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f~iltige Vorbereitung durch erfahrene Fachkr~fte, eine eingehende nachtr~gliche fiirsorgerische 
Betreuung sowie eine solide, den Lebensverh~ltnissen angepa~te Berufsausbildung. 

MISSO~I (Berlin) 

Hans-I-Iermann Martens: Zum Beweis in der Sozialgerichtsbarkeit.  Neue jur.  Wschr.  
15, 1553--1556 (1962). 

Veri. behandelt einige :Fragen, die bei der Auslegung des Sozialgerichtsgesetzes zum Beweis- 
recht iln soziMgerichtlichen Verfahren aufgetaucht sind. An der Spitze steht die Frage, ob die 
Vernehmung eines Beteiligten ein Beweismittel darstelle. In der Systematik wird dies fiber- 
wiegend vcrneint, in der Praxis jedoch tats~chlich im Sinne einer bejahenden Antwort gehand- 
habt. Verf. vertritt daher die Auffassung, man solle daraus die Folgerung ziehen und zur begriff- 
lichen und systematischen Klarstellung die Beteiligtenvernehmung auch als Beweismittel be- 
zeichnen und behandeln. - -  Als zweite Frage besch~ftigt Verf. sich damit, was un t e r ,  Glaubhaft- 
lnachung anspruchsbegriindender Tatsachen" zu verstehen sei. Er ~iui3ert Bedenken gegen die 
Praxis des Bundessozialgerichts, dessen 10. Senat ffir die Glaubhaftmachung auch sehw~chere 
Beweismittel genfigen l~I~t, als sie sonst zur echten Beweisfiihrung gefordert werden. - -  Da ifir 
die Glaubhaftmachung vielfach eidesstattliche Versicherungen genfigen, erw~chst aus der 
vorigen Frage die n~iehste, wann n~mlich die Sozialgerichte ffir die Abnahme einer eidesstattlichen 
Versicherung zust~ndig seien. Aus zutreffenden kriminalpo]itischen Erw~igungen tritt der Verf. 
fiir eine Besehr~nkung dcr eidesstattlichen Versieherungen tin. Er h~lt die Verwendung eides- 
stattlicher Versicherungen Ms Grundlage der Sachentseheidung fiir unzul~ssig, wenn bessere 
Beweislnittel zur Verffigung stehen. Das bessere Beweismittel ist aber allemal dasjenige, welches 
den Grunds~tzen der Unmittelbarkeit und der ParteiSffcntliehkeit der Beweisaufnahme ent- 
sprieht. - -  Schliei~lieh setzt Verf. sich noch mit einem Besehlul3 des Bundessozialgerichts aus- 
einander, der sich mit der Beweisffihrungslast im sozialgericht]iehen Verfahren besch~ftigt. 
Entgegen den Ausfiihrungcn des Geriehts hebt Verf. hervor, dal~ der Kl~Lger zwar die Pflicht 
habe, bei der Aufkl~rung des Sachverhalts mitzuwirken, ihn aber keine Beweisffihrungslast treffe. 

KONRAD HXNDEL (Karlsruhe) 

Psychiatric und gerichtliche Psyehologie 

�9 Jahrbueh  tiir Jugendpsychiatr ie  und ihre Grenzgebiete. Unt .  st~ndig. Mitarb.  
yon  H. ASPERGER, C. BENNI-IOLDT-THOMSEN, R. HEISS u. a. hrsg. yon W. VILLI~G:EI% 
und  H. STUTTn. l%ed.: I t .  STUTTE. Bd. 3. Bern  u. S tu t t ga r t :  Hans  Huber  1962. 
299 S., l0  Abb. u. 6 Tab. Geb. DM 32.-- .  

Aueh das neue Jahrbuch ffir Jugenpsychiatrie und ihre Grenzgebiete (Bd. III) bringt wert- 
volle Beitrage zu verschiedenen Problemen der Jugendpsychiatrie. Die 0riginalarbeiten stehen 
unter zwei Leitthemen: A. Psychopathologische endokrine Erkrankungen des Kindes-Jugend- 
alters. B. Forensische Aufgaben und Probleme der Kinder- und Jugendpsychiatrie. - -  Die endo- 
krinologische Psychiatric M. BL~ULEBS finder in den abgedruckten Arbeiten eine hervorragende 
Erganzung bezfiglich des Kindes- und Jugendalters. Einen a]lgemeinen 13berblick zur Psycho- 
pathologic endokriner StSrungen gibt Zt3~LIN. DESTIY~IS vermittelt eineumfangreiche Kasuistik 
und beschaftigt sich besonders mit PersSnlichkeitsver~Lndcrnngen bei Endokrinopathien. WALLIS 
setzt sich mit den Behandlungsm5glichkeiten yon Intersexen und den reaktiven Folgen aus- 
einander. STIYTTE behande]t am Beispiel des Agonadismus Fragen einer geschlechtsspezifischen 
Psyche und der spezifisehen Reifung. - -  In den Arbeiten fiber spczielle forensische Probleme der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie wird besonders zum Problem der Glaubwfirdigkeitsbeurteilung 
Ste]lung genommen. Die Fiille des unter verschiedenen Gesichtspunkten behandelten Stoffge- 
bictes gibt einen hervorragenden I3berblick ffir jeden mit einschliigigen Fragen besch~ftigten 
Gutachter. VILnlI~GEa ebenso wie N_~v und vA~ KI~EV~LEN bringen Grundsatzliches zur G]aub- 
wiirdigkeitsbeurteilung. ]:IILTIV[Ai%I'7 besch~ftigt sich mit den individuellen und sozialen Faktoren 
der Zeugenaussage. G~_~AL erl~utert die Problematik des Begriffes dcr Glaubwfirdigkeit. PFEIFFER 
stellt seine Untersuchungen vorwiegend auf schwaehsinnige Zeugen, 1VI?3HLALr auf geisteskranke 
Jugendliehe ab, w~ihrend Vor das ebenso schwierige wie aktuelle Problem des Widerrufes 
diskutiert. Die vor Gcricht immer wicder bcdeutsame Frage nach psychischen Schaden als 
Folgen yon sexuellen Widerfahrnissen wird yon GEISLER erSrtert. - -  Ein zweiter Abschnitt der 
sich mit forensischen Fragen beschaftigenden Arbeiten ist dem Jugendrecht, ein drifter den 
sozialpadagogischen Grenzfragen gewidmet. PoTl~YKUS gibt einen erschSpfenden Oberblickfiber 
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die Aufgaben des Sachvers~ndigen. TS,~T versucht, die Aufgaben des psychologischen und 
jugendpsychiutrisehen Saehverst~ndigen ~.bzugrenzen. LEFE~EC~Z erSrtert die MSglichkeiten der 
Sozialprognose. - -  SchlieBlich wird in Ubersiehtsreferaten yon HARBAU~ (allgemeine Ent- 
wicklungsbiologie und Reifungspathologie, Konstitutions- und Vererbungslehre) und yon 
W~,ws.TZ~ (Psychodiagnostik II. Tell; I. Tell im 1. Bd. des Jahrbuehes) ein guter Uberblick 
fiber wichtige Gebiete der Beurteilung yon Kindern und Jugendliehen gegeben. Die umfang- 
reichen Literaturhinweise dieser Arbeiten erleiehtern nicht nur eine schnel]e Orientierung, sondern 
kSnnen als Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens auf diesen Spezialgebie~en angesehen 
werden. - -  So s~e]lt der vorliegende Band I I I  des Jahrbuches ffir Jugendpsychiatrie und ihrer 
Grenzgebiete eine beachtenswerte geschlossene Bearbeitung hoehaktueller Probleme dar. Er 
wird nieh~ nur die praktische Arbeit erleiehtern, sondern der Gutaehter wird ohne diese Wissens- 
grundlage nieht auskommen kSnnen, wenn er den neuesten Erkenntnissen angepaBt sein will. 

