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f~llen zn schiitzen sind, und die Verbrecher, bei denen eine Vererbung yon Verbrechens- 
neigung auf die Nachkoraraenschaft zu bef~irchten ist, betont im Ansehlu$, da$ es 
eine groSe Reihe ebensolcher Entarteten gibt, die nicht zu u neigen, and da$ 
auch bei Yerbrechern der Nachweis nicht erbracht ist, dal~ ihre Nachkoraraenschaft 
besonders zu Yerbrechen neigt. Znra Schlu$ fi~hrt M. aus, da$ die Sterilisierung die 
Triebst~rke zu Verbrechen in den meisten ~'~llen nieht verringert, kurz, eine Minderung 
der Krirainalit~t nicht zeitigt. Klieneberger (KSnigsberg i. Pr.). o 

Kankeleit: Unlruehtbarmaehung oder Internierung. Arch. f. Psychiatr. 86, 818 
bis 830 (1929). 

Verf. tr i t t  energiseh fiir Sterilisation ein, vor allera bei Schwachsinn~ dann bei 
Huntingtonscher Chorea nnd Epilepsie; Menschen, die an raanisch-depressivem Irre- 
sein leiden, will er das Recht auf Sterilisation zngestehen. Er seh]ieBt rait den vier 
Leits~tzen, die er sehon 1925 anf der 68. Vers. Schweiz. Vet. Psychiatr. vorge- 
tragen hat. GSring (Elberfeld).o 

Bianeoni, Pietro: Tatuaggi professionali di reati eontro la proprieth. (Berufs- 
tatanierungen bei Eigenturasverbreehen.) (Scuola Sup., Polizia.) Arch. di Antrop. 
crirain. 49, 66--72 (1929). 

Schildernng yon 2 interessanten Tatauierungen, deren Syrabole in engstera Zu- 
sararaenhang rait der kriminellen Struktur der Delinqnenten stehen. Den Tatauierungen 
raf~sse iiber die Schule Lorabrosos hinaus ira Gegensatz zn dentschen Forschern raehr 
psychologischer Wert beigeraessen werden. Leibbrand (Berlin). 

6entz, Werner: I)as Sexualproblem im Strafvollzuge. Z. Strafrechtswiss. 50, 
406--427 (1929). 

Es ist bekannt, dal] im Gef~ngnis und ira Zuehthaus sexuelle Ersatzhandlungen 
raehr geiibt werden als in der Freiheit, auch yon Menschen, die sonst ein Abweichen 
yon der Norm nicht erkennen lassen. Wenn es auch feststeht, dab vSllige geschlecht- 
liehe Enthaltsamkeit fiir einen Mensehen normaler u keine SchSden hervor- 
bringt, so 15i]~ sich dies doch nicht ohne weiteres auf den Gefangenen iibertragen, 
denn unfreiwillige Abstinenz ist irastande, einen Mensehen seeliseh schwer zu beein- 
tr~chtigen und ihn aueh kSrperlich zu seh~digen. Ein Jugendlieher bis zu 25 Jahren 
l~uft Gefahr zu einera Homosexuellen uragestaltet zu werden. Alle Yersuche, evtl. 
Sch~den hintanzuhalten, scheitern an dera Bedenken, dM] es nicht Aufgabe des Straf- 
voltznges sein kSnne, dem Gefangenen ein Leben nach seinen Trieben einzuriehten. 
Abhilfe kann nur geschehen ira Rahraen des pgdagogischen Gesaratzieles. In der 
Arbeit, in der Ern~hrung, in der KSrperpflege, in der Kultivierung yon Geist, Geftihl 
und Phantasie durch Leibesiibungen raui] regelnd eingegriffen werden. Einen Menschen 
,,erziehen", heist ihra helfen zur Selbsterziehnng. Haberda (Wien). 

Kriminegle ~end soziale ]Prophy~a:~e. 

Kufaefi, B.: Die Gesetzgebung iiir minderj~ihrige u in Sowjet-RuBland. 
Zbl. Jugendrecht 21, 199--208 (1929). 

