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Psychiatrie und gerichtliche Psychologie 

@ H a n s  W. Gruhle: u Psychologie. (Er lebnis lehre . )  E i n  L e h r b u c h .  
2. ve rb .  Auf l .  S ~ u t t g a r t :  Georg  T h i e m e  1956. X I ,  633 S. Geb.  D M  4 8 . - - .  

Schon in den ersten Zeilen der Einleitung wird das Anliegen spfirbar, dem dieses Buch dient: 
der Befreiung einer Lehre yon jeder Einseitigkeit der wissenschaftlichen Betrachtung und der 
wissenschaftlichen Methodik. ,,Die unendliche MannigfMtigkeit der Seele kann und soll yon sehr 
vielen Standpunkten aus betraehtet werden." Nicht die Methoden, sondern die Ergebnisse ent- 
scheiden. - -  Fi'eilich darf die Form nicht zerfliM~en. Die wissenschaftliche Arbeit wird deshMb 
auf die Wirklichkeit des Lebens gerichtet bleiben mfissen. Der Erfahrungsbereich des Lebens 
wird, soweit man ihn seelisch nennt, ,,ira Sein und Verbundensein" nntersucht. I)abei werden 
die kausale Verbundenheit, die Leistungen und die Sinnespsychologie der naturwissenschaft- 
lichen Psychologie fiber]assen. I)as Experiment hat  in der Psychologie seine Bedeutung Ms ein 
ausgezeichnetes Mittel der Erkenntnis. Die Gehirnpathologie ist wichtig, sofern sie Zusammen- 
h~nge zwischen seelischen Vorggngen und tIirnzentren erforschen kann. Auch die Ausch.ucks- 
psycho]ogle hat  ihre Bereehtigung. I)iese Forschungsrichtungen kommen aber gewissermagen 
yon auBen an die seelischen Vorgi~nge heran, ohne ihren Kern zu treffen. ,,i)ieser wird erst ange- 
schnitten, wenn die Forschung auf das BewuBtseinsph~nomen stSgt." - -  Es kommt der ver- 
stehenden Psychologie darauf an, sich in das Seelische und dessen Zusammenh~nge hinein- 
zuversetzen, frei yon allen Wertungstendenzen. ])as rationale und das psychologisehe Verstehen 
sind streng voneinander zu scheiden. Psycho]ogisches Verstehen bedeutet nicht Bewertung oder 
Stellungnehmen. , ,Ich verstehe das VerhMten des Verbrechers und bin durchaus nicht bereit, 
es zu billigen." - -  Verstehen ist aber auch nicht I)euten, sofern man damit ,,i)enkende Besin- 
nung" meint. - -  Die Einffihlung des Verstehenden ist eine durchaus subjektive Leistung, wobei 
sich keineswegs Mlgemeine psychologisehe Gesetze auf den EinzelfM1 anwenden lassen. Dieses 
Einffihlen muB eine wirkliche ,,Teil-Nahme" an dem Anderen sein, an den Eigenheiten seines 
Alters, seiner sozia.len Schicht, seines Charakters, seiner Gruppe und seiner Kultur. Je  nnders- 
artiger ein Mensch ist, desto mehr muI~ man sich der eigenen Einstellungen undVoraussetzungen 
entledigen. , ,Erst  wenn man dieses sein eigenes Wertsystem, diese seine Weltanschaunng in 
allen I)imensionen iibersieht und sich denkend yon ihnen trennen kann, darf man an die Einffih- 
lung in fremde, ferne Systeme herantreten." - -  I)er reiche InhMt dieses Lehrbuches ist in den 
ersten Abschnitten geglicdert in die ,,Phgnomenologie" (Bewu~tsein, Impu]slehre, Ichqualit~t, 
Weisen des Gerichtetseins und Gemfit), in das ,,Psychologische Verstehen" (Mitffihlen, Lehre 
yore Ausdruck, Theorie des Verstehens und Motivverstehen), in den ,,Einblick in die PersSnlich- 
keit" (Charakter, Typus, Temperament usw.) und in ,,PersSnlichkeit und Umwelt" ,  w~hrend 
sich der letzte und grSBte Abschnitt  in erstaun]iehem Kenntnisreichtum mit  der ,,Psychologie 
und den Einzelwissenschaften" auseinandersetzt. Besonders lesenswert ffir den forensisch- 
medizinischen Sachverst~ndigen und fiir den Juristen das Kapitel fiber die Rechtswissenschaft. 
I-][ier spricht aus jedem Satz jahrzehntelange Erfahrung und ein abgewogenes, aus der Praxis 
des GeriehtssaMes gewonnenes Urteil. Ro~E~I~Y (Berlin) 

@ E r n s t  Kretschmer: Medizinisehe Psyeholog ie .  11. ve rb .  u. v e r m .  Aufl .  S t u t t g a r t :  
Georg  T h i e m e  1956. V I I I ,  382 S., 35 Abb .  u. 2 Taf .  Geb.  D M  29.60. 

I)as Werk des Verf. ist in seiner Allgemeinbedeutung bekann~ und h/~ufig gewiirdigt worden. 
Anl~tBlich der neuen elften Auflage, die erheblich vermehrt  wurde, mag es angebracht sein, auf 
diejenigen Absehnitte n~her einzugehen, die den forensiseh eingestellten Arzt besonders inter- 
essieren. So bringt Verf. an I-Iand eigener Erfahrungen und des Schrifttums eine Darstellung 
einer m6glichst exakten Diagnose der vegetativen Konstitution. I)ie yon ibm gegebenen wert- 
vollen Winke bei der I)urehffihrung der Intelligenzpriifung und der Exploration (Bedeutung 
yon Suggestivfragen) werden gern beachtet werden. Sehr wertvoll ist eine kritische I)arstellung 
der einschl~gigen, in der Psychologie entwiekelten Testmethoden, und zwar insbesondere deshMb, 
weil der forensisehe Psyehiater und gerichtliehe Mediziner nieht selten danach gefragt werden, wie 
weir es sinnvoll ist, in diesem oder jenem Falle Psyehologen zu forensischen Untersuchungen 
zuzuziehen. Die neue Auflage stellt eine wertvolle Bereicherung der Bfichereien der einschl/igigen 
Kliniken und Insti tute und der Privatbibliotheken der Arzte dar. B. MVELLE~ (Heidelberg) 

@ J a h r b u c h  fi ir  Jugendpsychiatrie und ihre Grenzgebiete. U n t e r  s t i ind.  Mi t a rb .  
yon C. BENNHOLDT-THOMSEN, R. HEISS, B. INHELDEIr P.~OOIr 17~. SIEVEIaTS, 
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G. V. STOCKERT, W. ZELL]~R, H. ZULLIGER, hrsg. yon W. V~LI~GER. Schriftl. : 
H. STUTTE. Bern  u. S tu t tga r t :  Hans  Huber  1956. 322 S. Geb. DM 28.- - .  