GERcxow (Frankfurt ~.M.) 

�9 E rns t  Kretsehmer:  Medizinisehe Psyehologie. 12., i iberarb. Aufl. S tu t tga r t :  
Georg Thieme 1963. XI ,  401 S., 36 Abb. u. 2. Taft Geb. DIV[ 37.- - .  

NeugefaBt und erweitert liegt nunmehr die 12. Auflage der ,,Medizinischen Psychologic" 
KI~ETSCtI~S,X~S u Es gibt wohl kaum ein verg]eichbares Buch, das in seiner Pr~gngnz dem 
Medizinstudenten ebenso wie dem Facharzt ein so abgerundetes Wissen vermittelt. Die unge- 
wShnliche F~higkei~ KR~TSCm~ERS, schwierige Dinge einfach darstellen und allgemein zu- 
g~nglich maehen zu kSnnen, erweist sich an diesem Buch in besonderem Ma/3e. Es verliert 
dadurch nichts an Wissenschaftlichkeit und Objektivit~t; es gewinnt an Lebensn~he. - -  Wie 
bisher stehen die ~ffektdynamischen Gesichtspunkte im Vordergrund. Die Darstellung der 
Affekte, Triebe und Willensvorg~nge nimmt deshalb den breitesten Raum ein nnd ist dureh Hin- 
weise auf Ergebnisse der neuesten Literatur erg~nzt. - -  Besonders zu betonen ist, daI~ der Ab- 
schnitt fiber Homosexualitgt, Exhibitionismus und andere Sexu~lvarianten neu bearbeitet wurde. 
Ffir soziologische nnd forensiseh-medizinische Fragen ist dieses Kapitel sehr aufsehluBreich, zu- 
real Verf. einen sehr vorsichtigen Standpunkt hinsichtlich der Entstehungsursachen vertritt und 
zwisehen gesiehertem Wissen und nachprfifenswerten heuristisehen Ans~tzen seharf trennt. Das 
allgemeine Problem der menschlichen Sexualkonstitution sieht Verf. zwisehen den Polen ,,Ver- 
erbung" und ,,Pr~gung". - -  So ist noch starker a]s frfiher die ,,Medizinisehe Psychologie" gerade 
ffir den forensiseh t~tigen Arzt eine Fundgrube in allen einschlg, gigen Fragen, zu denen vor allem 
die Grenzgebiete gehSren, die Neurosen, die psychopathischen Re~ktionen, die Grenzzust~nde 
schlechthin. DerAutor selbst sagt in der Einleitung: ,,Die Psychologie der Neurosen ist diePsycho- 
logie des mensehlichen tterzens fiberhaup~" . . . ,,ein Neurosenkenner ist an sich ein 3~enschen- 
kenner". Damit ist die Bedeutung gerade dieses Gebietes fiir den Unterricht und ffir die Praxis 
klar hervorgehoben. GEI~C~ow (Frankfurt a.M.) 

�9 Psyehiatrie der ~egenwart .  Forsehung und Praxis.  Hrsg. yon H. W. G~u~n~ t ,  
R. Ju~G, W. MAr~mG~oss ,  M. M~LLER. Bd. 3 : Soziale u n d  angew~ndte Psyehiatr ie.  
Bearb. yon  E. K. CRUICKSttANK, I-~. EHRHA~DT, G. ELSXSSER U. g. Berlin- GStt ingen- 
Heidelberg: Springer 1961. VI I I ,  880 S. u. 79 Abb.  Geb. D3/[ 98 . - - ;  Subskript ions-  
preis DM 78.40. 

J.  E. Meyer: Die abnormen Erlebnisreaktionen im Kriege bei Truppe und Zivil- 
bev8lkerung. Anhang:  Bemerkungen zur deutsehen Kriegspsyehiatrie w~ihrend des 
1. und 2. Weltkrieges. Von KURT KOLLE. S. 574--623. 

Die sehr fibersichtliche, dabei recht gedr~ngte Zusammenstellung der abnormen Erlebnis- 
reaktionen bei der Truppe und bei der ZivilbevS]kerung im zweiten Weltkrieg gibt nach ein- 
leitenden knappen Hinweisen auf die verschiedenen Formen der psychogenen Reaktionen die 
Besonderheiten des milit~rischen Einsatzes mit Hinweis au~ umfangreiche ausl~ndische Literatur 
in anschaulichen D~rbietungen wieder. Die PersSnlichkei~ des Kriegsneurotikers wird bei Ver- 
arbeitung umfangreicher in- und ausl~ndischer Literatur dargetan und eine Statistik der Kampf- 
reaktionen und Kriegsneurosen geboten. Die Ausffihrungen fiber die Wirknngen an passiven 
Teilnehmern des zweiten Weltkrieges stfitzen sich besonders auf ausl~ndische Literatur und Er- 
fahrung. Kinderpsychiatrische Beobachtungen liegen aus Grol~brit~nnien vor. Die Angst als 
Erlebnisreaktion fiihrt im Krieg zu den vegetativen Begleiterscheinungen mit den seelischen Fol- 
gen. Das somatopsychische Angstsyndrom wird n~her analysiert und seine Abh~ngigkeit yon 
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den Kriegsereignissen und den PersTnlichkeitseigenheiten dargetan. Eine abschliel]ende ver- 
gleichende Betrachtung zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg zeigt den eingetretenen Ge- 
sta]twandel der Neurosen. Auf den un]fangreichen Literaturanhang wird besonders hingewiesen. 
KOLLE gibt zu dem sehr subti]en und fibersichtlichen Referat einen Anhang, in den] er die spe- 
ziellen deutsehen Verh~ltnisse in der Kriegspsychiatrie sowohl yon der verwaltungsm/~Bigen 
Seite wie aus psyehologischer Sieht darstellt. HALL~M~r (Kiel) 

