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auf den Petri-Sehalen gewaehsenen Prize und Bakterien photographisch festgehulten werden, 
Eine weitere Differenzierung durch Verwendung anderer NahrbSden ist mSglich. Eine statistisehe 
Auswertung der Ergebnisse wird ffir unerl~/~lieh gehalten. BtT~GE~ (tIeidelberg). 
Max Frei: Mikrospuren bei Fundunterschlagungen. Kriminalistik 8, 155--156 
(1954). 

An Mikrospurenanalysen sollte auch bei weiteren Deliktsgruppen als Kapitalverbrechen und 
Einbruchsdiebst~hlen gedacht werden, z. B. bei Fundunterschlagungen. Drei einschl~gige ~ l l e  
werden mitge~eilt: Naehweis verschiedener Haar-, Pudersorten und LippenstiftmateriM am Geld- 
beutel einer Friseuse; Schmutzpartike] an einer Brieftasche identiseh mit dem Stra•ensehmutz 
am Verlustort; Kieselalgen u. a. an Schmuckstficken, die auf dem Grunde eines Sees gefunden 
worden waren. RAtrSC~X~ (I-Ieidelberg). 

Psychiatrie und gerichtliche Psychologie: 

�9 M. Reichardt: Allgemeine und spezielle Psychiatrie. Ein Lehrbuch fiir Studierende 
und  Arzte. Un te r  Mitw. yon H. BINDEIr M. REMu Th. SI~OERRI A. W~B~R u. 
J. WYRscm Herg. -con E. GI~ffNTHAL und  G. E. ST()RI~ING. 4. v6ll. neu bearb. Aufl. 
S tu t tga r t :  Gustav  Fischer;  Basel: S. Karger  1955. XVI,  704 S. u. 95 Abb. Geb. 
DM 73.80. 

Die yon den beiden t~eichardt-Schfilern E. GI~ii~T~AL und G. E. ST6~RI~G zusammen mit 
5 Schweizer Autoren der KLaEsIschen Schule neu bearbeitete 4. Auflage zeigt eine gliiekliche 
Verbindung yon Bewahrung der Vorzfige des alten Lehrbuehes und Erweiterung und Erg~nzung, 
die einmal durch die Fortsehritte der Forsehung, dann aber auch durch gewisse Akzentverschie- 
bungen in der Auswahl und Gliederung des Stories bedingt ist. So sind das Grundgeriist und die 
Konzeption des alten Lehrbuehes, sein umfangreieher Stoff, seine ebenso konzentrierte wie 
iiberzeugende und kritisehe Darstellung, die ausgewogene Vereinigung yon theoretischen und 
praktiseh-klinisehen, yon psychologisehen, psychopathologischen und hirnpathologisehen Aspek- 
ten geblieben. Dazu gekommen sind eine t~eihe neuer Kapitel - -  wie der yon A. Wt~]3E~ be- 
arbeitete Absehnitt ,,Die Kinderpsyehiatrie", die yon Tm SPoEn~Istammenden ,,Bemerkungen 
zum Problem Kultur und Psychopathologie", weiter ,,Die EEG in der Psychiatrie '~ yon M. RE~Y, 
und der Abschnitt ,,Geriehtliehe Psyehiatrie und Begutachtung" yon ST6~nI~c und WYnscm 
Nieht nur eine Erweiterung, sondern eine vSllige Neubearbeitung stellt aueh das yon H. ]3IND]~g 
gesehriebene Kapitel ,,Die abnormen seelischen t~eaktionen und Entwicklungen" dar, insofern 
hier einmal 3 Absehnitte des alten Lehrbuehes (,,Die psyehopathischen I~eaktionen", ,,Die Gruppe 
der seelisch-nervSsen St6rungen" und zum Tell aueh ,,Die paranoiden Erkrankungen und Reak- 
tionen") zusammengefal3t dargestellt worden sind, ein anderesmal eine ausftihrliche Darste]lung 
der Neurosenlehre und der Psychotherapie dazu gekommen ist. Auch die bei REIC~gnT noch 
in einem Absehnitt behandelten ,,Hirnvergiftungen und infektiSsen Hirnkrankheiten" haben 
dureh GR~NTtrAL eine weitgehende Neuformung und Aufgliederung in 4 Kapitel (,,Die akuten 
infektiSsen Hirnvergfftungen und die infektiSsen Hirnerkrankungen und Vergiftungen dureb 
k6rpereigene Stoffe", ,,Die Toxikomanien", ,,Der Alkoholismus" und ,,Die seelischen St6rungen 
bei Erkrankungen der endokrinen Drfisen") erfahren, wodureh sowohl den neuen Erkenntnissen 
auf diesen Gebieten als aueh didaktische n Gesiehtspunkten und dem ]~edfirfnis naeh st~rkerer 
innerer Straffung Reehnung getragen worden ist. Ffir die forensisehe Psyehiatrie wichtig er- 
seheinen hier besonders die ebenso eingehende wie Mare Darstellung der Encephalitis epidemica, 
des Morphinismus und der ehronischen Alkoholpsyehosen. Die seeliscben StSrungen bei Erkran~ 
kungen der endokrinen Driisen - -  die bei der forensisehen Beurteilung jugendlieher Dissozialer 
eine zunehmende Bedeutung gewinnen, und deren Darstellung vielleicht etwas kurz geraten ist - - ,  
werden - -  zum Untersehied yon M. BLEULEtr - -  nieht unbedingt direkt dem Zwisehenhirn zu- 
geordnet, sondern ganz allgemein Ms ,,endokrin-, vegetativ-dysregulatorisehes Syndrom" be- 
zeiehnet. Die iibrigen yon GR/)NTtIAL verfaBten Kapitel fiber die Oligophrenien, die epileptisehen 
Erkrankungen, die progressive Paralyse und die fibrigen organischen ttirnkrankheiten, schlieB- 
lieh die traumatisehen seelischen StSrungen und Defektzustiinde sowie die organisehen Hirn- 
erkrankungen des mittleren und h6heren Lebensalters zeigen fiberall die Anlehnung an RE~C~AR])T, 
weisen aber auch viele Erg~nzungen auL Eingehende Berficksiehtigung finden dabei immer auch 
differentialdiagnostische Er6rterungen und hirnpathologische Gesiehtspunkte; so etwa bei der 
Darste]lung der Lokalisation der Initialph~nomene bei epileptisehen Krampfanfi~llen und der 
Hirnarteriosklerose. Etwas eingehender hs man hingegen - -  gerade yore Standpunkt der 
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forensischen Begutachtung aus - -  die Bearbeitung der traumatischen seeliscl/en StSrungen ge- 
wiinscht (begrfiBenswert erscheint hier fibrigens die klare Ablehnung des miBverstAndlichen 
Begriffes der Commotionspsychosen). In ebenso prAziser und anschaulicher Weise hat J. WYRSCa 
im speziellen Teile die Psyehopathien - -  mit besonderer Berficksichtigung auch der Sexual- 
psychopathie, der abnormen Cbaraktervarianten als Fo]ge yon Hirnerkrankungen und der 
sehizoiden und syntonen Reaktionsweisen--, ferner die zirkul~re Psychose - -  deren SelbstAndig- 
keit aufrechterhalten wird, und zu der auch die klimakteI'ischen und involutiven Melancholien 
gerechnet werden - -  sowie sehliel~lich die Schizophrenie dargestellt. Besonders die Psycho- 
pathologie und spezifisch-menschliche Daseinsweise der letztgenannten Erkrankung, die ,,als 
einzige Psychose die Ontologie des geistigen Seins berfihrt", ist in ihrer Vielfalt und in ihren 
gemeinsamen Ziigen - -  unter denen der StSrung der Ichqualit~t, dem Autismus und der ,,Ab- 
wandhmg der Person" hervorragende Bedeutung beigemessen wird - -  in ausgezeichneter Weise 
dargestell~; bemerkenswert erscheinen unter ~nderem die Auffassnng des ,,prim~ren Wahnes" - -  
der nicht als org~nisches Symptom im Sinne yon GRUHLE aufgef~Bt wird, sondern aus der Wahn- 
stimmung entspringe, ,,in der der Kranke herausgefordert wird, wenigstens einen festen Punkt 
zu schaffen, der ihm Halt gibt" - - ,  das Ph~nomen der ,,Selbstgestaltung" und der Ob]ektivierung 
des Krankhaften beim Paranoiden sowie die ErSrterungen fiber die Theorie der Sehizophrenie 
und fiber die zum grSl~ten Tell psychogen-reaktiv symptomatologische Ausgestaltung der ver- 
schiedenen Verl~ufsformen der Schizophrenie. Hier ergeben sich mannigfache Beziehungen zu 
dem yon H. BINDER bearbeiteten Kapitel fiber die ,,abnormen seelischen Reaktionen" mit seiner 
didaktisch-instruktiven Darlegung des Grunds~tzlichen der psychogenen und psychopathischen 
Reaktionen und Entwieklungen, der Trennnng yon Neuropathien und Neuroasthenien im 
physiologischen, yon Psychopathien und psychoreaktiven StSrungen im psychischen Funktions- 
bereiche, sowie der 4 Grundtypen der abnormen Reaktionen, n~mlich der Fehlreaktion, der 
einfachen Fehlentwicklung, der Neurose und der paranoisehen Entwicklung. W~hrend aber 
die gl~nzende Be~rbeitung der neurotischen Entwicklungen, in deren Beurteilung sich :BINDER 
fibrigens weitgehend auf SCItULTZ-I-IENCKE stfitzt, sehr ausffihrlieh erscheint, wfirde man gerade 
vom forensisch-psychiatrisehen und versicherungsmedizinischen Standpunkte aus eine etwas ein- 
gehendere Darstellung der abnormen Reaktionen und Entwicklungen in der Haft und nach Un- 
fallen sowie der sexuellen Perversionen begrfil~t haben. Es bestehen bier fibrigens wieder enge 
Verbindungen zu dem kinderpsyehiatrisehen Abschnitt yon A. WV.BEX, insofern auch hier neben 
den gewissermal3en biologischen Abweichungen der kindlichen Entwicldung die abnormen seeli- 
schen Reaktionen und Entwicklungen im Kindesalter unter besonderer :Berficksichtigung der 
Verwahrlosnng, die den ,,einfachen Entwicldungen" zugeordnet wird, der Psychoneur0sen und 
neurotischen Entwicklungen im Mittelpunkte stehen. Relativ kurz, wenn auch klar und an- 
schaulich, werden bingegen die PubertAtsst6rungen und -krisen sowie die kindlicben sexuellen 
Fehleinstellungen behandelt, lqeben der im Gesamtrahmen des :Buches vielleieht etwas zu aus- 
ffihrliehen Darstellung des EEG dutch M. I~E~u besitzt im speziellen Teil noch das Kapitel 
fiber die geriehtliche Psycbiatrie und Begutachtung besonderes Interesse; bier hat WYRsc~ die 
wichtigsten psychiatrisch relevanten Bestimmungen des Zivil-, Ehe-, Jugend- und Strafrechtes 
sowie der Sozialversieherung in der Sehweiz, STSR~I~CG die entsprechenden Aussehnitte ans den 
korrespondierenden deutsehen Reehtsgebieten in zwar komprimierter, abet - -  innerhalb des 
Ges~mtplanes des Lehrbuehes - -  ausreichender, dabei einpr~gsamer und pers6nlicher Weise 
dargestellt. Erw~hnt sei bier nur die glfickliche Interpretation des juristischen :Begriffes der 
,,freien WiUensbestimmung" durch den mediziniseh-psychologischen :Begriff der kritiseh-abwAgen- 
den ,,Besinnung" als hSchster seelisch-geistiger Funktion bzw. als integrierender Funktion der 
geistigen Person. Diese Konzeption STS~I~CGS spielt aueh in der yon ihm bearbeiteten ,,All- 
gemeinen Psychiatrie" eine besondere ~olle; vor allem im Rahmen der weitgebend neu be- 
~rbeiteten :Bewul~ts~insstSrungen, da die ,,Besinnung" das eigentliche Fundament des Pers6nlieh- 
keitsbewul3tseins darste]le (wenn aueh Bewul~tsein nicht notwendig mit Besinnung verbunden 
ist) und das Erlebnis der Kontinuitat und Einheit der PersSnliehkeit bewirke, w~hrend das 
,,absolut UnbewuBte" im Sinne FREUDS einem noeh besinnungslosen :Bewul~tseinsstadium an- 
geh5re. Aber nicht nur denk- und bewul~tseinspsyehologisch, sondern auch in der Willens- und 
Triebpsychologie spielt der :Besinnungsbegriff eine besondere Rol]e, wenn der Willensakt 
~ls ,,die bewul~te, besinnungserffillte, fiberlegte Entscheidung fiir ein Triebziel" definiert wird; 
nieht zuletzt gilt dies in geffihlspsyehologiseher Hinsieht, da aus den seelischen und geistigen 
Geffihlen (ira Sinne K. SCH~EIDERS) bei Wiederholungen ,,besinnungserffillte Kristallisations- 
kerne oder Summationszentren yon Wertgeffihlen werden"; diese aus dem PersSn]iehkeitskern 
hervorbreehende Emotionalit~t, die eine ,,spezifisch menschliche Art ge~fihlsm~13igen Ste]lung- 
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nehmens" bedeute und in hirnlokalisat0risehe Beziehung zur Orbitalrinde gesetzt Wird, will 
STSRRI~G nieht mit den Begriffen des Triebes, Affektes oder Gefiihles belastet wissen. Gerade 
in medizinisch-psychologischer Hinsicht bestehen also neuartige Konzeptionen, die eine wesent- 
liche Bereicherung des allgemein psychiatrisehen Teiles darstellen, w~ihrend in anderer Be- 
ziehung wie in der Darstellung des PersSnlichkeitsbegriffes, der Sehiehtenlehre und der ganz- 
heitliehen Auffassung yon Hirn, K5rper, Leben und Seele mit der Funktion des Hirnstammes 
als ,,eigentliches Lebenszentrum" - -  eine weitgehende Anlehnung an R~ICI~AI~I~T erfolgt ist. 
Die stark analysierende Betrachtungsweise in psyehologischer Sieht bedeutet aber keine Auf- 
spaltung in eine einfaehe ,,Elementenpsychologie"; sie l~Bt vielmehr nirgends die Synthese ver- 
missen und erweist sich auf Grund der damit verbundenen Substantiiertheit und Pr~zision 
nicht zuletzt angesiehts der Aufgabe des Werkes als Lehrbuch didaktiseh und heuristisch als 
hSchst fruchtbar. Gerade in diesem Teile tritt die enge Verflechtung yon psychologisehen, 
psyehiatrischen und hirnpathologischen Gesichtspunkten am klarsten hervor. Der als Anhang 
des allgemeinen Teiles yon T~. SPOm~RI bearbeitete pathographisehe Abschnitt ,,Bemerkungen 
zum Problem Kultnr und Pyschopathologie" besehr~tnkt sich im wesentlichen auf eine'Skizzierung 
der schizopbrenen k/instlerischen Gestaltungsweise, die nicht einheitlich sei, sondern in jeder 
EinzelschSpfung auf den Kranken selbst hinweise und einen:.,,Weg zum Verst~Lndnis des immer 
wieder ~nderen Krankseins, darstelle. Man k5nnte wfinschen, dab gerade die in diesem Stoff 
liegenden auBerordentlichen GestaltungsmSgliehkeiten in einer ri~chsten Auflage in grSBerem 
Umfange verwirklicht ~werden als dies bisher gesehehen ist.. Auf alle F/~lle aber hat das Gesamt- 
werk trotz der Vielfalt der Bearbeitung und trotz gewisser saehlieher Divergenzen der Autoren 
nicht nut seine ~rfihere Einheitlictikeit gewahrt, s0ndern aueh noeh an Vielseitigkeit und Le- 
bendigkeit gewonnen; es ist geeignet, dem Studierenden eine Ffille konkreten Wissens in klarer 
Form zu fibermitteln und dem Arzt eine'Vertiefung' und Bereieherung vorhandenen Wissens, 
aber aueh viele neue Ausblieke und Anregungen zu gew~thren. ILLCltMANN-CItRIST (Kiel). 