Das yon VILLINa~ herausgegebene ,,Jahrbuch", das die Tradition der 1944 eingestellten 
,,Zeitsehrift fiir Kinderforschung" wieder aufnehmen und fortfiihren will, bringt mit 10 Original 
arbeiten und 5 ~bersichtsreferaten - -  neben 2 Tagungsberichten und allgemeinen Mitteilungen - -  
einen Querschnitt fiber wichtige Fragen und Forschungsergebnisse der Kinder- und Jugend- 
psychiatrie und l~l~t schon in seinem weitgespannten Rahmen sowie der Vielseitigkeit der The- 
matik den aul~erordentlichen Aufschwung dieses Zweiges der Psyehiatrie in Forschung, Lehre 
und praktischer Nutzanwendung w~hrend der letzten Jahrzehnte, aber auch die Anknfipfung 
neuer Beziehungen zu versehiedenen theoretischen und praktischen Grenzgebieten erkennen. 
In seinem Beitrag ,,Vom anthropologisehen Hintergrund der seelisch-geistigen Situation unserer 
Jugend" zeigt VILLI~GEI~, wie jede ernstha~te Besch~tigung mit der biologiseh-phflosophischen 
Anthropologie, die besonders durch G~LE~, PO~TMA~ und LoRenz repr~sentiert w[rd, zu 
einer weitgehenden Ablehnung der bisherigen raensehlichen Triebpsyehologie und zur Forderung 
ihrer Neufassung, aber auch zu einer Neukonzeption der Psychopathologic und Psychotherapie 
mit einer Uberwindung sowohl bisheriger mechanistiseh-energetischer Auff~ssungen der Triebe 
als auch psyehologistischer Voreingenommenheiten ffihren miisse. Diese Antl~ropologie lasse 
aber aueh den spezifischen Hintergrund der geistigen Situation unserer Jugend aufleuchten und 
mache u. a. besonders die Bedeutung der abnorm langen menschlichen Entwicklungszeit und 
der damit zusammenh~ngenden Bedfirfnisse, das Wesen der menschlichen Freiheit yon der 
Instinktgebundenheit und die Gefahren der Zivilisation mit ihren Domestikationserscheinungen 
aus dem neuen Bflde des Menschen erst recht verst~ndlieh. LA~c~-CosAc~: und MArTinis 
beriehten in ihrem Beitrag ,,Uber das Verha]ten yon Kindern und Jugendlichen mit poliomyeli- 
tischen Dauerl~hmungen auf Grand yon k~tamnestischen Erhebungen an 75 sowie yon 5- bis 
7j~hrigen Beobachtungen an 25 Patienten und zeigen, d~l~ nur ein kleiner Tell der im Kindes- 
alter erkrankten P~tienten unter dem EinfluB yon Umweltseh~den und Anlagem~ngeln ~u~ere 
Anpassungsschwierigkeiten erkennen lieB, w~hrend die meisten, unabh~ngig yon der Schwere 
der Behinderung, gute berufliehe und sehulisehe Erfolge aufwiesen. Bei der Untersuchung des 
Selbsterlebens der KSrperbehinderung mittels Knetenlassen menschlieher Figuren aus buntem 
Pl~stflin und anschlie~ender Exploration ergaben sich allerdings fast durehwegs StSrungen der 
seelisehen Auseinandersetzung mit der kSrper]ichen Behinderung und innere Anpassungsschwie- 
rigkeiten. Es sei daher wiehtig, da~ poliomye]itisch gel~hmte Kinder zur Verhinderung einer 
seelischen Fehlentwi.c.klung frfihzeitig heilp~dagogiseh betreut wfirden. In einem kleinen, aber 
wichtigen Beitrag ,,Uber zwangsneurotische Erscheinungen bei gesunden Kindern" zeigt ZVL- 
LI~C~E~ die flie{~enden Uberg~nge zur krankhaften Zwangsneurose, der gewShnlich ein in die 
Kindheit zuri~ckgehender, unbewul~t gewordener Triebkonflikt zugrunde liege. Von besonderem 
Interesse ist auch der Beitrag yon E. F6~S~E~ fiber den ,,Kinderselbstmord", der anhand des 
Erh~ngungsversuches eines ll]~hrigen Knaben aus der spezifiseh kindlichen Vorstellung yon 
Leben und Tod und aus der daraus resultierenden relativen Leichtigkeit des Entsehlusses zum 
Selbstmord verstanden wird. Auch die Beitr~ge yon KOT~E ,,Bild und Verlauf der Friih- 
sehizophrenie" und yon H. und A. B 6 ~  fiber ,,Die jugendliche Mutter (Untersuchungen an 
Miittern unter 16 Jahren)" verdienen besondere Beachtung. W/~hrend die erste Arbeit die Be- 
sonderheiten der Frfihschizophrenie, ihre Prognose und ihre Beziehungen zum Schizoid, zur 
Encephalitis und zur Epilepsie erSrtert, wird im ]etztgenannten Beitrag das Problem der ,,jugend- 
lichen Muttersehaft" in mediziniseher, psyehologischer und soziologischer Sieht aufgerollt und 
gezeigt, d ~  diese Gesamtff~ge nicht au~ den Generalnenner der ,,Verwahrlosung" gebracht, 
sondern nur yon der individuellen, streng isolierten Situation her gesehen werden kSnne. Von 
den weiteren, mehr ffir den Fachmann bestimmten Beitr~gen berichten die Arbeiten yon T~v~ 
fiber ,,Methodische Erfahrungen in der Spielbeobachtung" - -  mit den beiden Abschnitten Kind- 
beobachtung als Aufgabe einer ganzheitlichen Diagnostik und Methodik der Spielbeobachtungen-- 
und yon K~JATtt fiber ,,Psyehodiagnostische Probleme der Musik~lit~tsprfifung", die trotz der 
bier bestehenden besonderen Schwierigkeiten angesichts der Tatsache, dal~ die tonalen Dar- 
stellungsmitte] strukturpsychologisch noch wenig erforscht seien, als sehr entwicklungsfahig 
anzusehen ware. VA~ KREYELEN berichtet ,,Uber Schwierigkeiten bei der prognostischen 
Beurteilung Jugendlicher" und zeigt an einem 14j~hrigen Jungen, dessen Diebst~hle als 
Symbo]handlungen gedeutet werden, da~ die Grenze zwischen normaler und abnormer Entwick- 
lung nicht identisch sei mit der Scheidewand zwischen Neurose und Psychopathic. A. LEITER 
erSrtert schlie~lich in ihrem Beitrag ,,Uber die Erziehungsberatungsstelle in Kassel" die Auf- 
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gaben dieser neu entstandenen Einrichtung, deren Kerntgtigkeit in der Elternarbeit zur Vor- 
beugung neurotiseher und charakterlicher Fehlhaltungen bestehe, deren Wirkung sich aber 
darriber hinaus auf a]]e Erziehungseinriehtungen erstrecke, v. STOO~:E~T gelangt in seinem Uber- 
siehtsreferat ,,Psychosen im Kindesalter" zu dem Ergebnis, dab die Eigenart des k]inisehen Brides 
der kindlichen Psychose in seiner Besonderheit frir die einzelne Altersstufe immer klarer heraus- 
gestellt werde, und dab dabei manche Krankheitszeichen, die bisher als pathognomonisch galten, 
jetzt mebr als allgemeine Reaktionsweisen der Altersstufe auf die versehiedensten Noxen, weniger 
als krankheitsspezifische Symptome erkannt wfirden. Auch die i)bersichtsreferate yon A. W ~ E ~  
,,Cbarakteropathien, Kinderfehler, Neurosen", und yon T~o~I~ ,,Allgemeine Psyehologie und 
Entwicklungspsychologie" vermitteln einen anschaulieben, wenn aueh sehr gedrgngten und nicht 
ganz vollstgndigen Uberbliek fiber den Stand der Forschung, ebenso wie WEWETZE~ und B~AVCH- 
LI~- in ihren Referaten ,,Psychodiagnostik (I. Teil)" und ,,Normale und Sonder-(Heil-)Pgdagogik" 
eine rasche Orientierung fiber die gegenw~irtige Situation innerhalb dieser Gebiete ermSglichen. 
Bemerkenswert ist dabei besonders die Darlegung yon W~WETZE~, dab die Ergiebigkeit und 
Sieherheit der diagnostischen Aussagen unhand der projektiven Veffahren bei Verwendung 
einer ffir den jeweiligen Fall immer neu zusammenzustellenden ,,Testbatterie" erheblich zuneh- 
men, wobei sieh die Koppelung eines Strukturtestes mit einem thematisehen Teat (z.B. Rorschach- 
mit Farbpyramiden- oder Szonditest, TAT mit Szenotest) als am gfinstigsten erwiesen habe. 