�9 Psychiatric der Gegenwart. Forsehung und Praxis.  Hrsg. yon H. W. Gl%UHLE j', 
R. J~YzcG, W. MAYE~-GI~OSS, M. Mt~LLEI~. Bd. 3 : Soziale und  angewandte  Psychiatr ic.  
Bearb.  yon  E. K. CI~UICKSHAIqK~ I-~. EHI~HAI~DT, G. ~ELsASsEI~ U. a. Berlin-GT~tingen- 
Heidelberg:  Springer 1961. VI I I ,  880 S. u. 79 Abb.  Geb. DM 98 . - - ;  Subskript ions-  
preis DM 78.40. 

G. Els~isser: Er fahrungen  an  1400 Hriegsneurosen. S. 623--630. 
In] Reserve]azarett Ensen wurden w~hrend des zweiten Weltkrieges richtungweisende Er- 

fahrungen in der Behandlung yon Kriegsneurosen (1400 F/il]e) erarbeitet. In] Vordergrund 
(37,5% der Falle) standen psychogene L/ihmungen und Schonhaltungen, Tremor (11%), psycho- 
gene GangstTrungen (10,2 %) und ,,allgemeine Schw/iche" (5,7 % ). Ein bemerkenswert geringer 
Teil, ns nut 6,6% bezogen ihre Symptome auf eine durchgen]achte Verschfittung oder eine 
Commotio. Die psychogenen StTrungen bestanden zwischen 1/4 Jahr und n]ehr a]s 3 Jahren. 
Die Dauer der Lazarettbehandlung lag etwa bei 90% unter 12 Wochen. Es wurde mit galvani- 
sehen] Strom und nachfolgender psychotherapeutischer Beeinflussung gearbeitet, wobei gute 
Erfolge erzielt wurden. Elektrosuggestive Behandlung wurde in ihrer n]odifizierten Anwendung 
stets yore Arzt selbst durchgeffihrt. Es wurden 80% vSllige Wiederherstellung erreicht. 20% 
der Kranken wurden in charakterlicher Hinsicht a]s unauffallig beurteilt, 35% waren zu den 
selbstunsicheren Infantilen zu reehnen. Es wird nieht angenomn]en, dab die Patienten die see]isehe 
Bedingtheit ihrer StSrungen zu durchschauen vern]oehten. Der Mensch sei doch hilflos den] Sog 
des Krankseins ausgeliefert, wenn in der Kriegssituation der sekund~re Krankheitsgewinn einer 
Neurose locke. HALLEa~AN~r (Kiel) 

�9 Geriehfliche Psychologie. Aufgabe und Stellung des Psyehologen in  der Rechtspflege. 
Hrsg. yon G/~lqTER ]~LAU u n d  ELIS~B~T~ 1V[~-LLEI~-LUCKMANN. Neuwied a. Rh. u. 
Ber l in -Spandau:  H e r m a n n  Luch te rhand  1962. 424 S. Geb. DM 36.- - .  