�9 Kriminalbiologisehe fiegenwartsfragen.  H. 2. Vortr .  bei der V I I I .  Tagg der Kr iminal -  
biol. Ges. yore 27.--29:  Sept. in Graz. Hrsg: yon EDMUND MEZGER u. ERNST SEEL1G. 
(Mitt. d. Krimina]biol .  Ges. Bd. VI I I . )  S tu t t ga r t :  Ferd inand  Enke  1955.  VI. 
82 S. DM 11.20. 

LEFERENZ, HIRSCttl~ANN und SEELIG gehen in ihren Ref. auf versehiedene Seiten des Typen- 
problems ein. - -  Auf der Psyehopathentypologie KImT SOH~EIDEI~S basierend, behandelt LE- 
SER~Z in seinem Vortrag ,,Psychopathentypen in kriminologischer Sicht" die psyehopathische 
PersSnlichkeit im Verhgltnis zur KrankheiL zur Biologie und Soziologie. Ausgangspunkt ftir seine 
Betraehtungen ist die anlagemgBige Bedingtheit des abnormen seelischen Seins, die gleiehwohl 
MSgliehkeiten ftir eine Formbarkeit durch Erlebnisse (und ffir psychotherapeutische Fiibrung) 
biete und deshalb eine kriminologische Prognose sehr erschwere. Die typologische Betrachtung 
psychopathischer PersSnliehkeiten 5edeutet itir den Verf. : psychologische Kennzeichnung eines 
Mensehen im Hinbliek auf seine seelische Abartigkeit, die sozia]e Schwierigkeiten bed~ngt. Sie 
stelle/ceins Diagnose dar; Psycl4opathie habe mit Krankheit nichts zu tun. Man solle nur yon 
,,p~yehopathischer PersSnliehkeit" sprechen, nm klar zu stellen, dab ein Psychopath keine 
Psyehopathie hAbe, s0ndern ein P~yehops;thS sei: Eine seharfe Trennung zwisehen den Spiel- 
arten seelischen Seins und den Folgen fiberstandener exogener oder endogen@r Erkrankungen 
sei vonn5ten. - -  Psychopathentypen sagten niehts fiber ihre Beziebung zum Vitalen, Bio- 
logisehen aus. I4insichtlich der Verantwortlichkeit kSnne ein Untersehied zwisehen, den i. S: 
METZGERS' persohalen nnd vitalen A~bnormit/~ten nicht gelnaeht werden, da beides lediglich 
Variationen seelisehen Seins - -  abet keine Krankheiten - -  darstellten. Es sei bedenklich, aus 
dem Versuch einer: erbbiologischen Fundierung zu weitgehende Sehltisse (und womSglich sogar 
eugenische Mal3nahmen in Erwa.gung) zu ziehen. - -  Im weiteren setzt sieh Verf. mit KI~ETSC~- 
MEaS konstit.u.tionstypologischer Kriminologie.auseinander und geht sehliel]lich auf die Unter- 
sehiede und Ubereinstimmungen zwisehen den Psyehopathentypen KVl~T SCtIlqEIDERS nnd den 
kriminellen Spezialtypen METZGERS und SEELIGS ein..-- Einen solehen Spezialtyp, n/imlich~den 
des ,,primitivreaktiven VeJsbreehers", hat das Ref. SE~nms ( ,Der l~riminologisehe. Typus des 
primitivreaktiven Verbreehers") zum Gegenstand. Dieser stellte neben dem ,,aggressiven Gewalt- 
t~ter" und dem ,,Krisenverbreeher" einen Spezialtyp des ,,Affektverbrechers" der Mteren 
Literatur dar. Es handelt sich wie bei dem Krisenverbreeher (im Gegensatz zu dem aggressiven 
Gewaltt/~ter) meist um weiehe, sehw/ichliche Mensehen, die ,,gewissermaBen yon einem Affekt 
tiberrumpelt" werden. W/ihrend beimKrisenverbrecher die T~t iri der Regel gut vorbereitet sei, 
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zeige sie sich beim primitivreaktiven Verbrecher als eine PrimitiVreaktion im Sinne KRETSCH- 
HERS. ES folgen Betrachtungen fiber die den Affekt ausl5seuden bzw. begleitenden somatischen 
Vorgange und ErSrterungen fiber die strafrechtlichen Konsequenzen sowie fiber besondere Merk- 
male des geschilderten Typus, der in der Hauptsache einen Verhaltenstyp darstelle, jedoch auch 
mit einem biologischen Seinstyip im Zusammenhang stehe. - -  In seinem Ref. ,,Der naturwissen- 
schaftliche Typenbegriff in der Kriminologie" geht HIRSeE~ANN yon der KRETSe~ME~schen 
Typologie aus und begrfindet die Besonderheit dieser Forsehungsrichtung. Bei dem Versueh, 
kriminologische Tatbestande unter dem Gesichtswinkel dessen zu betrachten, was man is der 
klinisehen Psychiatric als mehrdimensionale Diagnostik bezeichnet, kSnne haufig an einem Punkt 
das Zusammentreffen wiehtiger Korrelationen festgestellt werden, deren Effassung als ,,Typ ''~ 
odor ,,Korrelationsformel" (oder wie man es nennen wolle) eine Bereicherung empirischen Wissens 
fiber biologisehe Zusammenhange des Organismus darstelle. Die Typenbezeichnung sei demnach 
nur ein Kennwort ffir ein Ganzes - -  vorher dureh sorgfaltige Analyse einer grSl3eren Serie er- 
hiirtetes - -  ,,Bfindel v0n Korrelationsgruppen", und dort, wo Korrelationen biologischer Merk- 
malsgruppen naehgewiesen werden, beginne fiberhaupt erst die Typenforsehung. Fiir KRETSCE- 
~ R  bedeutet der Typenbegriff ein zunachst unersetzliehes Denkmodell ffir die Ordnung empiri- 
scher Tatbostande, niehts Letztes und schleehthin nicht weiter AuflSsbares. 