ILLCI~MANN-CHRIST (Kiel) 
A]do Franchini :  I giudizi discordanti dei periti medico-legali  in t ema  di indagine 
sulla imputabilith. (Unterschiedliche Beur te i lung der Unzurechnungs fgh igke i t  durch 
verschiedene gerichtsmedizinische Gutachter . )  [Ist. di Med. Leg~le e Assicurazioni, 
Univ. ,  Padova . ]  Arch. Psico]. neurol. 17, 33- -42  (1956). 

In diesem, im ~nstitut frir experimentelle Psychologic der kathologischen Universitgt gehaltenen 
Vortrage weist Verf. darauf hin, dab ein Teil der hgufig auftretenden Gegensgtzlichkeiten zwischen 
versehiedenen Gutachtern wohl darauf zurrickzufiihren ist, dab nieht alle Sachverst~ndigen die 
3 an sic zu stellenden Grundforderungen: Wissen, Ehrlichkeit und Unbestechlichkeit erfrillen. - -  
Die grOBere Schwierigkeit abet liege darin, dab bei dem zur Diskussion stehenden Tbema ein 
auBerst labiler biologischer Vorgang dem starren Dogma des Gesetzes angepaBt werden muB. 

E~RI~X~DT (Dessau) 
Werner  Janzar ik :  Sexualdelikt im Ausnahmezustand nach Elektrosehoekbehandlung 
und AlkoholgenuB. [Nervenklin. ,  Univ. ,  Mainz.] Mschr. Kriminol .  u. Strafrechts-  
reform 38, 108--119 (1955). 

Ein 36j~br., verbeirateter Beamter, armamputiert, wurde wegen eines Verstimmungszustan- 
des, der sich spgter als reaktiv ausgelSst berausstellte, in einem Sanatorium mit Elektroschoek 
nacb der Blockmetbode bebandelt. Er klagte nach den ersten Schocks riber Ged~chtnisstOrungen 
und Einfallslosigkeit, war aber deutlich besserer Stimmung. Naeh den ersten Schocks betrank er 
sieh, wurde im Rausch gegen eine Mitpatientin sexuell aggressiv, Am Tage nach einem Dreier- 
block unternahm er einen Spaziergang mit einer Mitpatientin, dabei trunk Pat. in 3 Std etwa 
a/41 Wein. Er machte vet dem Eingang eines Lokals seiner Gef~tbrtin eindeutig sexuelle An- 
trgge, waft sic dann als er abgelehnt wurde zu Boden, so dal3 sic ohnm~chtig wurde, trat sic 
und bib sic in die Glutgalmuskulatur. Pat. macbte dabei einen zwar etwas erregten, aber durcb- 
aus geordneten Eindruck. Er behauptete, die yon ibm angegriffene Frau mfisse betrunken sein, 
er habe sich nichts zu schulden kommen lassen. Im Sanatorium durchsuchte er das Haus wieder- 
holt naeh der Pat., larmte in seinem Zimmer, sprang scblieBlich in der Nacht aus einem Zimmer 
des ersten Stocks und begab sich in ein Lokal zu einer Fastnachtveranstaltung, we er fremde 
G~tste freihielt. Mit dort gemachten Bekannten fuhrer  in einer Taxe in deren Wohnung. Deft 
maehte er tier Gastgeberin wieder sexuelle Antr/~ge ungewOhnlicber Art. Zu dieser Zeit wirkte 
er eindeutig betrunken. Die gauze Nacht grOhlte er vet sich hin, erbrach, lag mit entblSBtem 
Gescblechtsteil. Gleicb darauf war er ernficbtert, schuldbewul]t, eilte ins Sanatorium zuriick, we 
er verhaftet wurde. - -  Bei der klinischen Beobachtung 2 Wochen spgter, liel]en sich noch leichte 
StOrungen des Ged/ichtnis und der Merkfghigkeit nachweisen, leichte EEG-Vergnderungen, eine 
m~gige Erweiterung der inneren und auBeren Liquorrgume. Charakterologiscb handelte es sich 
um einen weiehen, empfindlichen, etwas anmaBenden, sonst abet sacblich korrekten Mann yon 
nSrgelig-gedrriekter Stimmung. An die Ereignisse im Sanatorium erinnerte er sieh nur in Bruch- 
stricken, wobei die Amnesic bis auf 1 oder 2 Tage vet Beginn der Blockbehandlung zur[ickging. 
Im Gutaehten wurde Pat. exkulpiert, weft er sich in einem Ausnabmezustand befunden habe, 
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an dessen Genese die vorhergegangene Elektrosehoekbehandhng maBgeblieh beteiligt war. Verf. 
besprieht dann noeh den Begriff des pathologisehen Rausehes, bei dem es sieh um ein patho- 
genetiseh uneinheitliehes, besehreibend g.e.meintes Syndrom handele. Das Syndrom des patho- 
logisehen Rausehes stehe mit flieBenden Ubergangen naeh beiden Seiten zwisehen abnormer Er- 
lebnisreaktion und kSrperlieh begrfindbarer Psyehose. I-Ia~s-Joacm~ Rauc~ (Heidelberg). 