In dem yon nan]haften Kemlern und Sachverst/indigen der gerichtlichen Psychologic er- 
arbeiteten Grundril3 wird die forensisehe Psychologic - -  wie es im Vorwort heil]t - -  als juristisehe 
Hilfswissenschaft verstanden. Es wird versucht, in erster Linie die Fragen zu forn]ulieren, die 
sieh in den mannigfaltigen Begegnungssituationen zwischen Juristen und Psyehologen ergeben, 
und gezeigt, in welchem Umfange solche Fragen fachwissenschaftlieh beantwortbar sind. Das 
Werk gliedert sich in drei Teile. Die Mithilfe des Psyehologen in der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
in] ZivilprozeB wird yon GnR~mD LVT~EI~ an psychologischen Gutachten in] Vormundschafts- 
und Kindschaftsrecht dargetan, wobei auf die Neufassung des JWG yon] 11. August 1961 ein- 
gegangen wird. Die Anwendungsf/ille werden aufgez~hlt, die richterliche Wfirdigung yon Such- 
versts eingehend behandelt. Ein Beispiel aus der Praxis zeigt die Vorbereitung 
der Gutachten. Bei der Vollj~hrigkeitserkl~rung und Ehemfindigkeit kann ein psychologisches 
Gutachten fiber die erforderliche Reife eingeholt werden, und die Frage fiber den mSglichen Be- 
stand der Ehe kann psyehologisch-gutaehtlich zu kl/~ren versucht werden. In tier Erziehungshilfe 
(WoLFGANO KLENNER) werden psychologische Untersuehungen von Kindern und Jugendlichen 
n]it dem Ziel durehgeffihrt, durch Diagnose und Behandlungsvorschls an der Erstellung eines 
Erziehungsplanes mitzuwirken. Hier spielen p/idagogische Gesichtspunkte hinein. Auch die 
Eheberatungsstellen in Scheidungsverfahren benStigen in vielen Fallen Gutaehten fiber die 
Unheilbarkeit der Ehezerrfittung. Verf. weist darauf hin, dub die Einschaltung yon psychologi- 
sehen Gutachtern der Eheberatungsstellen vielfaeh sich gfinstig ffir die Erhaltung der Ehe aus- 
wirke. Bei der Verteilung der elterlichen Gewalt und in der sog. Verkehrsregelung kann der ge- 
richtliehe Psychologe beratend dem Richter bei der Entseheidung helfen. Das wird an einem aus- 
ffihrliehen Gutaehten in einen] 1%11 dargelegt. - -  Der 2. Teil zeigt die Arbeit des forensischen 
Psychologen im Strafverfahren und Strafvollzug. RUDOLF SIEVE~TS betont, dug der Psychologe, 
wenn er sich als Spezialkenner erweise, in der Krin]inalrechtspflege als Sachverstgndiger ein uner- 
l~Blicher Helfer sein kTnne (Hinweis auf die Forn]ulierung yon MEY auf den] ll. I)eutschen 
Jugendgeriehtstag in Berlin, 1959). Besonders die Beurteilung der Glaubwfirdigkeit yon kind- 
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lichen Zeugenaussagen bedfirfe hiiufig der fachpsychologischen Hilfe. Der Richter miisse sich 
der Grenzen seiner eigenen Sachkunde stets bewui~t bleiben und sich laufend kontrollieren. Aueh 
in polizeilichen Ermittlungsverfahren kSnne der Psychologe erforderlich sein (F~IED~ICH KOPPE, 
Berlin), obwohl hiervon in Deutschland kaum Gebrauch gemacht wfirde. K. rechnet hierzu die 
Bewertung der Schriftmerkmale und betont, daft - -  dem Beispiel des Bundeskriminalamtes 
folgend - -  bereits mehrere Landeskriminal~mter graphologisch ausgebildete Psychologen ffir 
Schriftgutaehten heranzSgen. Im Bereich der Jugendgerichtshilfe seien die fachpsychologischen 
Aufgaben besonders umfangreich. Eine psyehologische Untersuchung ffihre zu einer persSn- 
liehkeitsangepa~ten ,,jugendgemai3en Beurteilung", wie die Fiirsorgerin EM~I BOEDEKER dar- 
legt. ERdA D u ~  berichtet fiber die psychologisch durchgearbeiteten Erstbekundungen jugend- 
licher Zeugen bei Sexualdelikten und zeigt in einer Analyse yon 132 F~llen, daft ein allgemein- 
gfiltiger Zusammenhang zwischen der Art der Erstaussagen und der Glanbwfirdigkeit nieht nach- 
gewiesen werden kann; er besteht jedoch zwischen der Art dcr Bekundung und dem Alter. Hin- 
sichtlieh der psyehologischen Beurteilung der Glaubwiirdigkeit in Jugendschutzsaehen gibt Frau 
M~LLER-LucKMA~ einen guten ~berblick fiber zahlreiehe Spezialfragen, w~hrend K~a~n JOSEF 
GXOFFMA~ die psychischen Auswirkungen yon Sittliehkeitsverbreehen bei jugendlichen Opfern 
behandelt, die erfreulicherweise bei seelisch gesunden Kindern keine nachhaltigen Sch~den setzen. 
HA~s GIESS zeigt die Psychologie und Psychopathologie sexue]ler Fehlhaltungen in einem kurzen 
fibersichtlichen und eindringliehen Abrift auf, wghrend OTTI~GE~ die w167 3 und 105 des Jugend- 
gerichtsgesetzes behandelt. Er hi~]t den ,,Marburger Katalog" ffir typol.o.gisch wiehtig, aber 
individuell-diagnostisch ffir nicht unbcdenklichunderweiterungsbedfifftig. Uber das schwierige 
Grenzgebiet der forensischen Psyehologie im Bereieh der Zureehnungsf~higkeit gibt HAss- 
HEI~RIO]~ JESC~ECK eine kurze Darstellung aus psychologischer Sieht. Hier fibersehneiden sich 
am deutliehsten die Zust~ndigkeit des Arztes mit der des Psyehologen. Auch ROBERT HEISS, 
Freiburg, geht wie JESCttECK vom Schuldbegriff aus und versucht, eine grundsgtzliche Orientie- 
rung fiber die Zustgndigkeit des Psychologen ffir die nichtkrankhaften seelischen Erscheinungen 
und Ausnahmezustgnde in bezug auf den w 51 zu geben. Sehon aus der angeffihrten, doch meist 
yon Arzten stammenden Literatur zeigen sich die Schwierigkeiten dieser Abgrenzung. Auch in 
der Bew~hrungshilfe ]assen sich sowohl das Bemiihen des Bewghrungshelfers, die Ursaehen des 
Delikts seines Schfitzlings zu verstehen, und die prak~isehe Arbeit mit dem Jugendliehen unter 
psychologischem Aspekt betrachten (RvTg BAse). MICHAEL GALLMEIER versueht eine Klassi- 
fizierung der Gefangenen. In Hessen sind bereits sieben Planstellen ffir Psychologen an Straf- 
anstalten eingerichtet, in der Frauenanstal~ ist eine Psychotherapeutin ti~tig, Auch in Nieder- 
sachsen werden Psychologen im Strafvollzugsdienst besch~ftigt. Der Psychologe ist auch ein 
Berater des Vollzugs]eiters im Jugendstrafvollzug. Sein organisatoriseher Einsatz, die diagnostische 
Tgtigkeit, die fortlaufende Beratung und Behandlung wird dargelegt. Es wird eine Dienstordnung 
ffir Psyehologen im Strafvollzugsdienst des Landes Niedersaehsen abgedruekt. Aus der Praxis 
beriehtet JOItANNES VOIGT, Braunschweig, fiber die Arbeit des Psyeho]ogen im Erwaehsenen- 
strafvollzug, wghrend Gi~TE~ SUTTI~E~ fiber die so sehwierige und wichtige Urteils- und Ent- 
lassungsprognose al]gemeine Richtlinien aufzustellen versucht. Der bekannte Richter M~DDE~- 
DOfF legt die Bedeutung der sozialen Prognose und ihre schwierige Aufgabe ffir den Richter dar. 
Den AbschluB des 2. Teiles bildet eine zusammenhiingende Darstellung yon G~NTER BLAU fiber 
den psychologischen Sachverstiindigen im Strafproze~. - -  Nach Meinung yon W~RSEX WI~KLEX, 
im 3. Tell, sollen yon verkehrspsyehologischen Saehverst~ndigen ,,die Auswirkungen yon krank- 
haften Veranderungen auf die psychophysisehe Leistungsf~higkeit eines Verkehrsteilnehmers 
untersueht und damit wesent]iches Material ffir das gemeinsame medizinisch-psychologische 
Eignungsurteil beigetragen werden". Auf die Uberschneidungen mit ~rztlieh-psychiatrisehen 
Fragen wird eingegangen und die Auffassung vertreten, dab der Verkehrspsychologe wohl nur 
als Mitglied eines Teams yon Medizinern, psycholog.isehen und technischen Sachverst~ndigen 
in Erseheinung trete. Der verkehrsmedizinische Sachverst~ndige kSnne jedoch ~uch, wie er ein- 
schr~nkend hervorhebt, meist gemeinsam mit seinem verkehrsmedizinischen Kollegen, dem Ge- 
richt zur Beurteilung der T~terpersSnlichkelt und zur Kl~rnng des Unfallherganges wiehtige Auf- 
klarungen geben. - -  Den einzelnen, hgufig kompendiSsen Abschnitten ist ein mehr oder minder 
umfangreiches Literaturverzeichnis beigeffigt und ein Hinweis auf den Lebensweg des jeweiligen 
Verfassers mitgege.ben. Das Buch - -  in den einzelnen Abschnitten yon verschiedener Wertigkeit - -  
versucht, einen Uberblick fiber den Stand der heutigen forensisehen Psyehologie zu geben. Es 
ist offensiehtlich nicht gedacht als ein Lehrbueh, sondern gibt mehr oder minder Hinweise auf 
den jeweiligen Umfang und die rechtliche Situation der psychologisehen Arbeit. 