GRi)N~R (Frankfurt a. M.). 
Kurt Schneider: Zur Differentialdiagnose der Depressionszust~inde, [Psychiatr. u. 
Neurol .  Kl in . ,  Univ . ,  He ide lberg . ]  Fo r t sch r ,  Neur .  23, 1 - - 6  (1955). 
Alan  A. L iebe rmann :  The  Ganser  s y n d r o m e  in psychoses.  J .  Nerv .  Dis.  120, 10- -16  
(1954). 
W.  Solms: Zur  Frage  der Monomanien. I. Poriomanie. [Psychia t r . -Neurol .  Univ.-  
Klin . ,  Wien. ]  Wien.  Z. Nervenhei lk .  11, 43- -77  (1955). 

Bushnel l  Smith,  Geoffrey C. Robinson and  Wi l l i am G. Lennox: AcqUired epilepsy. 
A study of 535 cases. (Erworbene  Epi lepsie .  Auswer tung  yon 535 F~]len.) [Chi;- 
d ren ' s  Med. Cent.,  Bos ton . ]  Neuro logy  (Minneapolis)  4, 19--28  (1954). 

Beider  Auswertung der Unterlagen yon 1648 ambulanten Epileptikern ergab sich, dab bei 
535 Patienten eine frfihere organische ttirnsch~digung toils sicher bewiesen (52%), toils wahr- 
seheinlich (48 % ) war. Bei 90 % dieser Kranken trat der erste epileptische Anfall vor dem 20. Le- 
bensjahr auf. Bei 22% war in der Yamilienvorgeschichte Epilepsie, bei 2% sowobl Epilepsie als 
auch Migr~ne verzeichnet. Die Ursaehen der erworbenen Epilepsie verteilten sich bei den unter- 
suchten F~llen folgendermaBen: 1)r~natale Sch~digung 13 %, Geburtstrauma 30,1%, post- 
natales Trauma 20,7 %, Infektionon 17,2 %, Hirntumor 1,7 %. Sehr seltene Ursachen waren Ver- 
giftungen (Blei und Leuchtgas), Narkosesch~den, Elektroschoek, Diabetes, Eklampsie, Chorea 
Huntington und Chorea minor, eosinophiles Granulom und cerebrale Cysten. Etwa beider  H~lfte 
der Kranken trat  der erste Anfall im ersten Jahr nach dem sch~digenden Ereignis auf. In 12% 
der F~lle betrug das Intervall 10 und mehr Jahre. Paranatale Ursachen hatten ein l~ngeres 
Intervall als postnatale Hirnsch~den. Bsc~o~ (Berlin). 
A. C. Mundy-Castle: Electroencephalography and forensic medicine. I: Introduction 
to electroencephalography. (Elektroencephalographie und Gerichtsmedizin. I. Ein- 
ff ihrung in die E lek t roencepha lograph ie . )  [Nat .  Ins t .  f. Person.  Res. ,  Sou th  Afr ican 
Counc. f. Sci. and  Indus t r .  Res. ,  Johannesburg . )  J .  Forens ic  Med. 1, 3 3 8 f 3 5 9  
(1954). 

Ausgehend yon einem Memorandum der British-Medical-Association an die KSnigliche 
Kommission ffir Strafjustiz (1950), unter Bezugnahme auf eine ~hnliche Beschlul3fassung eines 
Seminars der UN (Brfissel, 1951), bringt Verf. eine ~bersicht der Verwendung der Elektroence- 
phalographie Ms moderne Methode der mediziniseh-psyehologischen Untersuchung yon Ver- 
brechern und Asozialen. Grundtenor: das EEG ermSglieht die Erkennung alter Verletzungen 
und Erkrankungen des Gehirnes (Epilepsie) ; positive Befunde sind bedeutungsv011er als negative; 
es stellt eine Erg~nzung, nicht den Ersatz anderer Untersuchungsmethoden dar. Eingehende 
Beschreibung der Entwicklung der Elektroencephalographie, beginnend mit der Entdeckung 
elektriseher Aktiviti~t des Gehirnes dureh BERG]~Ir (1929), bis zu den heute anerkannten Defi- 
nitionen und SchluBfolgerungen. Die Grundlage, Analyse und Methodik der Durchffihrung des 
EEG sowie Training und Qualifikation des Untersuchers werden besprochen. ])as Studium der 
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sehr ausfiihrlichen, dutch Abbildungen der topographischen Zuordnung einzelner Gehirnabschnitte 
ira EEG und reichliche Literaturhinweise unterstfitzten Arbeit, kann irn Urafange eines Referates 
nicht ersetzt werden. WSLKA~T (Wien). 

Siegfried Behn:  ~ber  die Kuns t  des praktisch brauehbaren 6utachtens.  [Psychol. 
Inst . ,  Univ. ,  Bonn. ]  Psychol. Beitr.  1,  361 - -388  (1954). 

Man raul] die zugleich liebenswerte und eigenwillige PersSnliehkeit und Darstellungsweise 
des philosophisch und ira hohen Sinne des Wortes klassisch ~usgerichteten Verf. kennen, nm 
seinera Beitrag gereeht zu werden. - -  In farbiger Sprache und teilweise launischer Interpretation, 
an Hand yon Beispielen aus Geschichte mud Literatur, stellt B. - -  padagogisch einleuchtend in 
Gegensatzpaaren - -  charakterologische Begriffe verschiedener Schulrichtungen zusammen. Er 
braucht nie Faehausdrficke, ]ehnt sic sogar ausdrficklieh ~ls eventuell irreffihrend ab und finder 
gelungene, sogar asthetiseh ansprechbare, plastiseh sbleuchtende Charaktererscheinungen. 
Das scheinbar forraale Psychograrara innerhalb des Textes wird deutlich lebendig und individuell 
anwendbar. Insgesarat bietet der fesselnde Beitrag eine neue Zusamraenstellung, vielseitig und 
bunt, die bekannte Begriffe zugunsten einer aueh dem gebi]deten Laien (Gutachtenerapf~nger) 
verst/indliehen und eingehenden Charakterisierung samraelt. JAnseN (Mainz). 

Hilde L. Mosse: The Duess test. (Der Duess-Test.) [Laf~rgue Clin., NewYork . ]  
Amer. J.  Psychother .  8, 251--264 (1954). 

Bei dem Duess-Test rafissen kleine Fabeln durch die Fantasie v0n Kindern inhaltlich erg~nzt 
und dann illustriert werden. Verf. sagt, d~B die routinem~l~ige Anwendung dieses Testes bei 
der Kinderuntersuchung wertvollste Hilfe darstellt, ura.nicht nur die Geffihlswelt des Kindes, 
sondern auch seine Gesaratkonstitution kennenzulernen, v. B~oex]s (Heidelberg). 

Giorgio Chiozza: Valore pratieo del metodo di Yermeylen helle indagini  medico- 
legali sulla personalith minorile. (~bcr  den prakt ischen Wert  dcr Untersuchungs-  
methode yon  Vermeylen bei der gerichtsmcdizinischen Unte r suchung  minder-  
jghriger Personen.) [Ist. di Med. Leg. e Assicuraz., Univ. ,  Geneva.]  Riv. sper. 
Frenia t r .  78, 379--390 (1954). 