H. J.  Femmer  und  Hj.  Aghte: Die zwangsweise Ans ta l t sunterbr ingung yon En tmi in ,  
digten. [MedizinMabt. d. Bezirksreg. Dfisseldorf, u. Landesheil~nst .  u. NervenMin.,  
Dfisseldorf-Grafenberg.] Med. S~chverstgndige 52, 7 - - 9  (1956). 

Aueh die zwangsweise Unterbringung eines Entmiindigten in einer Heft- und PflegeanstMt 
bediirfe nicht der richterliehen Anordnung bzw. Zustimmung. Art. 104, Abs. 2 GG befasse sieh 
nur mit Einweisungen durch Beh6rden. Auch wean zur Durchfiihrung der Einweisung Polizei- 
hilfe notwendig sei, bediirfe es nur einer Anweisung des Vormundschaftsgerichts an den Ge~ 
richtsvollzieher, der sich seinerseits der Polizei zur Unterstiitzung bedienen darf. - -  Der Ar- 
tikel ist auf die Verhaltnisse in Nordrhein-WestfMen zugesehnitten und beriicksichtigt die 
untersehiedliche Gesetzgebung der Lander nicht. HA~S-JOAc~IM RAUC~ (Heiddberg). 

Ludwig Ambrozi:  Die Einstel lung zu abnormen Reakt ionen und  Yerhaltensweisen, 
[Psychol. Inst . ,  Univ. ,  Wien.]  Wien.  Arch. Psychol. 5, 8 - -22  (1955). 

Die Ergebnisse einer anonymen Fragebogenuntersuehung an 4-33 Mgnnern (191 Akademiker, 
197 I-JMbintdlektuelle, 45 nngelernte Arbeiter) and 400 Frauen (in der Mehrzahl I-Iausfrauen) 
aller Altersgruppen fiber ihre Einstellung zu abnormen Verhaltensweisen werden mitgeteilt und 
hinsichtlich signiiikanter Unterschiede zwischen den Gesehleehtern nnd Konstitutionstypen 
besproehen. Zehn Fragen wurden den untersuehten Personen, darunter keine Defekttypen, 
vorgelegt. 1. Als Reaktion auf sine heftige emotionelle Belastung wird Autismus am wenigsten 
abgelehnt und Alkoholabusus am meisgen, yon Frauen extremer als yon Mgnnern, bei allen 
Konstitutionstypen gleiehermagen. 2. Als Ursaehe fiir Vagabundieren wird zum Grol?teil bei 
beiden Gesehlechtern ein psychopathiseher Trieb angegeben. Arbeitsscheu wird relativ selten, 
in der I-Iaupgsache yon Leptosomen, genannt. Pykniker fiihren verhgltnismM]ig oft mangelnde 
zwisehenmensehliche Beziehungen an. Die 3. Frage priift dis Einstellung zu sexuellen Perver- 
sionen. Manner haben eher fiir s~distisehe, Frauen far masoehistische I-Iandlungen Verstgndnis. 
Pykniker verstehen im Gegensatz zu den Leptosomen Masoehismus eher als Sadismus. Bei 
der 4. Frage nach dem begreifliehsten Selbstmordmotiv ergibt sich bei Mgnnern wie Frauen 
folgende Reihenfolge: unheilbare Krankheit, finanzielle Not, ungliickliche Liebe, h&usliche 
Zwistigkeiten. Leptosome geben als einfiihlbares Selbstmordmotiv noch seltener Ms die anderen 
Konstitutionstypen die 2 letztgenannten Grfinde an. 5. Nach der Art, wie man mSglicherweise 
Selbstmord verfiben wiirde, befragt, wghlen die meisten Schlafmi~telvergiftung. Frauen lehnen 
aktives Handeln (Erhangen, Erschiegen) hiiufiger ab Ms Manner. Frage 6 will ermitteln, auf wel- 
che Weise man einen anderen am ehesten umbringen k6nne. Ersehiegen und Vergiften stehen 
an erster Stelle, dann folgen Ersehlagen, in die Tiefe stogen, Erwiirgen, Niederstechen. Frauen 
ziehen den Giftmord dem ErsehieBen vor. Ersehlagen, Niederstechen und Erwfirgen sind in 
der Hauptsaehe die Antworten yon Athletikern. 7. Welche Umstgnde am ehesten einen MSrder 
entsehuldbar machen, ist der InhMt der ngchsten Frage. Euthanasie ist die hgufigste Antwort, 
dann folgt Schutz der mensehliehen Gesellsehaft nnd Dienst am Vaterland. Affektive und trieb- 
hMte Motive werden am meisten miBbilligt. VergMcht man die Antworten der Geschleehter, 
so fallt auf, dab den Mord aus politischen Motiven 5real soviel Manner als Frauen bi!llgen. Der 
Mord wegen Untreue des Ehepartners wird yon Frauen 3mal hgufiger als yon Mannern als ent- 
schuldbar angesehen. Durch die Armahme, dag der Leptosome eine mehr wertende Stellung- 
nahme habe, der Pykniker dagegen aus einer momentanen Affektivitgt heraus nrteile, versucht 
Verf. die nnterschiedliehe Einstellung dieser beiden Gruppen zu den Mordmotiven zu erklgren. 
Euthanasie: Lept. 51%, Pykn. 29 % ; Schutz der Gesellsehaft : Lept. 22 %, Pykn. 12 % ; T6tung 
im Dienst des Vaterlandes: Lept. 10%, Pykn. 5%. 8. Ohne Unterschiede zwisehen den Ge- 
schleehtern und Konstitutionsgruppen werden die Eigentumsdelikte naeh ihrer Sehwere in 
folgender Reihenfolge genannt: Raub, Erpressung, vide Betriigereien, Tasehendiebstahl, Ein- 
brueh, groger Betrug. In den Antworten auf Frage 9 wird Diebstahl an einem, der vermSgend 
ist, yon allen Befragten als am ehesten zu billigen, an einem Arbeitskollegen Ms am verwerflichsten 
beurteilt. Frage 10 beschiiftigt sich mit den Ursaehen zu Alkoholmil3brauch. Finanzielle Not, 
Minderwertigkeitsgefiihle, Depressionen, gesehmaeklicher Genug werden etwa gleich hgufig 
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genannt, ohne nennenswerten Untersehied zwisehen den Gesehleehtern. Die Gruppe der Lepto- 
somen weieht yon den Pyknikern bemerkenswert ab. Finanzielle Not: Pykn. 41%, LeI0t. 29 % ; 
Depressionen: Pykn. 28 %, Lept. 11% ; Minderwertigkeitskomplexe : Pykn. i3 %, Lept. 32 % ; 
gesehmaeklieher GenuB: Pykn. 18%, Lept. 27%. Bsoao~ (Berlin) 