HALLE~A~ (Kiel) 
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�9 Igor  A. Caruso: Soziale Aspekte der Psychoanalyse. (Beih. zur , ,Psyche".)  S tu t t -  
gar t :  E rns t  K i e t t  1962. 89 S. Geb. DM 12.80. 

Die ~berschrift der Einleitung (,,Die Psyeho~nalyse und d~s soziale Phanomen") wtirde 
den InhMt der kleinen Sehrift exakter als der Titel treffen. Es sind Niederschriften eines Seminars 
tiber Fragen der Sozial- und Tiefenpsychologie. Es kSnnte bedaeht werden, ob die Ausffihrungen 
mehr zur Soziologie oder zur Psychoanalyse gehSren; doch: ,,Sicher gehSren sie zu der geschieht- 
lichen Kritik der mensehlichen Motivationen und als solche zur dialektisehen Ged~nkenwelt eines 
MArx und eines F~EV])". Die Hypothesen yon FREUD (,,ein genialer Beobachter") seien mecha- 
nistiseh, enthielten aber alles, um dialektisch fortgeftihrt werden zu kSnnen, d~ der Menseh 
sich jetzt als sieh und die Welt andernd und als yon der Welt verandert erlebe, wahrend die ~lte 
Psychologie in ihm ein geschlossenes Wesen gesehen h~tte, das yon aul~en unverbindlich betrachtet 
werden kSnne. So ware es berechtigt, die Psychoanalyse als eine diMektische Methode zu be- 
traehten. Es folgen dann - -  eigentlich mehr zwisehen den Zeilen - -  vielfache Anregungen tiber 
den Einflul~ des sozialen und kulturellen Milieus auf die Pathogenese der Neurose. Auch ftir die 
Beurteilung der Jugendkriminalitat ergeben sich, wenn auch nicht unmittelbar ~usgesprochen, 
grundsatzliche Hinweise vor allem in dem Absehnitt fiber die Familie als Medium zwischen 
psyehologischem und soziologisehem Schicksal. Die Bemerkungen tiber die Dialektik der sozi~len 
Entfremdung (mit einiger kriminMistischer Kasuistik) bilden auch den gerichtsmedizinisch wesent- 
lichen Tell. Hier werden einige Leserbriefe an eine Zeitung anlal~lieh einer Rauferei mit tSd]ichem 
Ausg~ng zwischen 17--18jahrigen Burschen erlautert und anschlieBend festgestellt, diese Klein- 
biirger, die zu drastischen MaBregelungen aufrufen, hatten sieherlich eine tugendhafte Atmosphare 
in ihrer Erziehung gehabt: ,,Doch die t5dlichen Keime der dumpfen Angst, des dressierten Hasses, 
mfissen sich irgendwo, vielleicht unbemerkt, auswirken. Darum verstehen wir auch, da]3 Adolf 
Hitler, Heinrich Himmler, Adolf Eichmann, Rudolf He~ typisehe konformistisch-tugendhafte 
Kleinbtirger und Spiel~er waren . . . " .  Die Zunahme der Bestrafungen infolge verschiedener 
Sittlichkeitsdelikte lasse den Gedanken aufkommen, da]~ Genauigkeit und Unuachgiebigkeit, nIit 
der solche Delikte verfolgt werden, die Zahl der Delikte selbst beeinflusse. Die Strenge des sozialen 
~ber-Ichs und die Haufigkeit der regressiven Revolten kSnnten korrelative Erscheinungen sein. 
Eine entscheidende Frage wird gestellt und yon den verschiedensten Aspekten ~us beleuchtet: 
Was beeinflul3t in der modernen Gesellschaft die Strukturen der individuellen Psyehogenese ? 
Eine der Erklarungen, Mode, Kino, Reklame sei zu bequem undgeradezu yon einer einschlafernden 
Oberflachliehkeit, well Mode, Kino und Reklame selbst Symptome tieferer Prozesse seien, welche 
die Struktur der Gesellschaft mit der Struktur der individuellen sexueHen Entwieklung unter- 
irdisch verbinden. M ~ x ,  FREUD, JASPERS, BLOC/f, FJOI)0ROW, C]=fAI%DIN: Diese - -  immer 
wieder erwahnten - -  Namen kennzeichnen wesentliche Gedankenlinien der kleinen Sehrift, die, 
selbst wenn sie zunachst fernliegend erscheinen soIlte, sich doch yon Nutzen erweist. 

H. KLEIN (Heidelberg) 
�9 H a n s  Miil ler-Eckhard:  Erz iehung ohne Zwang. Kri t ik  der Wunschbildpiidagogik. 
Mit e inem Gespr~ehsbei trag yon GVSTAV S~WEI{Tt{. (Das p~dagog. Gespr~eh.) 
Freiburg-Ba.sel-Wien:  He rde r  1962. 104 S. DM 4.80. 

Verf. geht es vor allem um eine Kritik an der derzeitigen ,,Planerziehung nach Wunschbildern", 
deren ,,Idealbild der standardisierte, der ,adjusted' und ,regular man' ist, dessen HSchstform 
in der sozialen Unauffalligkeit besteht". Nach ihm geht es bei der rechtcn Padagogik um die 
,,Ganzheit", um d~s Sein des Kindes, vor dessen ,,ungestSrter Entfaltung" die Erziehung ,,zu- 
riicktreten" mull. In einem ,,Klima des Gedeihens", in dem vor allem das ,,Vertrauen zum Kind" 
herrscht, wird ,der Wille nicht gebrochen", sondern unter vSlligem Verzicht ~uf Zwang, Drohung 
und Druck die zum Guten geneigte Natur des Kindes der ,,ihr einwohnenden Form" und den 
dieser entspringenden persSnlichen ,,Werten" gemaB zur Entfaltung gebracht. ,,Oer beste Weg 
zu einer angstlosen Selbstentfaltung ist das Wissen um die Tatsaehe, da~ d~s Kind, im Grund 
genommen, fast nur der Pflege und der Gelassenheit bedarf - -  und d~I~ ihm das Erlebnis der 
Tragkr~ft seiner Erzieher zuteil werden muB, ohne das es nicht existieren kann." 