Verf. untersuehte Jugendliehe irn Alter zwischen 7 und l l  Jahren raittels des Verraeylen- 
testes. Danach werden 15 verschiedene Qualitgten bestiramt, z. B. Auffassunggabe, Aufraerk- 
sarakeit, Merkleistungen, Korabinationsgabe usw. Die Leistungen werden in 10 Grade eingeteilt 
und in ein Koordinatensystera eingetragen. An Hand der Kurven ]~/]t sieh ]eieht ab]esen, ob es 
sieh ira Einzelfall ura psychiseh norraale oder abnorrae Jugendliehe handelt. Aus dem Kurven- 
verlauf lgBt sich auf einen Bliek ersehen inwieweit und in welchen Punkten derJugendliehe yon 
der Norra abweicht. Aus diesen Griinden hg]t Verf. das Verfahren n~eh Vv.R~JSrL~S geeigneter 
ffir die forensische Praxis, als alle anderen Testraethoden und seine Anwendung ffir notwendig 
zur Vervollst~ndigung unserer Kenntnisse fiber die PersSn]ichkeit des Minderj/ihrigen. 

G~EIs~  (Dfisseldorf). 
Bernhard  Wittlich: Graphologisehc Charakterdiagramme. [Psychol. Inst . ,  Univ. ,  
Kiel.] Psychol. Rdsch. 5, 36--43 (1954). 

Die vorliegende Arbeit bringt nichts Neues ; sic stellt noch einra~l die bereits an anderen Oft 
veto Verf. entwickelten Charakterdiagrararae dar, die dera Laien und Praktiker einen ~Tberblick 
oder aueh eine Art Querschnitt fiber einen ihn interessierenden Menschen geben. Eine Stern- 
figur, deren Zaeken je naeh Ausprggung bzw. Verkfiraraerung einer Eigensehaft geforrat sind, 
versinnbildlicht innerhalb eines Kreises die Art, aueh Eigenart einer bestiraraten Persgnlieh- 
keitsstruktur. JAiVs~ (Mainz). 

Heinrich Reich: Der Tuanima.Test .  Vortr. 4. Lindauer  Psychother.-Woche 1953, 
S. 118--123, 1954. 

Verf. bietet auf Grund eigener, durch den 5stlichen Lebensraum angeregter Effahrungen ein 
neues Testverfahren unter den bereits bestehenden, sehr unterschiedlieh zu wertenden Methoden 
an. In entfernter :Anlehnung an RORSC~AC~ l~13t er sinnarme F~rbforrakomplexe symbolhaft 
deuten und wil] seinerseits so eine ,,Durehleuchtung" der Person ermSglichen. Aul]erdera sollen 
Kontakt und Therapieans~tze gew~hrleistet sein.--Kritisch raSehte raan hervorheben, dal3 der 
Psychologie weniger neue Verfahren als vielraehr die Vertiefung alter bewahrter not t/~te. 

JA ~ s~  (M~inz). 
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G. A. Roemer:  Symmetrische Projektions-Tests (Rorschach- und Roemer-Test) ihre 
Technik und  ihre klinische Bedeutung. [Psychomed. Inst . ,  Tutz ing.]  Vortr.  4. Lin- 
dauer  Psychother . -Woche 1953, S. 124--134, 1954. 

Offenbar will Verf. nichts anderes als durch einen fiberblickenden Abri• fiber Entstehung, 
Anwendung und Berechtigung des Rorschachverfahrens letzteres in den Vordergrund der Dia- 
gnose und Prognose ffir normalpsychologische, psychopathische Und psychiatrische Falle schieben. 
7Neues wird nicht geboten; der Hinweis ~uf die Iqotwendigkeit des Rorschachtests ist meines 
Erachtens unter Fachleuten nicht efforderlich - -  Laien haben ohnehin bier nichts zu sagen! 

JANSEN (M~inz). 
El len Lanzke:  Graphologie in  der Praxis. Vortr.  4. Lindauer  Psychother .-Woche 
1953, S. 106--112, 1954. 

~erf. weist generell auf sehr wichtige Gesichtspunkte flit die Grapho]ogie bin: 1. ein fiihiger 
Graphologe mul~ fiber kfinstleriSches intuitives Erfassen verffigen, 2. nicht jede Schrift ist so ergie- 
big, dab man immer eine persSnlichkeitsgetreue Diagnose versprechen kann. Sog.,,halbbewohnte" 
Menschen geben sich auch im Schreibakt nicht ganz her. - -  Das spezielle Thema der Kontakt- 
f~higkeit, nachgewiesen in der ttandschrift, ist an Hand extrerner und durchschnittlicher Schriften 
anschaulich verdeutlicht. Interessenten mul~ deshalb der Originalartikel mit Beispielen anemp- 
fohlen werden. JA~SE~ (M~inz). 

Sydney  B. Maughs: Criminal psychopathology. (Kriminalpsychopathologie.)  Progr. 
in  ~eu r .  a. Psych ia t ry  9, 4 8 5  493 (1954). 

Veff. referiert 15 anglo-amerlkanische Arbeiten fiber Kriminalpsychologie, in denen die 
kriminologische Bedeutung der EEG-Ver~nderungen, das Psyehopathenproblem, sowie Fragen 
der Jugendkriminaliti~t und der. allgemeinen Kriminologie behandelt werden. Unter den dem 
EEG gewidmeten Arbeiten ist die yon Se~wADn und GEIG~ bemerkenswert; nach Auffassung 
der Autoren kSnnen EEG-Ver~nderungen auf eine StSrung im Thalamus oder ttypothalamus 
hinweisen und bei unauff~llig'en Personen im Zusammenhang mit amnestisch-impulsiven Wut- 
ausbrfichen stehen. L~vY und KENNARD beobachteten bei 30 Gewaltverbrechern EEG-Ver~nde- 
rungen, die mit PersSnlichkeitsver~nderungen verbunden w~ren. Die EEG-Befunde kSnnten 
bei kriminellen Psychopathen wichtige Hinweise auf eine zweckentsprechende Behandlung bzw. 
Unterbringung geben. Aber auch in der DurchschnittsbevSlkerung kSnnen, wie HILL ausffihrt, 
recht unterschiedliche EEG-Veranderungen beobachtet werden, wenn auch charakteristische 
Abweichungen nur bei Hirnerkrankungen und Epileptikern nachzuweisen w~ren. NnUSTATTE~ 
hat auch bei MSrdern, bei denen Tatmotive fehlten, haufig anormale EEG-Befunde erhoben. 
Unter den dem Psychopathenproblem gewidmeten Arbeiten ffihrt ~nWKInK aus, dab die Psycho- 
pathie ~ls Atavismus anzusehen sei. Die Jugendkriminalit~t, die in den USA. 10mal grSBer als 
in Europa ware, gehe auf die frfihere Einwanderung psychop~thischer, minderwertiger Elemente, 
die hi~ufig eine grol~e Nachkommenscha~t haben, zurfick. Die psychopathischen Jugendlichen 
k5nnten nicht erfolgversprechend behundelt, sondern mfii~ten abgesondert werden. Bemerkens- 
wert erschein~, dal~ bel 12 Psychopathen mi t  gutem Effolge transorbitale Lobotomien durch- 
gefiihrt wurden, woraus gefolgert wird, dal~ die Psychopathie eine Art Psychose seia kSnne. Nach 
GUTT~C~R soll anstatt yon ,,Psychopathie" yon bestimmten charal~terlichen St5rungen 
gespr0chen werden; die, ,psychopathischen" Verhaltensweisen kSnaten ebenso durch verschiedene 
Erkrankungen, z. B. eine Encephalitis, wie dutch schwere ~rfihkindliche Schadeltraumen oder 
durch eine fffihkindliche affektive Verktlmmerung bedingt sein; neurotische Zfige fiinden sich 
iibrigens nur bei einem kleinen Teil der Psychopathen. Auch NnVST~TTn~ glaubt, dal~ letztlich 
ffir die Psychopathen 0rg~nische Veri~nderungen maBgeblich seien. Aus den Arbeiten ffir Jugend- 
kriminalit~t sind besonders die yon KARP~AN bemerkenswert. Es werden eingehend die..charak- 
teristischen Merkmale der jagendlichen Straftiiter, die verschiedenen Typen und die Atiologie 
der kriminellen Verhaltensweisen geschildert; dabei werden besonders die pr~natalen und frfih- 
kindlichen StSrungen gewfirdigt. Bei den ,,atypischen" Kindern, die oft schon vor dem 6. Le- 
bensjahr in Erscheinung treten, handele es sich unter Umstiinden um eine kriminelle Veranlagung, 
abet auch eine fehlerhafte Erziehung sei yon Bedeutung. Sch]ieBlich werden Beh~ndlung, 
Prophylaxe, Uniersuchungsmethoden und Anstaltsunterbringungen geschildert. W ~ T ~ r  
and F A ~ c ~ v ~  konnten bei den jugendlichen Autodieben und Sexualverbrechern die hi~ufige 
Wiederholung der gleichen Stra~taten ~eststellen. Innerhalb der Arbeiten fiber allgemeine 
Kriminologie misst Me. G ~ i s  unter den ~fir die Aeti0logie yon Verbrechen bedeutsamen Fak- 
den familiaren Schwierigkeiten, psychischen Abwegigkeiten and Geisteskrankheiten, dana 
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auch den t~eaktionen auf kSrperliche StSrungen sowie allgemeinen und speziellen Milieu- 
schaden eine besondere Bedeutung bei. Bestimmte Lebensumstande und bestimmte Tater- 
typen stiinden in Zusammenhang mit bestimmten Straftaten. BUCK und GR:gGIER weisen auf 
die neuen MSglichkeiten und dynamisehen Situationen mit den sich daraus ergebenden thera- 
peutisehen Folgerungen hin, die aus der Exploration jugendlicher Straftater dureh mannliche und 
weibliche Untersucher resultieren. Das Hauptgewieht in der kriminologisehen Forschung hat sieh 
im iibrigen vonden Straftaten auf die Straftater verlagert. In England beschaftigen sichin einem ei- 
genen Institut Arzte und Jurigten gemeinsam mit diesem Problem. YAs~I betont, dal~ die impulsiven 
Straftaten manehmal die ersten Manifestationen einer Geisteskranheit seien, die zum Zeitpunkte 
der Untersuehung noch nieht erkennbar war, und HASTINGS schlagt eine eingehende k]inische 
Untersuchung der Straftater in den Strafanstalten vor, um Grundlagen fiir eine angemessene 
Behandlung bzw. Bestrafung zu gewinnen. NEUSTATrER glaubt aber nicht, dab man ein 
Verbrechen als Hinweis auf eine geistige StSrung betraehten kSnne, wenn diese nieht unabhangig 
davon diagnostiziert werde, oder wenn nicht ein unmittelbarer Zusammenhang zwisehen geistiger 
StSrung und Verbrechen bestehe. Bei MSrdern sei die Epilepsie 30real so haufig wie beider 
DurchschnittsbevSlkerung, und bei jugendliehen Dieben spielten oft sexuelle Motive oder 
Spannungen mit den Eltern eine Rolle. Interessant ist, dab bei 129 Dieben in einer grol~en 
Anstalt anormale Blutzuekerwerte, im besonderen Hypoglykamien, gefunden wurden. Nach 
HAC, OPIAN wurden bei der Untersuchung yon 14570 StrMtatern, die auf Grund eines seit 1921 
bestehenden Gesetzes bei allen Sehwer- und Rtickfallverbreehern in Massachusetts durehgefiihrt 
werden, in 19% geistige Abnormftaten festgestellt. Alle Straftater sollten eingehend kliniseh 
untersueht werden, um eine objektive Urteilsfindung zu ermSgliehen. 