Am 14. I. t918 wurde ein Dekret des Sowjet-Vo|kskomitees in Sachen der gemeingef~hr- 
licher H~ndiungen angeschuldigten Minderj~hrigen erlassen. Gem~ Artikel I dieses ]:)ekretes 
wurden Geriehte und Gef~ngnishaft Itir Kinder und Minderj~hrige abgeschafft. An Stelle des 
aufgehobenen Gerichts wurden Kommissionen in Sachen der ~inderj~hrigen eingesetzt, die 
aueh heute noch bestehen. Die strafrechtliehe und zivilrechfliche Volljahrigkeit beginnt mit 
tier .Erreiehung des 18. Lebensiahres. Bis zur I-Ierausgabe des Krimin~lcodex 1922 w~ren die 
obenerw~hnten Kommissionen in Sachen der Minderji~hrigen zust~ndig. Mit Einffihrung des 
Krimin~leodex werden die JugendHchen im Alter yon 16--18 Jahren aus der Zusti~ndigkeit 
dieser Kommissionen ausgesehieden und der Znst~ndigkeit der allgemeinen Gerichte tiber- 
wiesen. Kinder nnter 14 J~hren bleiben ~bsolut straffrei. Ihre Vergehen werden in den Kom- 
missionen ffir die Minderj~hrigen tmtersucht. Auch die Vergehen der Jugendlichen im Alter 
yon 14--16 Jahren unterstehen der Regel naeh diesen Kommissionen, kSnnen abet in Aus- 
n~hmef/~llen yon den allgemeinen Geriehten abgeurteilt werden. Ein neuer Gesetzesvorsehl~g 
will die 14--16 j/~hrigen nicht mehr den Gerichten, sondern nut mehr den Kommissionen tiber- 
~ntworten. Im Mittelpunkt des Arbeitsfeldes dieser Kommissionen steht die Sorge fiir Er 
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ziehung und Entwieklung des jugendlichen Verbrechers. An Stelle der Bestrafung sollen Indivi- 
dualisierung und Anwendang raedizinischer und p~dagogischer MaBnahmen treten. Die Kom- 
missionen bestehen aus einem Pgdagogen als Vorsitzenden, aus einem Psyehiater als Vertref~r 
des Volkskoramissariates der Gesundheitspflege und einem Volksrichter. Der Arzt hat daffir 
zu sorgen, dab die yon der Kommission getroffenen Ma•nahmen keine gesandhdtsscMdigenden 
Folgen ffir den Minderjghrigen nach sich ziehen. - -  Bei den Kommissionen besteht die Ein- 
richtung des Amtes eines Untersuchungserziehers. Er hat die Ursaehen der Gesetzesver- 
letzungen, die Lebensbedingungen der Minderjghrigen, ihre Intdressen und Bediiffnisse zu 
ergriinden, nra flmen rechtzeitig Eilfe bringen zu kOnnen. Bei den iVhnderjghrigen wird eine 
Durehforsehung ihres sozialen Milieus, ihres physischen, psyehologisehen und psychiatrischen 
Zustandes vorgenoraraen. Die Koramissionssitzungen in Sachen der ~Vs bis zn 
16 Jahren bezweeken nieht so sehr die Untersnchung der Verbreehen als die Anwendung der 
Methoden sozialer Hilfe und raedizinisch-p~dagogischer Matregeln. Wenn ira gegebenen Falle 
die Matnahmen tier heilpi~dagogischen Einwirkung nicht ausreichend sind, bejaht die Kern- 
mission die Korapetenz des Gerichtes. Die Saehen der Jugendlichen ira Alter yon 16 bis 
18 Jahren unterliegen tier Zust~ndigkeit der allgemeinen Gerichte. Der Schutz ihrer l~echte 
wird jedoch in besonderer Weise siehergestellt. So r~umt der Gesetzgeber in allen Fi~llen yon 
Anklagen Minderj/~hriger den gesetzliehen Ver~retern der Parteien, und zwar den EItern, Vor- 
raiindern and Beauftragten des Kindersehutzes und der Ftirsorgeorganisationen, das Recht 
ein, an allen Stadien des Gerichtsverfahrens teilzanehraen. Die Eltern und die Vertreter des 
Kindersehutzes, haupts~chlich die P~dagogen, sind also bei dera VerhOr der Minderj/~hrigen 
zugegen, k6nnen sieh mit dera Inhalt der Akten bekannt maehen und an den Gerichtsver- 
handlungen teilnehraen. Als Verteidiger k0nnen die Ver~reter des Kindersehutzes, besonders 
der Vorsitzende oder Untersuehungserzieher der Koraraission, in Sachen tier Minderji~hrigen 
auftreten. In bezug auf Jugendliche yon 16--18 Jahren koraraen folgende Matnahmen zeit- 
wefliger Vorsichtsraai3regeln in Frage: 1. Sehriftliche Verpfliehtung, an Ort and Stelle zu bleiben. 
2. 1)ers6nliehe und VermSgensbiirgsehaft. 3. Pfand. 4. H~uslicher Arrest. 5. h~Mftnahme. 
_Ms AnsnahraemaBnahmen sozialen Schutzes k5nnen bei Jugendlichen yon 14--18 Jahren in 
Yrage koraraen : Uberweisung der l~inderj~hrigen in die Fiirsorge der Eltern, Verwandten oder 
anderer Personen and Einrichtungen, und weiterhin die Unterbringnng in spezielle Heft- und 
ErziehungsanstM~en. Die Unterbringung in I-IeilanstMten erfolgt ira Falle tier Unzureehnungs- 
f~higkeit. Falls der Jugendliehe zu Gef/~ngnisha~t oder zu Zwangsarbeit verurteilt ist, wird 
das Strafma$ ffir 14---16js Jugendliehe auf die Halfte, ffir ]6--18jahrige um ein Drittel 
derjenigen l~rist herabgesetz~, die fiir erwachsene Verbrecher in einera soIehen l%lle festgesetzt 
worden wi~re. Falls Zweifel in bezug auf das Alter des Angeklagten vorliegen, hat der Arzt 
eine Altersbestimmung vorzunehmen. Selbst wenn aueh nach der Begehung des Verbrechens 
viele Jahre vergangen sind, mui3 das Gericht yon dem Alter ausgehen, welches der Minder- 
ji~hrige erreicht Mtte, als er das Verbreehen beging. Ein Urteilssprueh, der ohne Beachtung 
dieser Forderlmg gefiillt wird, unterliegt der Kassation. Die Zahl der ira Alter yon 1~ bis 
16 Jahren vor Gericht gestellten Jugendliehen betragt etwa 4000 ira Jahre. Der vierte TeiI 
yon ihnen wird zu Gef~ngnisstrafen verurteilt, die iibrigen werden veto Gerieht der Ffirsorge 
der Angeh6rigen oder Vorratinder fibergeben, oder das Gerieht begniig~ sich mi~ bedingter 
Verurteilung oder sprieht sie frei. Zur Abbiil3ung der Haftstrafe wird der Jugendliehe yon 
14---16 Jahren in speziellen Anstalten, welehe Arbeitsh/~nser fiir Jugendliche genannt werden, 
untergebraeht. Solche I-Iiinser gibt es ira ganzen Reiche etwa 6. 