GOlX!T/fEI~ BRffCKNE~ (Heidelberg) 
J o a c h i m - E r n s t  1)Ieyer und Hannel ise  Di t tmar :  Katamnest isehe Untersuchungen an 
jugendlichen Fortliiufern. [Nervenklin. ,  Univ . ,  Mfinchen.] Z. Psychother .  reed. 
Psychol.  12, 49- -58  (1962). 

Verff. gehen dem Schicks~l yon 122 frtiheren Fortl~ufern nach, die in den J~hren 1927 bis 
1939 und 1946 bis 1954 in der Klinik weilten. Sie wahlten solche aus, die mehrfach fortliefen 
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und weder im Sinne ciner Poriomanie, des Schwschsinns, der Epilepsie oder Schizophrenic ein- 
geordnet werden konnten. Allerdings waren nut 33 (davon 22 m~innliehe und 11 weibliche) auf- 
findbar. Bci tier Prfifung suf ihre Lebensbew~hrung zeigten sich 7 davon in stabiler Verfassung, 
14 wurden sls sozial stabil eingestuft, 7 mul3ten instsbil bezeichnet werden und 5 waren asozial. 
Verff. vermuten, die Zahl der nicht Erfa$ten mit ungiinstiger Prognose sei grSl3er, als es die 
angegebene Relation erkennen l~$t. Betraehtet man die 33 Probanden, so zeigtcn sich bei ihnen 
in der Kindheit schon leiehte neurotische Symptome. Vielfaeh wuchsen sic in ungfinstigem 
Milieu auf, waren aberdies familiiir mit psychiseher Abnormit~it belastet. Immer gingen dem 
Fortlaufen Auff~lligkeiten in der Kindheitsentwieklung versus. Pubert~i~sspezifische Merkmale 
far das Fortlaufen wsren in nut einem Drittel der F~lle herauszustellen. So wird such im ganzen 
eher die soziale Situation in Pubertgt und Postpubert/it als fiir das Weglaufen entscheidend 
angesehen, w~hrend nieht eigentlieh yon einer Pubertiitskrise gesprochen werden kann. Die 
Wurzeln far das Ph~nomen werden in einer StSrung des Kontakts zur Mitwelt gesehen. Die 
Tendenz, solche KontaktstSrung dutch Abwendung vonder l%ealitii~, dutch Ausweichen yon den 
Ordnungen und dutch phan~ssievolles ~berspringen der Wirklichkeit oder schlie$lich dutch 
Selbstmord zu koml0ensieren, halten Vcrff. far bezeichnend. Der Arbei~ ist eine ausfahrliche 
Literaturabersicht angeschlossen. G. IRLE (Tabingcn) ~176 

Adele Searinei: Betraehtungen fiber einige psyehopathologische Ziige der beginnenden 
Schizophrenic. Acts  paedopsychiat .  (Basel) 29, 65--76  (1962). 

Warm ein schizophrencr Prozef3 eigen~lieh beginnt, wie es um die pr~psyehotisehe PersSnlich- 
keit sp~terer Schizophrener bestellt ist, ob es eine ,,semiologisehe Spezifit~t" gibt - -  das sind 
weitgehend ungeklKrte Fragen. Zu deren Kl~rung bring~ die Arbeit einen wertvollen Beitrag, vor 
allem was die schleiehend beginnenden (hebephrencn) Formen betrif~t. Es k~me zu einer pro- 
gressiven, zun~chst schwer bestimmbaren Charakterver~nderung bei schon yon vornherein 
introverticrten, abulisehen, unbest~ndigen Pers5nlichkeiten, bei denen sieh mit Krankheitsbeginn 
diese Eigenheiten verst~rkten, Vcrschrobenheiten, Hypochondrien einstellten; welter k/ime es zu 
fortschreitendera Kontaktverlust mit der Realit~t, zu Entfremdungserlebnissen bis zur physischen 
Depcrsonalisation; besonders charakteristisch sei das ,,Spiegelzeichen", die intensive Besch~fti- 
gung mit dem eigenen Spiegelbild, um daran die angeblichen k5rperliehen Ver/s fest- 
stellen zu kOnnen. Eindrucksvollc Beispiele un~ermalen diese Thesen. It. ASPEI~G]~I% ~176 

1~. Vogel: ~eue Erkenntnisse  zur Biologic und  Genetik des Sehwaehsinns. [Max- 
P lanck- Ins t .  f. Vergl. Erbbiol .  u. Erbpa th . ,  Berhn-Dahlem.]  Uraschau 62, 47--49  
(1962). 

Kurze Darstellung neuer humangenetiseher Forschungsergebnisse besonders auf dcm Ge- 
bie~ des Mongolismus, Paramongolismus und Klinefelter-Syndrom. Besonders hervorgehoben 
wird eine auffallende StSrung bei vielen Schwachsinnigcn im Phenylalanin-Tyrosins%offweehsel. 

Funk (Homburg/Saar)~176 

P. Milks  u n d  E. Seherzer: Geistesst~rungen nach  Unfal len ohne Gehirnverletzung. 
[Chefiirztl. Stat ion,  Allg. Unfal lversich.-Anst . ,  Wien.]  Wien.  klin. Wschr. 73, 
784--786 (1961). 