ILLCHMANN-CHRIST (Kiel). 
Paul J. Reitcr: [Tber die Behandlung krimineller Psychopathen in Diinemark. [Psych- 
iatr.  Klin. ,  St~dt. Krankenh . ,  Kopenhagen.]  Wien.  Z. Nervenheilk.  9, 7 6 - - 9 1  
(1954). 

Das danische Strafgesetzbueh yon 1930 ermSglicht eine individuelle Behandlung yon StraL 
tatern unter Beriicksichtigung ihrer biologischen Eigenarten (w167 16, 17, 70 dan. StGB). Unter 
diesen MSglichkeiten hat die Einweisung in das sog. Psychopathengefangnis oder in die Deten- 
tionsanstalt fiir kriminelle Psychopathen besondere Bedeutung. Personen, die im Strafvollzug 
auf Grund biologiseher Eigenarten voraussichtlich Schwierigkeiten bereiten werden (nieht 
Geisteskranke im engeren Sinne), kSnnen zu ,,Psyehopath.-Gefangnis", das unter psychiatriseher 
Kontrolle oder Leitung steht, verurteilt werden. Bei standiger Tendenz zur Riickfalligkeit auf 
Grund seeliseher Abnormitat erfolgt Verurteilung zu ,,Psychopathenverwahrung", wenn gleich- 
zeitig psychiatrische Behandlung als erwiinscht oder erforderlieh angesehen wird. - Die danischen 
Erfahrt~ngen fiber die ,,Detention" psychopathiseher Straftater gehen bis auf das Jahr 1935 
zuriiek. Die Ergebnisse sind bei vorsichtiger Beurteilung als gtinstig anzusehen. Die bedingte 
Entlassung ist in jedem Falle mit besonderen fiirsorgerisehen MaBnahmen verkniipft (Anm. d. 
Ref.: Eine umfassend erweiterte Form der ,,Bewahrungshilfe"). Die ,,Behandlung" - -  aus- 
sehlieBlieh eine Besserung, nieht Siihne bezweckend - -  weieht yon gebrauchlichen Formen der 
therapeutischen Technik ab. Im Vordergrund stehen die Kntipfung realitatsbetonter Beziehungen 
zwischen Straftater und Personal, eine auf das spatere Leben ausgerichtete Schulung und - -  
besonders fiir Sittlichkeitsverbrecher - -  sorgfaltige Analysen der Ursachen fiir Lebensschicksal 
und Inkriminierung [ausfiihrliche Darstel]ung bei G. Stiirup, Nordisk Tidsskrfft for Kriminal- 
Videnskab (1951): ~rztliche, psychologisehe und padagogische Behandlung Krimineller]. Die 
Zukunft wird zeigen, ob ,,Psychopathenanstalten" erforderlich oder psychiatrisehe Behandlungs- 
m6glichkeiten in normalen Strafanstalten ausreichend sind. Ein psyehiatriseh-psychologisches 
Mitwirken ist jedoch aus einer rationellen und eHektiven Kriminalitatsbekampfung - -  aueh bei 
der Behandlung gewShnlicher Gefangener - -  nieht wegzudenken. JoAc~i~ GEI~CttOW (Kiel). 

Adelaide M. Johnson and S. A. Szurek: Etiology of antisocial behaviour in delin- 
quents and psychopatchs. (Die ~tiologie antisozialen Verhaltens bei Kriminellen 
und  Psychopathen.)  J.  Arner. Med. Assoc. 154, 814--817 (1954). 

Langjahrige Erfahrungen bei der gleichzeitigen Behandlung yon Eltern und verhaltens- 
gest6rten Kindern aus auBerlieh geordneten Verh~ltnissen ftihrten zu der Erkenntnis, dab zahl- 
reiche Vergehen Jugendlicher, z. B. Brandstiftung, Diebstahle, Vagabundieren und Sexualdeliket 
auf eine schwankende sittliche Haltung der Eltern zur/iekzufiihren sind. Wenn ein kleines Kind 
einmal unbereehtigt Gegenst~nde oder GeIdbetrage an sieh nimmt, so korrigiert die normale 
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Mutter ein solches Verhalten des Kindes mit  fester Entsehlossenheit, ohne in Affekt zu geraten 
oder selbst Schuldgefiihle zu entwickeln. Die normale Mutter ist yon dem festen Glauben beseelt, 
daB ihr Kind gar nicht anders als rechtschaffen und ehrlich werden kSnne und finder deshalb auch 
die p~dagogiseh optimale Einstellung. Wenn aber die Erz[ehungspersonen yon vornherein an der 
sittlieh einwandfreien Entwieklung des Kindes zweifeln, wenn sie ihm unbestimmte und schwan- 
kende Verbote erteilen, sieh selbst an keine festen sittliehen Normen halten oder gar mit  einem 
gewissen interesse die Abwege des Kindes verfolgen, so begiinstigt ein solches Verhalten in 
hohem MaBe die Entwicklung yon Kriminalitat.  Aueh neugierige Fragen, zu weitgehende sexuelle 
Aufkl~rung, indezentes Verhalten der Eltern innerhalb der Wohnung, etwa beim gemeinsamen 
Baden, vor allem aber undurehsichtige vorwegnehmende Drohungen (,,Du kannst ja gehen, 
wohin Du willst, wenn es Dir  bei uns nieht mehr paBt") enthalten ein Moment der Begfinstigung: 
Verff. empfehlen nachdrfiekliehe Belehrung der Eltern fiber diese wirklichen Ursachen kind- 
licher Fehlentwieklung und jugendlicher Kriminalitgt,  auch auf die Gefahr bin, dab die Eltern 
dadureh in schwere neurotische Konflikte geraten sollten. Diese sind weniger bedenklich und 
leichter zu behandeln, als die fiber Generationen fortgesetzte l)bcrtragung brfichiger moraliseher 
Einstellungen. Bsc~o~ (Berlin). 

Ben Karpman: A ease of fulminating pyromania. (Ein Fall yon drangartiger Pyro- 
manie.) [Saint Elizabeths Hosp., Washington, D.C.] J. Nerv. Dis. 119, 205--232 
(1954). 

Die vorliegende ausffihrliche Arbeit bereichert die Kasuistik der , ,Brandst if tungssucht" um 
ein interessantes Beispiel. Ein 30ji~hriger Mann aus relativ unauffiilligem ,,erbbiologisehem 
Milieu" zeigt~lediglich in der sexuellen Entwicklung Besonderheiten: Mit 8 Jahren erste mutuelle 
Onanie, seit dieser Zeit gemeinschaftliche Streifziige zur Beobachtung yon ,,Liebespiirchen" mit  
anschlieBender Masturbation; mit  12 Jahren erster Geschlechtsverkehr mit  einer Schwarzen 
im Beisein eines anderen Jungen; hi~ufig wechselnde Beziehungen, davon w~hrend 5j~ihriger 
Militi~rzeit mit  etwa 100Frauen, vorwiegend in Bordells. Patient liebt w~hrend dieser Zeit ein 
M~dchen, mit  dem er keine kSrperlich-sexuellen Beziehungen unterh~lt. Wie seine Freundin 
Beatrice sich pl~itzlich yon ihm 15st, stellen sich depressiv gefarbte Stimmungsschwankungen, 
Unruhe und Erregungszust~nde ein. In  dieser Ze i t  erlebt er einen Bombenangriff und muB 
Rettungsdienste leisten. Im Rauch brennender Hauser glaubt er das Bild yon Beatrice zu sehen. 
Anl~Blich dieser Ereignisse entsteht eine ,,Kopplung zwischen Feuer, Rauch und Sinnesti~u- 

�9 sehung". - -  Wenig sparer legt er zum erstenma] Feuer. Der Wunsch, im Rauch yon Flammen 
Beatrice zu sehen, kommt immer h~ufiger. Wenn er z. B. bei seiner Verlobten ist, wfinscht er 
Beatrice an deren Platz u n d . . ,  legt Feuer. AnschlieBend fiihlt er sich entspannt und ausge- 
gliehen. - -  Verf. spricht yon periodisehen Dranghandlungen und meint, dab Patient das Opfer 
eines Zwanges sei, wobei er Vergleiche mit  Janets hysterisehen Manifestationen anstellt. Es 
wird bedauert, dab Patient offenbar sehr viele Faktoren, die motivisch eine Rolle spielen, ver- 
schwiegen hat, z. B. ob wiihrend der drangartigen Entladungen masturbiert wird. Eine Psy- 
chose wird diagnostisch und auf Grund des psychotherapeutischen Erfolges ausgeschlossen. 
(Amer. Lit. STEKEL, W. : Peculiarities of Behavior. Cleptomani~ and Pyromania. New York: 
Boni & Liveright 1924. Lnwls, N. D. C. and It .  YARNELL: Pathological Fire-Setting. Mono- 
graph Nr 82. New'York:  Nervous and Mental Disease Monograph Publishing Co. 1951.) 