W. Iladamik: Die Wesenlosigkeit des Kleptomaniebegrif~es. ZugMeh ein Beitrag 
zur Leukotomiefrage .  [Landesheilanst . ,  Bonn.]  Mschr. Krimhlol .  u. Strafreehts-  
form 38, 83- -93  (1955). 

Verf. glaubt deshMb zu dem Thema Stellung nehmen zu mfissen, weil trotz des ablehnenden 
Standpunktes yon G ~ L E  u. a. erneut dutch Ver6ffentliehungen yon ME~ZGE~ nnd lgiaETSO~E~ 
die Diskussion fiber den Kleptomaniebegriff wieder erSffnet worden wt~re. Die untersehiedliehen 
Auffassungen werden aus der versehiedenartigen Verwendungsweise des Begriffes ,,Trieb" erkl~rt. 
Verf. definiert ihn Ms eine ,,jedem Individumn angeborene aus der K6rpersph~re erwaehsene 
Tendenz, die auf Befriedigung biologiseher Bediirfnisse ausgeriehtet, d.h. also zielgeriehtet ist 
und im Subjekt das Erlebnis des Getriebenwerdens bewul?t maehen kann".  Naeh dieser Begriffs- 
bestimmung wird die Existenz eines besonderen Stehltriebes verneint, was im folgenden noeh 
eingehend begriindet wird. Dabei wird besonders herausgestellt, dab das kleptomane Verhalten 
bei entspreehender Pers6nliehkeitsanalyse stets psyehologiseh begriindet und erkl~rt werden 
k6nne und nieht selten auf das Vorliegen reaktiver Depressionenhinweise, deren tiefere Ursaehen 
auf Erlebniswirkungen - -  bisweilen bis in die Kindheit zuriiekreiehend - -  beruhe. Anhand eines 
eingehend besproehenen Falles wird aufgezeigt, zu welehen Irrtfimern und Folgen die BeibehM- 
tung des Kleptomaniebegriffes ffihren kann (Einzelheiten im Original). Dabei wird das Problem 
der Leukotomie gestreift, die in diesem Falle yon einem Gutaehter beffirwortet worden war. 
Unter ttinweis auf die sehwerwiegenden Folgen wird dieser, die Pers6nliehkeit stark ver~indernde 
Eingriff strikte abgelehnt. Gu~B~r, (Mainz) 

W. Solms: Zur Frage der 3lonomanien. II. Dipsomanie, Kleptomanie, Pyromanie. 
[Psychiatr . -Neurol .  Univ . -Kl in . ,  Wien.]  Wien. Z. Nervenhei lk .  11, 165--195 (1955). 

Zur Frage der l~{onomanien. II. Dipsomanie, KleI0tomanie , Pyromanie. Der Verf. geht 
zun~iehst auf die Gesehiehte des Begriffes ein, wobei er auf die Abwandtungen desselben ent- 
spreehend hinweist. Folgende Begrilfe der Monomanien h~tten heute noah Bedeutung: Porio- 
manie, Dipsomanie, Klelotomanie, Pyromanie and eventuetl noeh die Nymphomanie. Ansehlie- 
llend stellt Verf. in fibersiehtlieher Weise das in der Wiener psyehiatrisehen Universit/~tsklinik 
seit 1945 entstandene UntersuehungsmateriM zusammen, wobei gegliedert ist naeh kliniseher 
Diagnose, AusbruehsMter, Dauer and tI/iufigkeit der jeweilig aufgetretenen Manie. Aueh die 
Manien bei weibliehen Personen sind in gMeher Weise zusammengestellt. Im AnsehluB daran 
werden die einzelnen oben genannten Manien eingehend unter Berfieksiehtigung versehiedenster 
Gesiehtspunkte wie LebensMter, Gesehleeht, Abh~ngigkeit yon der Jahreszeit bzw. der Situation, 
Dauer usw. besproehen. Anhand gesehilderter Einzelf~tlle werden die Zustandsbilder gut ver- 
ansehaulieht. Insgesamt wird kritiseh zu den voneinander abweiehenden Ansehauungen ver- 
sehiedener Autoren fiber die Manien Stellung genommen. Zum Sehlug werden die psyehologi- 
sehen Faktoren erSrtert sowie eine forensisehe Beurteilung vorgenommen. Eine umfangreiehe 
Literaturfibersieht ermSgHeht dem Interessenten ein sehnelles Zureehtfinden in der Materie. 

GV~EL (MMnz) 
Stef~n Strdbl: Eine kritische Bet raehtung fiber die Rolle, welche die Photographie 
bei dem Szonditest spielt. [Nederl. St icht ing v. Psychotechn. ,  Ut rech t . ]  Z. exper. 
u. angew. Psychol.  3, 98--133 (1955). 

Naeh iVIeinung des Verf. ist das PhotomateriM des Szonditestes nicht imstande, diejenige 
Aufgabe zu erffillen, welehe es in diesem Test zu erffillen hat. Der grundlegende Fehler soll 
darin liegen, daft die Fotos den abgebildeten Personen nicht ~hnlieh sind - -  Szo~DI andererseits 
jedoeh die ~hnliehkeit Ms etwas Selbstverst~ndliehes voraussetzte. (Beispiel naehUntersuehung 
des Verf. : bei dem Photo des Mten M6rders s IV haben Assoziationen des Typus ,,ehrlich", 
,,streng", ,,respektabel", ,,rechtsehaflen" die gr6gten Frequenzen gezeigt. Diese Assoziationen 
haben nichts zu tun mit dem Triebfaktor, den dieses Photo in dem Test darstellt, niimlieh dem 
Sadismus.) - -  Die Popularit~t der Photos sol1 durch Kragen, Schlips, h6herer Grad der Gepflegt- 
heir, Bauerntracht und Krankenschwesteruniform erhSht nnd dureh die anderen _~nderungen 
verringert werden, v. BI~ocK]~ (Iteidelberg) 
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Erich Stern: Neuere experimentelle Methoden zur Untersuchung der Affektivit~it und 
des Charakters. IV. Berieht. Fortschr.  Neut .  23, 267--288 (1955). 