Den Verff. geht es um die Abgrenzung der nach Unfs aufgetretenen GeistesstSrungen, 
welche nicht auf eine substanticlle Sehiidigung des Gehirns durch das crli%tene Trauma direkt 
zurackzufiihren sind, yon der echten traumstischen Psychose. Letzterc ist Folge einer Gewalt- 
einwirkung, welehe alas Gehirn getroffen hat und zu hShergradigen pathologisch-anatomischcn 
Vers fahrte. Die traumatischen Psychosen licfen such unter den Namen der Kontu- 
sionspsyehose, 0dempsychose usw. Von den Kontusionspsychosen unterschieden sieh die nicht- 
kontusionellen Ausnahmezustande naeh Unfs wesentlieh nach ihrer Genese, ihrem Verlauf 
und ihrer Prognose. Die h~ufigsten drei OeistesstSrungen, die in einem Unfallkrsnkenhaus beob- 
achtet warden und keine trauma~isehe Psychose darstellten, seien: 1. die senile Psyehose (Ver- 
wirrtheitszustand), 2. die alkoholische Psyehose (zumeist in Form des klassisehen Delirium 
tremens) und 3. die psyehotischen Zustandsbilder im Rahmen einer cerebralen Fettembolie. 
Im folgenden werden nun die einzelncn Krankheitsbilder n/iher besprochen und dutch Fallschil- 
dcrungen erliiutert. Dabei wird besondcrs hervorgehoben, da$ die eerebrale Fettembolie sich 
insofern grundlegend yon den beiden anderen nichtkon%usionellen psyehotischen Zustandsbildern 
nach Unfs der senilen Verwirrtheit und des Delirium tremens unterschcide, als far ihr Auf- 
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treten keine prgtraumatische cerebrMe Schgdigung Voraussetzung sei. Es handele sich vielmehr 
bei der akuten Fettembolie um eine eehte Komplikation einer KOrperverletzung, ffir deren Zu- 
standekommen das Vorbestehen eines latenten Hirnschadens nicht notwendig sei. Im weiteren 
wird aueh, wenigstens kurz, auf andere psyehische Ausnahmezustgnde nach durchgemaehtem 
Trauma eingegangen. Abschliel~end stellen die Verff. fest, dab sich Geistesstbrungen jeglicher 
Art im PatientenmateriM eines Unfallkrankenhauses linden k6nnten, da$ es aber mit Rficksicht 
auf den weiteren Verlauf, die Behandlung und eine eventuell spgtere gutaehtliche Stellungnahme 
notwendig sei, frfihzeitig eine Unterseheidung der traumatischen Psyehosen yon den niehtkontu- 
sionellen Geistesst6rungen herbeizuffihren. Unter den letzteren psychisehen Ausnahmezustgnden 
kgme der senilen Verwirrtheit, dem Delirium tremens und der eerebrMen Fettembolie eine be- 
sondere Bedeutung zu, da sie vergleichsweise hgufiger zu beobachten seien Ms andere niehtkon- 
tusionelle psyehische St0rungen. Von diesen drei Erkrankungen weise lediglich die eerebrMe 
Fettembolie einen urs~chliehen Zusammenhang mit dem erlittenen Trauma auf, ohne dab ein 
vorbestehender cerebraler Schaden als Voraussetzung ffir das Auftreten der entspreehenden 
Symptomatik gegeben sein mfisse. Senile Verwirrtheitszustiinde und alkoholische Psyehosen 
nach Unf/~llen hingegen seien als Ausdruck einer bis dahin miihsam aufreeht erhaltenen cerebralen 
Kompensation bei einer chronisehen, zumeist latenten I-Iirnsch~digung anzusehen. ]:)as Trauma 
stelle hier bloB den letzten Anla8 fiir die Dekompensation dar. GV~BEL (Kaiserslauteru) 

Giacinto  Bertazzoni  e Mirel la  Spinazzi:  0sservazioni  su un quest ionario per l ' ana l i s i  
della eapaei tk  di ada t t amento  nel l 'e th  evolutiva.  (Be t rach tungen  fiber e inen Frage-  
bogen zur  Ana lyse  der  Anpassungsf/~higkeit  w~hrend der  Entwick lungs jahre . )  l i s t .  
Med. leg. e Assicuraz. ,  Univ . ,  Padova . ]  Med. leg. (Genova)  9, 1 - -22  (1961). 

Der t~ogers-Test wurde zur Analyse der Anpassungsf~higkeit im Laufe der Entwicklungs- 
jahre zusammengestellt; man kann damit vier Sektoren der affektiven Sphere (Minderwertig- 
keitskomplexe, soziale und Familienanpassuugsf~higkeit, Tr~iume bei offenen Augeu) bei 9 bis 
14j~hrigen Jungen und M~dchen erforsehen. - -  Der Test wurde zum ersten ~a l  in ItMien in einer 
Gruppe yon 50 Kindern und Jugendlichen (25 Jungen uud 25 M~dehen) angewandt; angesiehts 
der erstmaligen Anwenduug und der geringen Anzahl der getesteten Personen sind allgemeine 
Schlfisse fiber die Anpassungsfiihigkeit der aus der Gegend Venetiens stammenden Kinder und 
Jugendlichen verfrfiht. - -  Verff. sind der Ansieht, dab die zahlreichen Fragen, aus denen der 
Test besteht, sehr angebracht zu einer tieferen Analyse der AnpassungsfKhigkeit sind, zumal die 
verschiedenen Sub-Tests 5fters gleiche Argumente yon verschiedeuen Gesichtspunkten aus ge- 
sehen beriihren. Sie heben jedoch eine gewisse Tendenz der Fragestellungen ,,etwas zu sehr dem 
Denkeu der Erwachsenen entsprechend zu sein" hervor; so z.B. setzen einige Fragen eine Bewer- 
tung der Relativit~t voraus, die jedoch ffir ein Kind iiberhaupt keinen Begriff darstellt, w~hrend 
andere eine Unterseheidung zwischen ,,groB" und ,,erwaehsen" verlangen, was auch den Kindern 
groBe Schwierigkeiten bereitet. Einige spraehliche Ab~nderungen w~ren daher erwfinseht. Ab- 
sehlieBend weisen Verff. darauf hin, dab der Rogers-Test nur bei gleichzeitiger Anwendung eines 
Intelligenztests aufschluBreieh sein kann. G. GROSSER (Padua) 

Berieht  fiber den 16. in te rna t iona len  KongreIl fiir Psyehologie~ Bonn,  1960. A c t a  
psyehol .  (Amst.)  19, 1 - -944  (1961). 

G. Amat i :  La fase medieo-legale  della sehizofrenia.  Contributo psiehiatr ieo-forense.  
[Osp. Ps ichia t .  Giudiz. ,  F i l ippo  Sapor i to ,  Aversa . ]  Minerva  med.-leg.  82, 266--278 
(1962). 

G. l Ie ro ld :  Zur  Beur te ihmg der s t rafreeht l iehen Zureehnungsf~ihigkeit.  ~ e d .  Kl in .  
58, 32 - -33  (1963). 

Wolfgang  Klages:  Eth iseh-mora l i sehe  Defekte und kr iminel le  Entgle isungen naeh  
Erk rankungen  oder Verletzungen des Gehirns. [Psychia t .  Kl in .  d. Med. Akad .  u. 
Rhein .  Landesk rkh . ,  Dfisseldorf.]  H i p p o k r a t e s  (Stut tg . )  33, 49 - -54  (1962). 