JoAc~I~ GERc~ow (Kiel). 

Riidiger Herren: Zur Psychologie des abergl~iubischen Verbreehers. Psyche (Stuttgart) 
8, 3 8 8 - - 4 0 0  (1954). 

Wie bei bestimmten Berufskategorien finde sich vornehmlieh auch bei Berufsverbrechern, 
und zwar aueh hier in erster Linie unter den Primitiven (MSrdern, R~ubern, Einbrechern und 
Sittlichkeitsverbrechern), weniger unter den T~tern mit  ,,Intelligenzde]ikten", eine abergl~u- 
bische Lebenseinstellung, in deren Pr~gung aueh der Verbrecher, wie der Niehtkrimine]le, ein 
Kind seiner Zeit sei, die Mittel also auch bei ihm im wesentlichen die gleichen w~ren (Beispiele: 
ttasenpfote, Schlummerliehter, Zauberworte, Zaubersprfiche). Die abergl~ubische Handlung 
bezwecke im wesentlichen den Schutz vor Ergreifung oder Bestrafung, eine gfinstige Beeinflussung 
des Tatgeschehens, oder aber der Aberglaube sei selbst Tatmotiv,  was ffir die Frage der Sehuld 
auBerordentlich wichtig sei. ~ach  Besprechung der Formen ,,modernen" (bewuBten und un- 
bewuBten) Aberglaubens wird  auf das Problem des ,,grumus merdae" (Kothaufen) eingegangen, 
ffir dessen psychologische Erkl~rung 3 Faktoren yon Bedeutung seien, die sich im Einzelfalle 
allerdings gegenseitig nicht ausschlSssen, sondern auch nebeneinander wirksam sein kSnnten: 
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1. die ,,carte de visite odorante" (Rxlss) a]s normales Angstsymptom, 2. als Zeiehen des Pro- 
testes gegen Gesetz, Polizei und Gesellschaft, wobei an die Ansieht ADLERS (Verbrechen als 
Trotz- und Kompensationshandlung auf Grund eines Inferiorit~tsgefiihls) und die FREUDsehen 
Vorste]lungen (Verbreehen als infantiler ,,Vaterprotest", der Staat, bzw. die Gesellschaft in der 
Rolle des Vaters) erinnert wird, 3. als vorwiegend abergl~ubische Handlung (wichtigster Faktor). 
ttierbei spielten die Vorstellungen yon der Ubertragung der fibermAchtigen, magiseh wirkenden 
Ich-Potenz auf die Exkremente (KAPLAN), der Opfergedanke (,,Bestechung der G6tter") im 
Sinne H:SLLWIGS und der Glaube, sieh durch Zurfieklassung eines Teiles seiner K6rperslohare 
(, ,pars pro toto") vor dem magisehen Riiekkehrzwang zu schiitzen und die Rache des Ermordeten 
abzulenken, eine wesentliche R011e. D~s aberglaubische Motiv eines Mordes sei auf den ersten 
Blick meist nicht ersichtlich. Es spiele strafreehtlich eine ausschlaggebende Rolle. Beispiele: 
Vergewaltigung eines reinen Madchens, Sch&ndungen an Jugendlichen und Kindern zur Heilung 
einer Krankheit, Einverleibung yon K6rperteilen zur Erlangung bestimmter Eigenschaften. 
Hierbei handle es sieh mn phylogenetisch sehr tief verankerte ,,Urvorstellungen" und um eine 
,,Regression auf oral-kannibalistisehe und anal-sadistische Infantilstufen". Verf. ist der Ansieht, 
dab in den meisten schwerwiegenden Fallen Zureehnungsfahigkeit (unter Umstanden verminderte 
Zurechnungsfahigkeit) anzunehmen sein wird. Das ,,Totbeten" und die ,,Mordmesse" seien 
strafrechtlieh als untauglicher Versueh zu beurteilen. Der Tater, der aus ,,Unverstand" handle, 
bediene sieh V6llig untauglieher Mittel, der verbrecherische Wille trete nut in aul3erst geringem 
MaBe als Tat in die Realitat aus, wirke im fibrigen aber nur im seelischen Bereieh des Taters 
se]bst. Es ersehiene deswegen gereehtfertigt, in solehen F&llen yon einer Bestrafung abzusehen 
(Art. 23, Abs. 2 des Schweiz. Ges.-Buches). NAGEL (Kie]). 
Erwin  Stransky: Der Psychiater als Kriminalist. [Ges. d. _4rzte, Wien, 9. X. 1953.J 
Kiln.  Med. (Wien) 9, 1 - -16  (1954). 

Veff. gibt einen Uberblick fiber die Arbeit des forensisehen Psyehiaters in 0sterreieh. Er 
meint, dab er auch in der Verbrecher- und Verbrechenskunde als solcher beschlagen sein mtil~te. 
Die Problematik der Simulation, der hy.s.terisch-psychotischen D~mmerzust~nde, der Haft- 
psyehosen, wird kurz gesehildert und ein Uberblick fiber die Schwierigkeiten der forensischen 
Beurteilung gegeben. Die forensische Psychiatrie mfisse sich in der formalen Denkwelt der 
Rechtspreehung wenigstens orientieren, wie der Richter sich mit der Psychopathologie ver- 
traut maehen mfisse. Was ffir den Psychiater und Seetsorger gelte, sei auch fiir den Psychiater 
und Kriminalisten n6tig. Denkart und Zielsetzung seien verschieden, gemeinsam mfisse aber 
die Idee des Gesellsckaftsschutzes sein. HALL]S~A~ (Kiel). 
Gotthilf Flik: Untersuchungen fiber den EinfluB des Films auf kriminell gewordene 
Jugendliehe. Psychol. Rdsch: 5, ]--21 (1954). 

Jugendliehe Strafgefangene wurden dureh eine ,,geheime" (d. h. Fragebogen wurden yon 
ihnen selbst ausgewertet und anschliel3end in ihrem Beisein vernichtet) Befr~gung fiber den 
EinfluB yon Filmen getestet. Als beliebteste Filme dominierten Abenteuer-und Kriminalfilme, 
wahrend religiSse Filme fast ganz abgelehnt wurden. Das Verhaltnis Theater- zu Filmbesuchen 
ist etwa 1:40. Dagegen steht die Haufigkeit des Lesens yon Kriminalheften denen der Kino- 
besuche nieht naeh: beide werden durehsehnittlieh mit zwei je Woehe angegeben. - -  24% der 
jfingeren und 14 % d e r  ~lteren Jugendlichen geben an, vom Film irgendwie beeinflul3t worden 
zu sein. Verf. meint dazu, daJ] 3 Erlebniswirkungen des Films untersehieden werden mfissen: 
1. eine direkt kausale, namlieh als Unterrichtsmittel ffir kriminelle Handlungen, 2. eine indirekt 
kausale als ethisches Relativierungsmittel bezfiglich kriminellen Handelns fiberhaupt, 3. eine 
finale, als Erlebnisreiz yon soleher .Anziehungskraft, dab ethische Hemmungen anderer Art 
durehbrochen werden. Jedoch spielen bei diesen Umwelteinflfissen immer die Anlagefaktoren 
eine Rolle. - -  Es wird welter d~rauf aufmerksam gemaeht, dab die Kriminalitat der Jugendlichen 
in der Zeit, als es noch keine Filme gab, nicht geringer sondern eher gr61~er war. Ferner be- 
haul)ten heute jugendliche Angeklagte oft, von Kriminalfilmen beeinfluBt worden zu sein, weft 
sie glauben, dab das strafmildernd wirkt, v. BR0CK]~ (Heidelberg). 
Frank J. Curran: Specialized techniques in the treatment of juvenile delinquency. 
(Spezielle Arbeitsweise bei der Behandlung  yon jugendl ichen Rechtsbrechern.)  
[103. Ann. M e e t ,  Amer.  Med. Assoc., San Francisco,  25. VI. 1954.] J .  Amer.  Med. Assoc. 
157, 108~113 (1955). 