~Ver sich fiber die MSgliehkeit der Anwendung dieser oder jener der zahlreichen und sich 
schnell vermehrenden Teste zur Untersuchung des Charakters in der forensischen Psychologie 
interessiert, wird diesen Bereieht, ebenso die Vorberichte (Fortschritte der ~Veurologie und Psych- 
iatrie, September 1950, Mai 1952, Januar 1954) stuclieren mfissen. In dem bier vorliegenden 
Teilbericht besch~ftigt sich Veff. unter Literaturangaben u. a. mit dem Farbtest, mit dem Mosaik- 
test und insbesondere in ausfiihr]icher Form unter Anffihrung yon Beispielen mit dem verein- 
fachten TAT-Test, wie er fiir Kinder ausgearbeitet ist. Veff. gibt auch Beispiele fiir heilp~d- 
agogiscbe Einwirkungen auf Grund des Ergebnisses einer solchen Testuntersuehung. Auf spezielle 
forensische Fragen ist der Text nicht zugeschnitten, wohl aber geben die Literaturangaben die 
MSg.lichkeit, fiber einzelne Teste, fiir die sich der Leser interessiert, ausifihrlich Aufschlu~ zu 
gewmnen. B. MU~LL~,a (Heidelberg) 

August  Yetter: Miigliehkeiten und  Grenzen des Tests. Medizinische 1955, 865--868. 
Verf. spricht nichts Neues aus, aber er fal3t noch einmal nach kurzem Aufweis der verschie- 

denen Testveffahren ihre Beurteilung in kritischer Schau zusammen: nur in der Hand des ver- 
antwortungsvollen, geschulten Psychologen erfahren die Tests ihre richtig eingeordnete Beurtei- 
lung bei der PersSnlichkeitsdiagnose. Nur der Fachmann ist es, der die vorsichtige Anwendung 
der verschiedenen Methoden zum Gewinn der Individuumserforschung meistert. Falsch bewertet 
und unrichtig ausgelegt tun sie nicht nur der jeweils zu beurteilenden PersSnliehkeit Unrecht, 
sondern tragen mit zur Untergrabung der ernsten, wissenschaftlich betriebenen Psychologie bei. 

JA~S~ (Mainz) 
A. Weber: Einige kritisehe Bemerkungen zur Anwendung  psychologiseher Teste in 
der Kinderpsyehiatrie. [Kan ton .  Kinderbeobachtungss ta t . ,  Neuhaus,  Bern.] Praxis  
(Bern) 1955, 646--648. 

Die Ausbreitung der ,,Testepidemie" steht in engem Zusammenhang mit der Popularisierung 
psychologischer und psychopathologischer Probleme durch Presse, Film und Funk. Die experi- 
mentelle Psychologie selbst verh~lt sich jedoch den Methoden gegeniiber aul~erordentlichkritisch. 
I)ie Tests sollen ,,nur eine Erg~nzung und Erhellung des sonstwie fiber einen Menschen Be- 
kannten liefern" (MEILI). Die Anamnese, der persSn]iche Kontakt sind ebenso wichtig wie 
jeder Test und evtl. schwerer zu erlangen. Es ist daher verwunderlich, werm derselbe Autor 
(n~mlich M]~]~I) der Punktbewertung eines Tests solche gro]e Bedeutung beimil~t. Richtig und 
objektiv sind in der Beurteilung eines Tests auf Grund der Punktbewertung nicht identisch. 
Objektivit~t der exakten Naturwissenschaften, die schlieBlich als Ziel dem Experimentalpsycho- 
logen vorschwebt, ist abet auf diesem Gebiet nicht erreichbar. Es besteht kein Zweifel darfiber, 
dab die Einfiihrung experimentell-psychologischer Methoden in die Psychiatrie sehr wertvoll 
war. Sie sind allerdings nur zu vergleichen mit den Laboratorinmsuntersuchungen in der somati- 
schen Medizin. Aus der Summe yon Testergebnissen allein entsteht noch kein Bild der PersSn- 
lichkeit. Die fibergeordnete Ganzheit muB erst gefunden werden. Die therapeutische Wirkung 
des Testverfahrens liegt oft sogar bei Eltern, Beh6rden und den Jugendlichen selbst, die sich 
eben yon einem Test mehr iiberzeugen lassen, als yore Arzt. Tests kSnnen also die kinder- 
psychiatrisch-diagnostische Untersuchung wertvoll unterstfitzen, ohne ihr aber unentbehrlich 
zu sein. Sie k6nnen nicht die Objektivit~t der Untersuchung fiber diejenigen des Untersuchers 
erheben. Seelisches kann nicht mathematisch gemessen werden, was nicht eine statistische Be- 
arbeitung yon Testergebnissen ausschlie~t. Das lebendige, umfassende und wirkHehkeitsnahe 
Bild der PersSnlichkeit kann nicht durch Tests ersetzt werden. BLECK~A~ (Essen) ~176 
Hanscar]  Leuner:  Phasenspezifische Faktoren  bei abnormen Erlebnisreakt ionen 
der Pr~ipubert~t. [54. ordentl.  Vers., Dtsch. Ges. f. Kinderhei lk.  u. Dtsch. Vereinig. f. 
Jugendpsychiat r .  e. V., Essen, 6. IX.  1954.] Mschr. Kinderhei lk.  103, 54---55 (1955). 

