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Psychiatr ic  und gerichtl iche 1)sychologie 

@ K u r t  Kolle: Psychiatrie.  E in  Lehrbuch  fiir S tudierende  und J~rzte. 5., neu- 
hearb. Aufl. S tu t t ga r t :  Georg Thieme 1961. XI ,  418 S. u. 36 Abb. Geb. D ~  29.80. 

Dieses Buch wird sowohl vom Arzt als auch yore Studenten gem gelesen werden. Der Text 
ist flfissig, anregend und frei jedes Schwulstes. Auch wer das Bedfirfnis hat, Einzelheiten nach- 
zulesen, kommt auf seine Kosten; in unauffiilliger, den Text nicht st5render Form, wird ein- 
schli~giges Schrifttum zitiert, nicht nur Bficher, sondern auch Einzeidarstellungen. Das Literatur- 
verzeichnis enth~lt 279 Nummern. Die Tabelle zur Geschichte der Psychiatrie gewiihrt inter- 
essante Einblicke. Ein besonderes Kapitel ist der Kinderpsychiatrie gewidmet, wobei VerL 
die Psychotherapie des Bettn~ssens anschau]ich und ffir den Praktiker sehr brauchbar schildert. 
Man entnimmt dem Bueh auch die Fortschritte in der Therapie der Psychosen. Die Darstellung 
der forensischen Psychiatrie weicht yon den herkSmmlichen Auffassungen nicht ab. Betont 
wird, da~ Menschen mit abnormem Charakter grunds~itzlich zurechnungsf~hig sind, selbst- 
verst~Lndlich muB individuell beurteilt werden. Auf die Notwendigkeit der Untersuchung der 
Glaubwfirdigkeit yon weiblichen Zeugen wird besonders unter Anfiihrung eines eklatanten 
Beispieles hingewiesen. Auch die Psychiatrie der Sozialversicherung wird anschaulich dargetan, 
ebenso wird das Bundesgesetz zur Entsch~digung der Opfer durch nationalsozialistische Ver- 
folgung in die Darstellung einbezogen. Die etwas schwierigeren Fragen des Zivilrechtes werden 
durch pr~gnante Beispiele untermauert, so dab auch derjenige sieh leicht orientieren kann, 
der sich sonst mit diesen Fragen wenig beseh~ftigt. Auch diese Auflage wird weite Verbreitung 
finden. B. MUELLER, (Heidelberg) 
@ Leo Kanner :  Child psychiatry. 3. edit .  Oxford:  Bl~ekwell Scient. Publ.  ; Spring- 
field, I l l . :  Ch. C. Thomas ;  Toronto :  t%yerson Press 1960. 800 S. Geb. sh 6 3 / - -  

@ K a r l  Steinbuch: Automat  und Mensch. [ ;her menschliche und masehinelle Intell igenz. 
Ber l in-GSbt ingen-Heidelberg:  Springer  1961. VI I ,  253 S. u. 92 Abb. Geb. D N  28.50. 