Die F~higkeit zur feineren ethisch-morMischen Anpassung und zur Triebregulation ist an eine 
Ausreifung des gesamten Gehirns, in besonderem MaBe an eine Intaktheit der Stirn- und Zwischen- 
hirnbereiche gebunden. Triebabweiehungen mit ~qeiguug zu Exhibitionismus und unzfichtigen 
Handlungen mit Kindern sind bei Stirnhirnverletzten hEufig zu beobachten. Den kriminellen 
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Entgleisungen kSnnen aueh StSrungen im Bereich des Zwisehenhirns infolge yon Entzfindungen, 
Traumen, Tumoren zugrunde liegen; ffir die Begutachtung yon Tatern, deren Lebensgeschichte 
bis zu dem Delikt normal war, sind encephalographische und stoffwechselchemischeUntersuehungs- 
verfahren yon Bedeutung. Prasenile und senile Hirnerkrankungen erleichtern das Hervortreten 
vorher beherrschter Triebimpulse, neben padophilen I%igungen kommen gelegentlich kleinere 
Betrfigereien vor. G. R]~IN~.~a~I)T (Erlangen) 
Ryo  Takahash i  und  Michio Tohru:  ~be r  den Fal l  einer  Straf ta t  im epileptisehen 
Yers t immungszustand.  [Neurol.  u. psychia t .  Kl in . ,  Med. Fac. ,  Tokio 1Y[ed. u. Zahn-  
~rztl.  Univ,  Tokio.]  Ac ta  Crim. Med. leg. jap .  28, 18--25  mi t  dtsch.  Zus.fass.  (1962) 
[ Japan i sch] .  

Bei einem 24jahrigen Untersuchungshiiftling, der wegen l%aubmord angeklagt war, trat  in 
der Haft ein Verstimmungsanfall auf. Bei der durchgefiihrten psychiatrisehen Unr 
ergaben sich aus der Gesamtheit der Befunde Anhaltspunkte fiir das Vorliegen einer El0ilepsie , 
obwohl Anfalle niema]s aufgetreten waren. Der T~iter wurde ffir vermindert zurechnungsfahig 
erklart (Referat nach der beigegebenen Zusammenfassung in deutscher Sprache). B. MU]~LL]~R 

F. Dfi,nzer-Vanotti: Die Beur te i lung der Zurechnungsf~ihigkeit  yon Psychopathen.  
[S taa t l .  Gesundh. -Amt ,  F re ibu rg  i. Br.] Med. Wel t  1962, 1415--1420 u. 1446--1451. 

Die vorliegende Arbeit, die in einer allgemein-medizinischen Zeitschrift erschienen ist, 
beabsichtigt offensichtlich, einem gerichtspsychiatrisch nicht vorgebfldeten medizinischen Leser- 
kreis einige Grundfragen der Zurechnungsfahigkeitsbeurteilung psychopathiseher PersSnlich- 
keiten naher zu bringen. Den grSBten Raum nehmen an Hand der einschlagigen - -  allerdings 
meist alteren - -  Literatur eine Besprechung des Psychopathiebegriffs Ms solchem, eine Dar- 
stel]ung yon Sinn nnd Wesen des w 51 StGB sowie ErSrterungen fiber den Begriff der Zurechnungs- 
und Schuldfahigkeit ein. Leider bleiben wichtige und nicht mehr wegzudenkende Untersuchungen 
zu diesem Fragenkreis (v. BA]~YER, DE BOOm, HADDENBI%OCK, MULLEI%-SuttR, WITTER n. a.) 
unberficksiehtig~. Es wird darauf hingewiesen, dab der w 51 Abs. 1 StGB bei psychopathischen 
PersSnlichkeiten wohl praktisch hie angewandt werden kSnne, dal] der 2. Abs. jedoch bei,,Riiek- 
standigkeiten des Gemfits- und Trieblebens, wie wir es bei Psychopathie linden k6nnen" ein~ 
hohe praktische Brauchbarkeit habe, und dai~ man mit diesem System der dreifaehen Abstufung 
doch den Einzelf~ll sehr genau einordnen kSnne. Insbesondere denkt der Verf. an affektive 
Ausnahmezustande (die ja aber keineswegs nur bei Psyehopathen vorkommen!), an psycho- 
pathische Einzelreaktionen wie Haftstuporen, Ganserzustande and gewisse hysterisehe Reak- 
tionen, die auch einmal einen psychotischen Krankheitswert erlangen k6nnten. Aueh bei 
Fanatikern, Stimmungslabilen oder Zwangskranken sind Exkulpierungsm6gliehkeiten naeh w 51 
oft gegeben. In der Praxis werde man aber hSehstens 10--20% der Psychopathen exkulpieren 
kSrmen, da ja das Gesetz bei der Annahme einer vermindertenZurechnungsfahigkeit eine erheb- 
liehe Beeintrachtigung geistiger Fahigkeiten fordert. U. VE~ZLAF~ (OSttingen) ~176 
Hans  Kellner :  Aulhebung  der Entmfindigung ohne Aussprueh fiber die geistige 
E rk rankung .  Neue jur.  Wschr .  15, 2287--2289 (1962). 

Verf. weist darauf hin, dab bei der Aufhebung der Entmiindigung die Fes~stellung des wieder- 
erlangten VermSgens zur Besorgung der Angelegenheiten genfigt, und die ]%ech~sprechung wegen 
der formalen Gleichwertigkeit beider bekannter Voraussetzungen zur Entmfindigung einen Aus- 
spruch fiber Fortdauer oder Wegfall der geistigen Erkrankung nicht ffir erforderlich halt. Die 
sich hieraus ergebenden Nachtei]e Betroffener im Gesehaftsleben werden hervorgehoben. Der 
Autor macht im einzelnen Ausfiihrungen zu den sich bietenden prozessualen MSgIichkeiten, er 
zitiert das einsehlagige Schrifttum und diskutiert die versehiedenen juristischen Auffassungen 
zu dem Problem. Es wird entgegen der Rechtsprechung des BGH vom Verf. die Frage gestellt, 
warum auf Grund der sachlieh vordringlichen Forderung auf Anerkennung bereehtigter pri~zater 
Belange die Entmfindigung nieht aueh wegen Wegfalls der geistigen Erkrankung anfgehoben 
wird. B o ] ~  (Frankfurt a. M') .~ 
EheG w 32 (Geis teskrankhei t  als Eheaufhebungsgrund) .  Zu den gesetzl ichen Vor- 
ausse~zungen der  Aufhebung der  Ehe  gehSrt  es nicht ,  dab  die Anlag  e zu Schizo- 
phrenie  bei der  Eheschl ie~ung e rkennbar  war ;  v ie lmehr  genfigt es, wenn~sie ~ b~i~der 
Eheschliel~ung ob jek t iv  vorhanden ,  dem Aufhebungskli~ger abe t  u n b e k a n n t  war.  [OLG 
Harem,  Ur t .  v. 26. IV. 1962; 9 U 116/60.] Neue jur.  Wschr .  15, 1773--1774 (1962). 