]3ei der Arbeit an jugendlichen Reehtsbreehern kann vie1 praventive Arbeit und frfihe Be- 
handlung dureh Mithilfe der Bfirgerschaft geleistet werden. Durch die Zusammenarbeit yon 
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]~erufs- und Laiengruppen (psychiatrisehe Kliniken, Hospitalpersonal, psychische Hygiene- 
gruppen, Bfirgerorganisationen) haben viele Stadte in den USA ein Programm zur Bek~mpfung 
der Jugendkriminalit~it aufgestellt. Insbesondere solle n die Bedingungen des ])elinquentenbereichs, 
aus dem die meisten jugendlichen Rechtsbrecher stammen, verbessert werden. ])iese Bfirger- 
gruppen beeinflussen die Arbeit der court clinics, child guidance clinics und erleichtern die Arbeit 
am Straffiilligen und Gefiihrdeten. Der Weft  der Arbeit am Jugendliehen in psychiatrisch 
orientielten Korrektionsanstalten und geschlossenen Abteilungen psychiatrischer Krankenh~iuser 
wird betont. Solehe Einrichtungen sind kostspielig und speziell vorgebildetes Personal ist knapp. 
70--80% der jugendliehen Rechtsbrecher wird abet rfickf~llig, wenn sie nieht entsprechender 
Behandlung unterzogen werden. ])er Kostenaufwand lohnt sich, denn es ist berechnet worden, 
dab jede normale Arbeitskraft ein Kapital  yon durchschnittlieh 30000 ])ollar darstellt. Wenn 
der Jugendliche welter kriminell bleibt, hat die Gesellschaft spiiter h6here Ausgaben dureh 
Unterbringung, Produktions-, Steuerausfall usw. zu tragen, denn in den Zeiten zwischen den 
Gefiingnisaufenthalten ist der Rechtsbrecher meist arbeitslos oder leistet minderwertige Arbeit, 
wenn er nicht die Gesellschaft dutch a- und antizoziales Verhalten weiter sch~digt. - -  Zusammen- 
arbeit mit  den Eltern, Studium der soziologischcn Faktoren usw. wird gefordert und im ganzen 
ein guter ~berblick fiber die Behandlungsmal~nahmen in tIospitalern, Haftanstalten, Kliniken 
fiir jugendliche Rechtsbreeher und privaten 5ffentlichen Korrektionsanstalten gegeben. - -  In 
einer angeffihIten statistischen Studie, die Cvx~A~ und ])~IB~L 1941 an 1626 jugendlichen 
mannlichen Reehtsbrechern in einer 3-Jahre-Periode (1937--1940) maehen konnten, zeigten 63 % 
dieser Jungen Fiihrungsm~inge], 8 % waren als Psychopathen, fiber 20 % als schwachsinnig, 8 % als 
psycholisch (Schizophrenie, Postencephalitis, posttraumatische Psychose) diagnostiziert worden. 
1,1% batten Psychoneurosen. ])er hohe Prozentsatz geistiger Miingel sei auf das besondere 
Material der Klinik, Bellevue Hospital, Abt. ffir Jugendliche (l%w York), zurfickzuffihren. Nor- 
malerweise betrage der Prozentsatz yon ,,mental deficiency" bei Reehtsbrechern nut 3--5%. 
Moderne einschl~gige am~rikanische Literatur ist angegeben. RUDOL~ KOCH (Halle a. d. S.)., 
Maria Vogl: Das hartniickige Lengncn bci Kindern. [Psychiatr. Univ.-Klin., Inns- 
bruck.] Prax. Kinderpsychol. 1954, 200--205. 

])as hartn~ckige Leugnen mancher Kinder ist als Grenzsymptom einer l%urose zu werten. 
An Beispielen wird gezeigt, wie bei anlagem~$ig sensitiven Kindern die Liige aus einer dureh die 
Selbstunsieherheit des Kindes charakterisieIten Situation zustande kommt. Versucht nun der 
Erwachsene das Kind dutch inquisitorisches Vorgehen einzuschfichtern und zum Gestiindnis zu 
zwingen, so wird in der Regel die Selbstunsicherheit des Kindes vertieft, das Gestiindnis aber 
racist nicht herbeigeffihrt. Verf. weist darauf hin, da$ solch hartn~ickiges Leugnen keineswegs 
als Zeicben einer besonderen Vcrworfenheit anzusehen ist. Oft ist die hartn~ickige Lfige geradezu 
ein Indiz daffir, dab das Kind irgendwie bemfiht ist, die Reste des Vertrauens und seiner eigenen 
Selbstachtung noch zu retten. Beim Kleinkind ist es manchma] auch ein unbewul~tes Nichtwahr- 
habenwollen und vielleicht auch der Ausdruck einer Reue und eines guten Vorsatzes, der zum 
Festhalten an der unwahren ])arstellung fiihrt. Solehe selbstunsieheren Kinder, die zu hart- 
niickigem Leugnen neigen, bedfirfen fiber Jahre hinweg einer besonders sorgf~ltigen und yon 
echter Zuwendung seitens des Erwachsenen getragenen Erzichung. Es werden ttinweise gegeben, 
wie im konkreten Falle der Lfige begegnet werden sell. Wesentlich ist, dal~ die Situation nieht im 
Augenblicksaffekt, sondern nur in einer ruhigen, in der Atmosph~ire des Vertrauens stattfindenden 
Aussprache bereinigt werden kann. Es wird betont, daIl diese ])arlegungen nur ffir eine ver- 
h~ltnism~iBig kleine Gruppe Geltung haben. BscHoR (Berlin). 
Karl Schneider: Das seelische Bfld des Rctardierten im Spiegel des T. A. T. Prax. 
Kinderpsychol. 3, 86--92 (1954). 

Bei 15 biologiseh typisch retardierten Jugendlichen wurde die entwicklungspsychologische 
Situation mit  einem projektiven Test, dem thematischen Apperzeptionstest yon H. A, Mu~AY 
(T. A. T.), in der  Weise darzustellen versucht, dal~ dem Prfifling 20 statistisch geeichte Bild- 
tafeln mit  der Aufforderung vorgelegt wurden, zu jedem Bild eine mbglichst dramatische Ge- 
schichte zu erz~ihlen. So standen jeweils 20 Geschichten zur Auswertung zur Verffigung, die 
dureh eine jugendpsychologisehe Exploration erg~inzt wurden. Es hat sich gzeigt, dal3 das 
seelische Entwicklungsbild der Retardierten recht kompliziert sein kann und nicht einfaeh als 
kindliche Entwicldungsform, die dem biologisehen Bride entspricht, zu verstehen ist. In psycho- 
logischer ttinsicht fanden sieh besonders Empfindlichkeit und Nervositat, Neigung zu~ Passivit~t, 
_~ngstlichkeit, Unselbst~indigkeit und IKilfsbedfifftigkeit, mit  Sonderlingseinstellungen, Bereit- 
schaft zur Flucht aus der Wirklichkeit, aber auch manchmal Tendenzen der Selbstaggresison. 
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Die soziMen Beziehungen waren dureh eine Mgersinadi~quate Eltemabhgngigkeit und Nesthaftig- 
keit gekennzeiehnet, und aueh etwMge L6sungstendenzen trugen asthenisehen oder - -  bei et- 
wMger Uberkompensation - -  aggressiven Charakter. Aber aueh naeh der ElternlSsung bheben 
die soziMen KontM~te reeht unsicher. Es bestand der Eindruek, ,,dag die soziale Entfaltung 
beginnen mSehte, aber das biologisehe Substrat fehlt." Die sexuelle Sphere war dureh pr/~- 
sexuelle Strukturen beherrseht, wobei aueh heterosexuel]e Tendenzen h/~ufig yon vorpuberMen 
und infantilistischen Vorstellungen, die in dem T.A.T. sinnffillig zum Ausdruck gelangten, fiber- 
lagelt ersehienen. Aber aueh isolielte verfrtihte Strukturen im sexuellen Bereiehe wurden beob- 
aehtet, so dab auf dem Itintergrunde der verz6gerten psychosexuellen Entwieklung stark ambi- 
valente Triebtendenzen entstanden, die auch in der k6rperliehen Disharmonie undin der Alters- 
entwiekIungsdiskrepanz zum Ausdruck gelangten. (Die Ausffihrungen des Autors bedeuten eine 
Bests sehon frfiherer Arbeiten, die v~ anderem Standorte aus zu den gleichen Ergeb- 
nissen gelangt waren, l%ef.) ILLC~I~ANN-CIIRIST (Kiel). 

Wal te r  Spiel: ~ber  den Beginn neurotiseher nnd  psyehopathiseher Entwieklungen 
im Kindesalter.  Vorl. Mitt.  [Psychiatr .-Neurol.  Univ. -Kl in . ,  Wien.]  Wien,  Z. 
Nervenheilk.  9, 21--28  (1954). 

Verf. untersucht die Initialsymptomatik bei neurotischenund psycholoathischen Erkran- 
kungen im KindesMter. Nine Differenzierung sowohl phiinomenologisch Ms auch dynamisch ist 
vorerst nicht m6glieh. Durch die Herausarbeitung bestimmter Symptomengruppen aus Kranken- 
gesehiehten yon Erwactlsenen ~arde bei einer Anzahl yon Kindern eine Entwieklungsprognose 
gestellt. Es handelt sieh bei der Arbeit um eine Zusammenstellung der ersten Eindrfieke einer 
fiber 11/2 Jahre laufenden Beobaehtung. Weitere Beobaehtungsergebnisse sollen noeh ver6ffent- 
licht werden. B~,cxER (Dfisseldorf). 
Erich Sehilf: Beitriige zur Kinderpsyehologie. II.  Zwei Kinder  als Miirder. [Zen- 
trMinst,  f. SoziM- u. Gewerbehyg., Berl in-Lichtenberg.]  Psychiatr . ,  Neurol. u. 
reed. Psyehol. 5, 316--328 (1953). 