Das Buch geht yon dem modernen Stand der Informationstheorie sowie yon Bau- und 
Arbeitsweise technischer Automaten aus. Insbesondere werden jene Automaten genauer ge- 
sehildert, die sich mit mathematisehen Aufgaben, der Sprachfibersetzung sowie automatiseher 
Erkennung yon Sehrift und Sprache befassen. Auch die ,,Lernfghigkeit" yon Automaten wird 
in einem eigenen Kapitel abgehandelt. - -  Verf. vertritt den Standpunkt, dab das System 
,,IV[ensch" nach techniseh-physikalischen Gesiehtspunkten besehrieben werden kOnne. Kon- 
sequenterweise werden deshalb zuerst die technischen Daten der mensehlichen Sinnesorgane 
und des nervOsen Systems - -  stets in Gegenfiberstellung mit vergleiehbaren Daten yon Auto- 
maten - -  abgehandelt. Es wird gezeigt, dab sich ge]iiufige psychologisehe Begriffe, wie Reiz, 
Gedgehtnis, BewuBtsein, Denken, Lernen und Erfahrung, unerwartet gut in das technisehe 
Schema einifigen. Selbst anspruehsvolle psychische Vorg~nge, wie das produktive Denken, 
erschlieBen sich diesem Vorgehen. Bei dem Versuch, die ttierarehie menschlieher P,e.gelkreise 
zu ordnen, gelangt Verf. zu dem SchluB, dab das zentrale Organisationsprinzip das ,,Uberleben 
der Art" ist. - -  Wi~hrend bei der Behandlung des Leistungsaspekts Analogien verh~ltnismggig 
gut gelingen, bieten sieh bei anderen Kategorien, etwa der menschliehen F~higkeit, gsthetische 
Wertungen vornehmen zu kSnnen, groBe Sehwierigkeiten; aber auch hier zeichnet sich naeh 
Ansicht des Verl. heute bereits die MSgliehkeit ab, fiber technisehe Modelle zu einem vertieften 
Verstgndnis menschliehen Verhaltens zu kommen. - -  Verf. besehr~nkt sich verstgndlieherweise 
auI normal-psychologisehe Verhgltnisse. Wenn somit aueh das ,,kriminelle" Verhalten aus- 
geklammert bleibt, so kSnnen dennoch die vom Verf. entwiekelten Modelle menschlichen Ver- 
haltens auch ffir kriminalbiologisehe Probleme herangezogen werden. Das ,,BewuBtsein" sei 
z. B. mit der Kontrolle zu identifizieren, der die bewuBte und unbewuBte Tgtigkeit des Denkens 
und der hSheren geflexe unterworfen sei. Die ethisch ~usgerichteten SehluBbetrachtungen 
des VerL fiber optimale Arbeitsbedingungen des Systems Menseh sehlieBen sich zwanglos den 
mathematisch-teehnisehen Kapiteln an. Er kommt zu dem Ergebnis, dab das System Menseh 
nur unter bestimmten Bedingungen optimal arbeite, wobei sowohl ein hohes MaB an Freiheit 
(Informationsfreiheit, Bewegun~'sfreiheit), als such die personale Verantwortung Nr  das Handeln 
n6tig sei. Hier ist zweifellos eine Berfihrungsstelle auch mit forensisehen Problemen gegeben. 
Man wird in Zukunft bei ErSrterungen fiber strafrechtliche Sehuld und Verantwortung ~ber- 
legungen, wie sic in diesem Bueh angestellt sind, nicht fibergehen kOnnen. Bse~oR (Berlin) 
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5Ianfred S. Guttmacher:  Psychiatric court clinics. In t .  Rec. ~ e d .  172, 612--616 
(1959). 
R u t h  Mattheis: Sozialhygienische Erhebungen in  Westberliner Wohnlagern  bei schul- 
unreifen Fli ichtl ingskindern und ihren Familien.  Prax.  Kinderpsychol .  9, 241--252 
u. 282- -294  (1960). 

In einer ausffihr]ichen Studie werden die Ergebnisse yon soziologischen Untersuchungen bei 
77 Berliuer Flfichtlingskindern, die in sog. Wohnlagern untergebracht sind, mitgeteilt. Der 
Anlal~ zur Arbeit war die Feststellung, dab yon den Lagerkindem ein wesentlich hSherer Prozent- 
satz yon der Schule zuriickgestellt werden mul~te als yon den Schulpfliehtigen insgesamt. Neben 
den ~u~eren sozialen Verh~ltnissen werden die frfihkindliche Vorgeschiehte, die bisherige Ent- 
wieklung, die Intelligenz mit genauer ErSr~erung des Leistungsprofils und das psyehisehe Ver- 
halten untersucht, wobei vor allem der psychische Befund in Beziehung zur Dauer des Lager- 
aufenthaltes und dem Lagerwechsel gesetzt wurde. Die psychisehen Auff~lligkeiten insbesondere 
auch die neurotischen Symptome standen in eindeutiger Parallele zur Dauer des Lageraufent- 
haltes. Es wird angenommen, dal3 die FlfichtlingssRuation konstitutionell gegebene innere 
Spannungen vergrSl~ert. Bei einem Drittel der F~lle konnte ~llerdings die ZugehSrigkeit zu einer 
unter allen Umstiinden sozial rands~ndigen Gruppe mit Neigung zu asozialen Zfigen wahrschein- 
lich gemacht werden. Dureh zahlreiehe Einzelbeispiele werden die Be~unde verdeutlieht. Als 
Resultat der Untersuehung werden organisatorische ~ai]nahmen vorgesehlagen. Vor allem sollen 
Familien mit Kindern m5glichst sofort dauerhaft in wohnungs~hnliehen Unterkfinften unter- 
gebracht werden. Familien, die jahrelang yon einem Lager zum ~nderen gewandert seien, be- 
dfirften einer Einzelfallhilfe durch den Eins~tz yon Arbeits-Teams bestehend aus Arzt, Psyehiater 
und Sozialarbeiter. Die Resozialisierungsmal~nahmen werden im einzelnen genau erl~utert. 