Die statistische Auswertung yon 253 jugendpsychiatrischen F~llen (6--18 Jahre) mit abnor- 
men seeliscben Erlebnisreaktionen liel~ 2 ttauptgruppen erkennen: 140 Kinder und Jugendliche 
kamen wegen sog. Kinderneurosen, welche schon yore 4. Lebensjahre an in Erscheinung treten, 
zur Aufnahme (z. B. Enuresis, Stottern, Masturbation). Die fibrigen 113 F~lle zeigten Reaktionen, 
die erst in der Pubert~t anzutreffen sind, wie psychogene Schmerzzust~nde, Motilit~tsstSrungen, 
Protestreaktionen usw. In beiden Gruppen lag der Hiiufigkeitsgipfe] in der Pr~pubert~t, wobei 
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die altersspezifischen Reaktionen (2. Gruppe) nieht viel h~ufiger als die Exacerbationen typischer 
Kinderfehler (1. Gruppe) vorkamen. Die pr~puberale Lebensphase begiinstigt also unspezifisch 
auch das Auftreten voraltersgem~l]er VerhaltensstSrungen. Genauer gesagt, traten die abnormen 
Erlebnisreaktionen beider Gruppen am h~ufigsten im 10. Lebensjahre auf. Im Vergleich zu alteren 
Literaturangaben bedeutet dies eine Vorverlegung der entwicklungsbiologisch-endokrinen Beun- 
ruhigung um 2--3 J~hre (Acceleration). In der weiteren Pubert~ttsentwicklung nahmen die sog. 
Kinderfehler aber regelm~f~ig und sehnell ab. Die Pubert~tsreaktionen bestanden dagegen mit 
einem weiteren Gipfel im 13. Lebensjuhre fort. Ihr Absinken im Alter yon 14 Jahren ist wohl 
durch die Verlagerung der Aufnahme dieser Probanden in Filrsorgeanstalten und Jugendgef~ng- 
nisse bedingt. Bei diesen Pubert~tsreaktionen standen 2 gleieh grebe ReaktionsgTuppen im 
Vordergrund: 1. Entgleisungen, wie z. B. Stehlen und Davonlaufen (39 %); 2. Somatisation psy- 
chisoher Konflikte, wie psyebogene Sehmerzzust~tnde, Extremit~tenls und Anf~lle 
(39 %). ttierzu kommen noch die in 8 % der F~lle beobachteten exeessiv-hysterischen Charakter~ 
haltungen. Demgegenfiber treten die klassisehen Pubert~tsreaktionen, wie abnorme Protest- 
haltungen und asthenische Versagenszust~nde, in den Hintergrund (10%). KurzschluBhafte 
Suicidversuehe fanden sieh in 5 % der F/~lle. ALBreChT (Hamburg) ~176 

W. ~r I(riegsgesch~idigte Kinder und Jugentlliche. [54. ordentl. Vers., Dtsch. 
Ges. f. Kinderhei lk.  u. Dtsch. Vereinig. f. Jugendpsychia t r .  e.V., Essen, 6. IX.  1954]. 
Mschr. Kinderhei lk.  103, 65- -72  (1955). 

In seinem Vortrag auf dem Essener Kongrel3 1954 befal3t sich V]LnI~(~E~ mit den Kriegs- 
schgden und ihren Folgen, ,,soweit sic dis Psyche, bzw. die see]Jsch-geistige und eharakter]iehe 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen" betrafen. Die L~sionen des ZNS sind also nieht 
beriieksichtigt. Innerhalb dieser Begrenzung ist der Rahmen welt gefal3t. Der Zeitraum umfal3t 
neben den Kriegsjahren 4 bis 5 Jahre vor Kriegsbeginn nnd 4 Nachkriegsjahre, gemehat sind also 
die Jahrg/~nge 1917--1947 (ein Drittel tier Gesamtbev6lkerung). - -  In der Vorkriegszeit betrafen 
die Schgdigungen vorwiegend das seeliseh-geistige Gebiet. ~berbetonung des Aul3eren, tJber- 
treibung der Gemeinschaftsidee, ,,Ausrichtung" auf Unterordnung, Massenabriehtung auf Partei~ 
ideale, Erziehung zur Einsatzfreudigkeit und Po]itisierung des gesamten Lebens werden genannt. 
Reaktionen darauf seien vor allem in Verhaltensst6rungen, Trotzreaktionen der Schulkinder, 
Weglaufen usw. gesehen worden. Die so fehlgeleitete Jugend sei nach dem Kriege in Apathie, 
Mil3trauen, Nihflismus versunken und die Massenver~vahrlosung und das Anwachsen der Jugend- 
kriminalit~t h/itten bier eine ihrer wesentliehsten Wurzeln. - -  Der Krieg selbst habe zu ~eaktionen 
auf die Kinderevaknierungen gefiihrt (Neurosen: Sehlafst6rungen, Enuresis, Angstzust~nde, 
Trotzreaktionen, Nahrungsverweigerung usw.). Die so reagierenden Kinder seien racist ,,aueh 
vorher sehon schwierig oder doch auffgllig gewesen". Jungvolk und t t J  waren dagegen frei yon 
spezifischen kriegsneurotisehen Reaktionen. Erstaunlieh sei die Reaktionsarmut der jiingeren 
Kinder bei Fliegeralarmen gewesen. Sic h~tten sieh in ihrem Verhalten naeh dem Vorbild tier 
Erwachsenen gerichtet, ftir die ]3E~RJNCE~ auf ghnliehe Verh~tltnisse hingewiesen hat. VILLI-~GE~ 
selbst hat aueh bei den schwerenAngriffen auf Dresden keine abnormen Schreekre~ktionen erlebt. 
Zermiirbender als die Angriffe hgtten die Not, Unsieherheit und Unregelmg~igkeit des Alltags 
sich ausgewirkt. In bezug auf die Intelligenz sei in den Kriegsjahren lediglieh eine l%etardierung 
der Entwieklung nieht aber eine Intelligenzabnahme beobaehtet worden. Die heute haufige 
geklagte Konzentrationsunf/~higkeit der Kinder sei nicht mehr kriegsbedingt. Ffir sie sei die 
Reiziiberflutung des modernen Lebens verantwortlich, zu der noch die grS~ere vegetative Erreg. 
barkeit und affektive Labilitgt infolge der Acceleration hinzukomme. - -  Nachkriegssch/~di- 
gungen ergaben sich aus der allgemeinen Not, dem Auseinandergerissensein der Familien usw. 
Die Folgen waren: Stimmungslabilit~t und Quengeligkeit bei den Kleinkindern, Mattigkeit und 
ErsehSpfbarkeit bei den/ilteren Schulkindern und schliel~lieh ein Ph/~nomen, das V. als ,,existen- 
tielle PersSnliehkeitsvorreffung" bezeiehnet, und durch das vie]e um einen wertvollen Tell ihrer 
Kindheit gebracht worden seien. - -  Der Verf. geht dann noch besonders ~uf das Problem tier 
Besatzungskinder ein. - -  Die heutige Verfassung der kriegsgeschiidigten Kinder sei gut. Naeh- 
wirkungen und Sp/~tsch/~den hgtten sieh nut deft gezeigt, ,,we zu den Kriegsseh/~den noch andere 
Mgngel und Seh/~den konstitutioneller, biographiseher oder sozialer Art hinzutraten oder noch 
jetzt aktuell sh~d". Der junge Mensch sei mit den Kriegsseh/~den iiberraschend gut ~ertig geworden 
und babe unerwartet rasch zum seelischen Gleichgewicht gefunden. 