Es werden 2 Morde beschrieben, die yon 13jahrigen Knaben ausgefiihlt wurden. F/ir den 
ersten Fall (Lustmord an Spielkameraden) konnten die Motive nicht gekl~rt werden; selbst 
unter kinderpsychologischen Gesichtspunkten blieb der Mord r/~tselhaft. Die losychiatrische 
Begutachtung des Kindes ergab keiEe Anhaltspunkte ffir eine Geistesklankheit, wohl aber eine 
in ihrem Grad psycbiatrisch nicht kategorisierbare Geffihlsk/ilte. :Der zweite Fall war dem Ver- 
halten End Motiv nach rein kriminell zu beurteilen (vorsS~tzliche T6tung zum Zwecke der Be- 
raubung), v. BROCKE (Heidelberg). 
A. Fuehs -Kamp:  Jugendliche Fortliiufer und  Diebe. I. I., I I .  und  I I I .  Tell. Prax.  
Kinderpsychol .  1, 109--114, 133--137, 177--180 (1952). 

Ns wird der Lebensg~Eg dreier Jungens gesehildert, die Ms unerwfinschte Kinder auf die 
Welt kamen und spiiter bei den Eltern, bzw. Stief- oder Pflegeeltern nur geduldet waren End nir- 
gends riehtig hingehSrten. Von diesem Lebensstart mit der inneren Verlassenheit vollzog sich 
die weitere Entwicklung zur Verwahrlosung (Striehjunge, nm sehnell zu Geld zu kommen), 
zum Fortlaufen (,,Suche nach Besserem") End Stehlen (,,orMe Augenblieksbefriedigung"). Als 
PsyeboCheraloie empfiehlt Verf. Entfaltung yon Gehemmtheiten (d. h. ttervorloeken yon Selb- 
st~ndigkeit und F~higkeit zum produktiven ttandeln) und Setzen yon Grenzen (d. h. Neigung 
zu Augenblieksbefriedigung und ~Villkfirhaltung eind~immen), v. B~o0KE (Heidelberg). 

Kohlhaas:  Zur  Beiziehung eines Jugendpsychologen. Aus einem gr te i l  des BGH 
yore 22. 9. 53 1 StR 373/53. Prax.  Kinderpsyehol .  3, 64--65  (1954). 

Nine Strafkammer hatte den Beweisantrag eines Verteidigers, einen Jugendlosychologen fiber 
die Glaubwfirdigkeit der Aussagen yon jugendlichen Zeugen zu hSren, mit der Begrfindung 
abgelehnt, dab das Gericht selbst die erforderliche Sachkunde besitzt, zumM keiner der jugend- 
lichen Zeugen irgendwelehe aus dem normalen Erscheinungsbild des Jugendalters heraus- 
fMlenden Ztige aufwies. In den Sehulberichten, die sich in den Akten befanden, waren die jugend- 
lichen Zeugen aber ungfinstig beurteilt worden. Niner wurde als wenig grfindlich beobachtend, 
phan~asiebeschwingt, in geschlechtlichen Dingen neugierig, ein anderer Ms leieht beeinflul3bar 
und ,,frfiherotiseh", ein dritter als nieht mehr kindlieh, ,,sexualbewul3t" und yon fraglicher Ehr- 
lichkeit gesehildert. Der Bundesgeriehtshof entsehied, da8 yon solehen Jugendliehen nieht 
gesagt werden kSnne, sie unterscheiden sich nieht yore normMen Erscheimmgsbild eines Jugend- 
lichen. Die vom Gerieht ffir sich in Ansprueh genommene Saehkunde, welehe die AnhSrung 
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eines Sachverstiindigen tiberflfissig maehen sollte, wurde bezweifelt. Damit halt der BGH an 
der Rechtsprechung lest, daI3 bei Jugendaussagen die grhBte Vorsicht geboten ist. Es wird zwar 
F~lle geben, in denen der erfahrene Richter selbst fiber die Frage der Glaubwfirdigkeit ent- 
scheiden kann. Wenn aber in den Akten besondere Hinweise auf charakterliehe Auff~lligkeiten 
enthalten sind, mfissen die Umwelt des Jugendlichen und seine Ffihrung auf jeden Fall durch 
einen Sachverstiindigen fiberprfift werden. - -  ~aeh der Meinung des Ref. ist aber nicht nut der 
Jugendpsychologe, sondern vor allen Dingen aueh der Jugendpsychiater der geeignete Sach- 
verst~ndige. ROMME~.:~ (Berlin). 
D. Mi i l l e r - I tegemann:  Zum Geltungsbereich des w 4 des Jugendgerichtsgesetzes 
vom 23. 5. 52. [Neuro l . -Psychia t r .  Kl in . ,  Kar l -Marx-Univ . ,  Leipzig . ]  Psychia t r . ,  
~e u r o l .  u. reed. Psychol .  6, 245- -246  (1954). 

Gegentiberstellung des w 3 JGG yore 16.2. 23 und des w 4 des JGG yore 23.5.52 der DDl%. 
In w 3 wird yon dem Jugendliehen die Einsieht in das Ungesetzliche der Tat verlangt, in w 4 die 
Reife, die gesellschaftliche Gefahrlichkeit der Tat einznsehen. Von einem ,,normalen" Jugend- 
lichen kann man nicht die Kenntnis bestimmter Gesetze, wohl aber die Kenntnis bestimmter 
gescllschaftlicher Verpflichtungen erwarten. Weiterhin Erhrterung der Frage, ob neben dem 
JGG auch der w 51 bei der Beurteilung Jugendlicher herangezogen werden mu~ oder ob das 
JGG allein zu gelten hat. Veff. ist der Ansieht, wie auch andere maBgebliehe Psychiater, dab 
das JGG nur her~ngezogen wird, wenn die Zurechnungsfi~higkeit in bezug auf sittliche und 
geistige Entwicklung zur Diskussion steht. Wenn die Zurechnungsf~higkeit auf Grund krank- 
halter geistiger Ver~nderungen fraglich ist, dann ist der w 51 in Anwendung zu bringen. Auch 
der w 4 des neuen JGG bringt keine ~tmderung zu diesem Standpunkt. H A ~ s ~  (Berlin). 
JGG w167 1, 19 (Anwendung des JGG auf t I e ranwachsende) .  L~iBt sich nicht  kliiren, 
ob der Angeklagte  die Straf ta t  vor oder nach  dem Zei tpunkt  begangen hat ,  yon dem 
ab er dem Erwachsenens t ra f recht  unters teht ,  so ist  das Jugendgerichtsgesetz  auf ihn 
anzuwenden.  Jugendstrafe  yon unbes t immter  Dauer  darf  dann aber  n icht  aus-  
gesprochen werden.  [BGH,  Ur t .  v. 2 3 . 2 . 5 4  - -  1 S t R  723/53 (LG Ni i rnberg -F i i r th ) . ]  
Neue  jur .  Wschr .  A 1954, 847~849 .  
JGG w 105 (Anwendung des Jugendst raf rechts  auf t t e ranwachsende . )  Der Ab-  
lehnung einer Anwendung  des Jngendst raf rechts  auf I Ie ranwachsende  mu~ eine ins 
Einzelne gehende, reeht l ich nachpr i i fbare  tats~ichliche Wii rd igung des T~iters und 
seiner Tat  zugrunde liegen; die bloBe Wiederholung  der Gesetzesworte geniigt  n icht .  
[BGH,  Ur t .  v. 29. VI I .  1954 - -  4 S t R  276/54 (LG Essen).]  Neue jur.  Wschr .  A 1954, 
1617. 
A. I l l chmann-Chr i s t :  Gerichts~irztliche Probleme des neuen Jugendgeriehtsgesetzes.  
[ Inst .  L gericht].  Med.,  Univ. ,  Kie l . ]  Zbl. Jugend rech t  42, 69- -72  (1955). 

Verf. begriil~t es, dal~ der w 105, 1 JGG ausschlie~lich die Prfifung einer etwaigen Glelch- 
stellung mit einem Jugendlichen verlangt und nicht fordert, den Entwicklungszustand eines 
I-Ieranwachsenden und damit den Begriff der ,,Reife" zu definieren. Trotz der Fortschritte des 
neuen JGG ist noch manches unbefriedigend: So wird der Standpunkt vertreten, da~ eine 
generelle Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugenstrafrecht ~m Platze w~re, weft regel- 
m~Big fiber das 18. Lebensjahr hinaus Mil~verh~ltnisse in der Entwicklung bestehen. Bei der 
Aussetzung der Jugendstrafe zur Bew~hrung (w167 20--26 JGG) und der Aussetzung der Ver- 
hSngung dcr Jugendstrafe (w167 27--30 JGG) sollte der Jugendrichterzurfickhaltend und weise 
verf~hren und an der Lhsung strittiger Fragen den jugendpsychologisch erfahrenen Gerichtsarzt 
beteiligen. I~AUSCKKE (Heidelberg). 
W e r n e r  u  Das neue Jugendger ichtsgesetz  aus jugendpsychia t r i scher  Sicht. 
[Univ.-1Nervenklin. ,  Marburg . ]  P rax .  K inde rpsycho l .  4, 1 - -5  (1955). 

Verf. dcckt die durch die nene Gesetzgebnng geseh~ffene Problematik auf und bemfiht sich 
aus seiner Erfahrung heraus, Richtlinien fiir die Feststellung einer Zurfickgebliebenheit ~uf 
jugendlicher Stufe aufzustellen; als Solche nennt er ]. eine der Altersstufe nicht mehr ent- 
sprechende Suggestibiliti~t, 2. den Mangel an echter und begrfindbarer Bindung an andere, 
3. eine starke Labilit~t in den mitmenschlichen Beziehungen, 4. nicht zustande kommende 
Integration yon Eros und Sexus, 5. Mangel an altersgem~Bem t)flicht - und Verantwortungs- 
geffihl, 6. besondere ~eigung zu neurotischen Fehlreaktionen und ~ehlhaltungen, 7. typisch 
jugendtiimliche (phasenspezifische) Unausgegliehenheit und Widersprfichlichkeit, 8. Neignng zu 
kindtich-jugendlichem Stimmungsweehse] arts inad~quatem An]a~. B. MU~LL~ (Heidelberg). 