L]~Pr (Tfibingen) ~176 
H.  W. Liiwnau: Fort laufen bei Kindern und  Jugendlichen als psychopath01ogisches 
Symptom. [Psychiat.  u. Nervenklin. ,  Univ. ,  Kiel.] Arch. Kinderhei lk .  1637 215--230 
(1961). 

Die Tendenz zum Fortlaufen tritt in bestimmten Entwieklungsphasen des Kindes geh~iuft 
auf, und zwar in emotionalen Phasen. Die nieht mehr beffiedigende Lebensform erweekt Sehn- 
siichte, unter deren Stimulation das Kind ,,auf die Suche geht". In zurfickliegenden Zeiten wurde 
die Bezeiehnung Poriomanie gepr~gt, zum Ausdruck, dal~ ein impulsiver Vorgang vorliege, dem 
jeder vernfinftige Beweggrund fehle~ Neuerdings hat man erk~nnt, da]~ diese zu beobachtende 
,motorische Entladung" viel mehr auf Grand reflektoriseh ablaufender, instinktnaher Mecha- 
nismen effolge, wodurch ein Ausweg aus qu~lenden Drangzust~nden gefunden wird. - -  So wird das 
Fortlaufen gedeutet 1. als eine Fehlhaltung einer psychopathischen Konstitution, als ein all- 
m~hlich oder plStzlieh sich steigernder Sp~nnungszustand, welcher zum Fortl~ufen ifihr~, ge- 
legentlieh geradezu in einer Art yon psychogenem D~mmerzustand; 2. kann das Fortlaufen als 
Symptom einer organischen Eneephalopathie auftreten, e~w~ im Gefolge eines epileptisehen Ge- 
schehens oder bei postencephalischen Zust~nden, bei Schwachsinn oder posttraumatiseh; 3. wh'd 
d~s Fortlaufen als eine Folge der Unterentwicklung bei falscher Erziehung (~berbetreuung) 
angesehen, als Trotzreaktion, welche sieh in motorisehe Aktion umwandelt. - -  Es werden zahl- 
reiche Abbildungen yon Fortl~ufern zur typologischen Erkennung gebracht. Es handelt sich beim 
For~laulen um einen phasenhaften Vorgang: zuerst die initiale Verstimmung als Ergebnis eines 
psychischen Stress; dann die motorisehe Entfaltung, welche als eine ,,Ersatzbeffiedigung" zu 
erkennen ist; sehliel~lich die Ernfichterung, welehe selten zum Sichaufgeben, meisb aber zum 
Ausweg einer ffir den Fortl~ufer gfinstigen LSsung ffihrt. So ist das Fortlaufen sehliel31ieh 
psychopathologisch als ein regressiver Vorgang anzusehen. Se~Ae~ (Stuttgart) ~176 
Elis~beth Schauer: Die Anwendung  psychotherapeutischer Erfahrungen im Er-  
ziehungsheim fiir schwererziehbare Jugendliche. [Jugendhof  d. Senatsverw. f. Jugend  
u. Sport,  Berlin.]  Prax.  Kinderpsyehol .  8, 172--180 (1959). 