BAOg (Hildesheim) o~ 
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Sepp Sehindler: Seelisehe Traumen durch Kriegseinwirkungen als Dauersch~idigung 
der Jugend. [Wien. Arbeitskr.  f. Tiefenpsychol., Arbeitsgemeinsch. f. Kinder ther .  u. 
P~d~g., Wien.]  Prax.  Kinderpsycho].  4, 113--116 (1955). 

Mit Hilfe des Assoziationsversuches wird die Frage untersucht inwieweit sich Schreck- 
erlebnisse im Kriege bei Jugendlichen Ms Traumen manifestieren. Von 50 t~eizworten hatten 
26 Bezug auI den Krieg. Als Mag (Zeitquotient--ZQ) dient die Reaktionszeit der zu verglei- 
chenden Wortgrulope dividiert durch die Durchschnittszeit aus allen Reaktionen des Betreffenden. 
Es wird also die Verl/~ngerung der Reaktionszeit gemessen, nicht wie sonst iiblich die l%eaktions- 
zeit. Die Priifung yon 50 Mittelschiilern zwischen 14 und 18 Jahren ergab einen ZQ fiir Kriegs- 
worte yon 1,04, fiir Fiillworte yon 0,95. Danach weisen Kriegsworte in hSherem Mal~e Komplexe 
nach. Im einzeinen werden verschiedene Kriegserlebnisse untersucht, wie allgemeine Kriegs- 
einwirkungen, Bombenkrieg, K~mpfe und Pliinderungen. Bombenangriffe wirkten am nach- 
hMtigsten, v. KEYS~RLI~GJ~ (Magdeburg)~ 

I tf ldegard I I i l tmann:  Psychologische Begutachtung der Glaubwiirdigkeit jugendlicher 
Zeugen, speziell bei Sittlichkeitsdelikten. [Inst.  f. Psycho]. u. Char~kterol., Univ. ,  
Fre iburg  i. Br.] Z. diagn. Psychol. u. PersSnlichkeitsiorsch. 4, 24- - r  (1956). 

Ein zur Beurteilung der Glaubwiirdigkeit angewandtes kombiniertes Untersuehungsverf~hren 
wird detailliert besehrieben. Dabei wird folgendes ffir wichtig gehalten und besonders empfohlen: 
Nach Kenntnisnahme des Akteninhaltes soll eine sog. ,,psychodiagnostisehe Untersuehung" des 
Kindes stattiinden. Das Kind soll dazu mit seiner Mutter in die l%~ume des Institutes einbestellt 
werden. Dort sol1 zun~ehst der Intelligenzstand mit Hilfe des Binet- oder Hamburg-West- 
Yorkshire- oder Wechsler-Bellevue- und bei jiingeren Kindern durch denttetzer-Entwicklungs- 
test festgestellt werden (Teste sind alle im ausfiihrlichen Literaturverzeiehnis angefiihrt). Dann 
soll die Intelligenz-Charakter-Beziehung dureh den Rohrschaeh-, Zulliger- oder Behn-Zulliger- 
Test gekl~rt werden. Fiir differenziertere Untersuehungen werden welter vorgeschlagen: Affekt- 
dynamik = F~rbpyramidentest nach HnIss, Motivation der Einstellung = Duss-Fabel-Test, 
Wartegg-Erzi~hl-Test, Absch~tzung der Ehrlichkeit =(der Mlerdings speziell fiir neurosendiagno- 
stische Zwecke gesehaffene) Maudsley-Pers6nlichkeits-Fragebogen. AnschlieBend soll die Mutter 
wie iiblieh fiber Vorgesehichte der Familie und des Kindes exploriert werden und nach einer 
Mittagspause das Kind selbst zur Sache geh6rt werden. Die EinschMtung sines Tonbandger~tes 
(mit Wissen des Kindes) wird empfohlen. Im folgenden werden die auch sonst i~blichen und zu 
beachtenden 1%egeln bei Explorationen yon Kindern besehrieben, v. B~ocK~ (Heidelberg) 

StP0 w 244 Abs. 2 his 4 (Er~orschung der Wahrheit: hier Kinderaussagen) .  Zur  
Beurteilung yon Kinderaussagen miissen in geeigneten F~illen Sachverst~indige des- 
hall) hinzugezogen werden~ weil ihnen Erkenntnismittel zu fiebote stehen, die das 
Gericht nicht haben kann. [BGH, Urt .  v. 14. XI I .  1954 - -  5 StI~ 416/54 (AG Cell@] 
Neue jurist .  Wschr. A 1955, 599--600. 

Der Grund, zur Priifung der Glaubwiirdigkeit eines Kindes einen Sachverst~ndigen hinzu- 
zuziehen liegt nicht etwa darin, dal3 Kinder h/~ufiger unglaubwiirdig sind als Erwachsene sondern 
vielmehr darin, dM? die Frage, ob ein Kind glaubwiirdig ist, sich schwerer beurteilen li~13t Ms 
die gleiehe Frage beim erwachsenen Zeugen. - -  Bern medizinisehen - -  und nach maneher An- 
sicht auch dem psychologischen - -  Sachverst~ndigen stehen Erkenntnismittel zu Gebote, die 
das Gericht - -  zumindest in tier I-Iauptverhandlung - -  nicht haben kann. Das Kind ist im ver- 
trauten Gespr/~ch mit dem Sachverst~ndigen (wobei sogar eine gewisse innere Beziehung gebildet 
werden kann) in einer Lage, die der seines ti~glichen Lebens wesentlich n~her ist, Ms bei einer 
feierliehen Vernehmung vor Gericht. Eine l~ngere Untersuchung durch einen Saehverst~ndigen 
erm6glicht es, mit dem Kind auch fiber Binge, die ~ugerlich mit der Straftat nieht im Zus~mmen- 
hang stehen, aber besonders aufschlul~reieh sind fiir seine Beobaehtungsf~higkeit, seine Beein- 
fluBbarkeit, seine Phantasie, seine etwaige leiehte Bereitschaft zu Besehuldigungen anderer, 
seine sexuelle Aufgekl~rtheit und anderes raehr, zu sprechen. - -  Wichtig ist auch, dab die MSg- 
lichkeit k6rperlieher Untersuchungen eine zus~tzliehe Erkenntnisquelle sein kann. 

v. B~OCX~ (I-Ieidelberg) 