Es wird fiber den Versueh berichtet, in einem Erziehungsheim Jugendliche, die eine Miseh- 
struktur aus Verw~hrlosung und Neurose aufweisen, psyehotherapeutisch zu fSrdern. Zu diesem 
Zwecke wurde im Rahmen des Heims eine besondere Abteilung gesehaffen. Von gro~er Wiehtig- 
keit ist die richtige Auslese, wobei auf eine gfinstige Gliederung der Gruppe sorgfiiltig geaehtet 
werden mulK Ffir die 32 Jungen der Abteilung stehen neben der Psyehotherapeutin ein leitender 
Erzieher, eine Hausmutter und drei Gruppenerzieher zur Vefffigung. Die klassische Form 
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der Psychoanalyse wird nicht angewandt, am besten hat sich das Gesprgeh mit dem Einzelnen 
oder einer sieh spontan zusammenfindenden Gruppe bew~hrt. Eine wesentliche SehwierigkeiL 
liegt in der optimalen Abgrenzung des erzieherischen yon dem psyehotherapeutisehen Aufgaben- 
kreis. Welcher Art diese im einzelnen ist und wie sie bewgltigt werden kann, das mu13 in der Arbeit 
selbst, die yon groBer Erfahrung zeugt, naehgelesen werden. ALSE~ ~176 
H. Szewezyk: Zur  psyehia t r ischen Problemat ik  des neuen Jugendstrafreehtes  und 
Jugenderziehungsreehtes .  [Univ . -Nervenkl in . ,  CharitY, H umbo ld t -U n iv . ,  Ber l in . ]  
Psych ia t .  Neuro].  reed. Psycho].  (Lpz.) 13, 252--262 (1961). 

Wol fgang  Kre t schmer :  Akzelera t ion und Retard ierung veto psyehiatr isehen Stand- 
punkt  aus.  [Univ . -Nervenkl in . ,  Tfibingen. (Schweiz. Ges. f. K inde rpsyeh ia t . ,  
Aarau ,  14. I I I .  1959.)] Z. K inde rpsych i a t .  26, 106--111 (1959). 

Auf dem Hintergrund einer Zeitkurve der Entwicklungsmerkmale behandelt Vel% die 
psyehopathologischen Probleme der Entwicklungsphasen. Acceleration (A) und Retardierung (1%) 
sind in der groaen Breite der Fglle Ms Partialphgnomene zu verstehen. Entwiekhngsst6rungen 
sind bedeutsam fiir die Frage der Einsehu]ung. Sic kSnnen schon in diesem Alter zu Wurzeln 
sp/~terer Neurosen werden. R und A stellen die sehgrfsten und sehicksalhaft wirksamsten Pro- 
bleme in der Pubert~tszeit, in der die Umstellung vom elternbezogenen Instinkt auf den erotisehen 
und gesellschaitlichen Instinkt stattfindet und in der die Grund]inien des Charakters sich end- 
giiltig auszuprfigen pflegen. Es seheint, dab sieh in unserem Kulturkreis das Problem der 
Pubertgt als Krise durch eine degenerativ-biologische Wandhng, aber auch durch die Ungunst 
der zerfallenden gesellschaftlichen Verh~ltnisse zunehmend versch/irft. Verf. geht ngher auf die 
Erseheinungen der Pubert/itskrise ein. A~A (Mannheim) ~176 
K a n s  L. Lauber :  Studien zur l l lessung der Intel l igenz bei psyehiatr isehen Krankhe i t s -  
bildern mittels des Hamburg-Weehs le r -Tes t s .  [Rhein.  Landeshef lans t .  u. Nervenkl in . ,  
Di isse ldorf -Grafenberg,  u. Psych ia t .  Kl in . ,  ~ e d .  Akad. ,  Dfisseldorf.]  Z. Psychother .  
reed. Psychol .  10, 247--255 (1960). 

127 organiseh Gehirnkranke, 112 Schizophrene und 158 Patienten mit psychogenen StSrungen 
wurden mit dem Hamburg-Wechsler-Intelligenz-Test untersucht und die jeweiligen Mittelwerte, 
Streuungen und Gruppenuntersehiede bestimmt. Es ergaben sieh signifikante Minderleistungen 
bei organiseh Hirnkranken und Schizophrenen, deren Intelligenzquotient (I Q) sowoM im Gesamt- 
test wie auch im Verbal- und Handlungstefl deutlich yon dem der Normalgruppe abwieh. Bei den 
Patienten mit psychogenen St6rungen war lediglieh der I Q des ttandlungsteils schwach signi- 
fikant niedriger als bei der Normalgruppe, was sieh auf ein isoliertes Versagen im Zahlen-Symbol- 
Test zuriickftihren lie~. Verf. erk]grt die Minderleistung schizophrener Patienten bei der Sprung- 
haftigkeit ihrer Leistungen weniger dutch Intelligenzst6rungen im engeren Sinne, als durch 
AntriebsstSrungen und St6rungen der affektiven Zuwendungsm6glichkeiten. Dariiber hinaus 
boten sieh erhebliehe Diskrepanzen innerhalb der Leistungsh6he einzelner Untertests, Ent- 
gleisungen des Gedankenganges und Bizarrheit der Definitionen als diagnostisehes Hilfsmittel 
an. - -  Die organiseh Gehirnkranken wurden zu 75,68 % yon 37 F/~llen psychometriseh (auf Grund 
eines pathologisehen Riickbildungsverlustes) und kliniseh fibereinstimmend beurteilt. Aueh in 
einem Kontrollversuch an 24 jugendlichen Psyehopathen zeigte sich eine ghnliche H6he der ~;'ber- 
einstimmung. Bemerkenswert ist, dab bei fortgesehrittenen Zust/~nden organiseher Hirn- 
erkrankungen nieht nur ein Versagen yon Merk-, Lern- oder verbalen Reproduktionsleistungen 
festgestellt wurde, sondern dab sieh Minderleistungen in allen Untertests fanden, die eine 
,,Hierarehie des Abbaus" (GoLI)STEIlV) nicht mehr erkennen lieBen. 

WOL~aA~G B 6 c ~  (G6ttingen) ~176 
J o b s t  v. Karger :  Kri t isehe Bemerkungen  zum I Iamlmrg-Weehs le r - In te l l igenz tes t .  
[ Inst .  f. gerieht l ,  u. soz. Med., Univ . ,  Kie l . ]  ~ e d .  Sachvers t~ndige  57, 54- -56  (1961). 

Verf. hebt zungchst die einfaehe Handhabung mit detaillierter Anweisung, d ie  grol3e Er- 
fassungsbreite mehrerer Funktionsbereiehe, die Objektivitgt der Auswertung sowie die klare 
Aussage mit Differenzierungsm6glichkeit nach Verbal- und Handlungsteil als Posi t iw des 
t IAWIE hervor und ste]lt diesen Positiva den verhgltnism~Big langen zeitliehen Aufwand der 
Durchffihrung und den perfekten Sehematismus in der Auswertung als Nachteile gegeniiber. 
Hieran ankniipfend wendet er sich speziell der Aufgabe 2 des Untertests 8 zu und unterbreitet 
auf Grand seiner Untersuehung einer wfllkiir]ieh gew~hlten Gruppe von 25 Vpn bei denen die 
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LSsung ABDC in 20% gefunden wurde, den Vorsehlag, auch diese L6sung mit zwei, mindestens 
aber mit einem Punkt zu bewerten. WOLFCA~O B 6 c r ~  (GSttingen) ~176 
K n r t  Hel le :  Die Schuldfrage aus der Sicht des Psyehiaters .  Neue  jur .  Wschr .  A 13, 
2223--2227 (1960). 

Der Autor erSffnet die Diskussion indem er an einer anschaulichen Kasuistik zeigt, wie 
der Psyehiater seine Ansicht zur Sehuldfrage yon der klinischcn Diagnose ausgehend festlegt: 
Bei Hirnkrankheit und endogener Psychose ist in der l~egel die Sehuld auszuschlieBen, bei 
psyehopathischen Pers6nlichkeiten nur in Ausnahmef~llen, noch seltener bei neurotisehen 
StSrungen. Nach dieser Vororientierung an Hand grob-kliniseher Kategorien nimmt der Verf. 
ieinere psyehopathologische Unterseheidungen vor, die Begriffsbildungen des w 51 StGB kritisch 
analysierend. Es folgt dunn ein Streifzug dureh die Randprobleme, die sieh der psyehiutrischcn 
ErSrterung er6ffnen und die immer wieder zur Schuldfrage zurfickffihren. Das Phgnomen des 
Gewissens, Schuld und Sfihne, Schutzrecht statt  Strafreeht, Konstitutionstypologie und Zwil- 
lingsforschung in ihrer Beziehung zur Kriminologie, Psychounalyse und Daseinsanalyse sind 
die beriihrten Themen. Die Ffille der geguBerten Gedanken lieBe sieh nur mit den S~tzen des 
Autors wiedergeben und kann nieht referiert werden. Interessant ist ein statistiseher Hinweis 
auf 310 yon 1952--1959 in Miinchen erstattete Gutaehten: Rund 25% w 51,1 bejaht, fund 
25% w 51,2 bejaht, und rund 50% w 51 verneint. Der Verf. sehlieBt mit dem Hinweis, dab l~echt 
und Richten devon zeugen, dab der Mensch nicht nur diesseits, sondern auch jenseits beheimatet 
ist. Doeh dariiber zu spreehen, sei nicht das Amt des Psyehiaters, der nicht Reeht spreehe und 
nicht richte, der als Sachverst~ndiger lediglich den Richter zu beraten habe. W~TT~R ~176 
H.  V. Keyser l ingk:  Grunds~itzliches iiber die forensisch-psychiatr ische Begutachtung 
yon Jugendlichen.  [Klin. f. Psych ia t .  u. Neurol .  , ,Hans  Berger" ,  Univ . ,  Jena . ]  
Psych ia t .  Neurol .  reed. Psychol .  (Lpz.) 12, 466--471 (1960). 

Die Entwicklung und Geschichte der Jugendgerichts-Gesetzgebung wird dargestellt. In 
zusammenfassender lJbersicht werden die Schwierigkeiten und Voraussetzungen, unter denen 
Jugendliehe zu beurteflen sind, erl~utert. Die Frugen der Reife, der Gef~hrliehkeit, der intellek- 
tuellen Faktoren, die Bedeutung der Umwelteinfliisse bei den 14- bis 18j~hrigen Kriminellen 
werden iibersichtlich behandelt. Alle kliniseh-diagnostischen MSgliehkeiten werden erw~hnt, such 
kurz die psychodiagnostischen Verfahren. Verf. bekennt sieh zu dem Grundsatz, mSgliehst bei 
allen kriminell gewordenen Jugendlichen eine forensisch-psychiatrisehe Begutaehtung zu verun- 
lussen. BRESSE~ (KSln) ~176 
W.  Mende: Brandst iRung im Anfal ls interval l .  Ein kasuis t ischer  Bei trag zur s traf-  
recht l ichen Beurte i lung des Epileptikers,  [Landeshei l-  u. K r a n k e n a n s t . ,  Gii tersloh.]  
~ s c h r .  Kr imina lpsycho l .  43, 177--181 (1960). 

Die Beurteilung der strafrechtliehen Verantwortlichkeit des Epileptikers ist einfach, wenn 
die Tat im D~mmerzustand begangen wurde oder eine sehwere epileptische PersSnlichkeits- 
ver~nderung besteht. Schwierigkeiten treten dugegen aui, wenn nur eine leiehte Wesens~nderung 
vorliegt und Straftaten im anfallsfreien Interva]l begangen werden. Hier ist besonders auf die 
M5gliehkeit einer pr~- und postparoxysmalen Erregbarkeitssteigerung zu ach~en. Verf. sehildert 
den Fall eines Epileptikers, der aus offensichtlieh krankhaft gesteigerten HuB- und Rache- 
gefiih]en heraus ein sinnloses Feuer legte und 11/~ Tag vor sowie einige Stunden nach der Tat 
je einen Anfall hutte. Obwohl ein D~mmerzustand nicht bestanden hatte und der T~ter auch 
nicht hShergradig wesensver~ndert war, gaben die Beaehtung des Zeitpunktes der Straftat im 
Anfullsrhythmus und die Sinnlosigkeit der Tat AnlaB, Exkulpierung zu empfehlen. 

WIT~E~ (Homburg a.d. Saar) ~176 
K.  A. Acht~: Der Yerlauf der Schizophrenien und der schizophrenieformen Psychosen.  
Eine  vergle ichende Unte r suchung  der  Ver~nderungen in den  Krankhe i t sb i lde rn ,  der  
Prognosen  u n d  des Verh~ltnisses zwischen dem K r a n k e n  u n d  dem Arz t  in den  
J a h r e n  1933--1935 und  1953--1955. [Klin.  f: Neuro]. u. Psychia t . ,  Zen t r a lk rankenh . ,  
Univ . ,  Hels inki . ]  Ac ta  psychia t ,  scand.  36, Suppl.  155, 3 - -273  (1961). 