Ein Riickbliek auf vors~ehendes Referat, 'das die Gese~zgebung ffir minderj/ihrige 
Yerbrecher in Sowjet-Rul~land nut in ganz kurzen Ziigen wiedergeben konnte, ergib~ 
ein so s~arkes Vorherrschen des Erziehungsgedankens, da]] die Frage der Schuld oder 
Nichtschuld g/~nzlich in den l~/in~ergrund ~ritt. fSbben (Miinster i. W.). 

Fetseher, R.: Vererbung und Kriminalit~it. Vererbg u. Geschl.leb. 2, H. 1, 3--10 
(1929). 

Fiir das soziale Verhalten der Menschen sind Umweltseinfliisse wie aflch die Wirk- 
samkeit yon Erbanlagen nachzuweisen. Dies wird durch statis~isehe Beispiele belegt. 
Es gib~ eine innere ,,Bereitschaft" zu Straftaten, ohne dab diese sich ~ul]ern muB. 
Daher sind eingehende Charakterstudien erforderlich, um das Problem der Yererbung 
der Kriminali~at zu f6rdern. H. Ho/]mann (Tiibingen). o 

Riidin: Uber psyehiatrisehe Erbprognosebestimmung. Dtsch. reed. Wschr. 1929 I, 
1031 --1033. 

Um den ErbpSyehosen vorbeugen zu k6nnen, ist es in erster Linie notwendig 
zu wissen, wie sie sich vererben. Leider k6nnen wir bei den h~ufigsten erblichen 
Geistesst6rungen noch nicht mit Prozentzahlen aufwarten, die auf einen unanfecht- 
baren Erbmodus nach M e n d e l  hinweisen. Doeh haben ~ir  hente schon einen ~-ber- 
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bliok fiber die Erkrankungsanssichten ~tir die nachsten Verwandten der an erblicben 
Psychosen e~krankten. Fiir die Kinder der K~anken sind sie durehweg so hoch, dal~ 
die Menschen, die mit erbliohen GeistesstSrungen behaftet sind, besser keine Nach- 
kommen hgtten. Bei den Neffen und ~qichten der Kranken ist die Erlcrankungs- 
wahrsehein!ichkeit wesentlich geringer, doch haben sie, insbesondei% wenn es sich 
um abnorme PersSnliehkeiten handelt, eine hohe belastende Bedeutung. Ri idin  
glaubt, im Falle der Schizophrenie nicht nut den Kindern, sonde~n attch den meht 
geisteskranken Gesehwistern and den Onkeln und Tanten der K~anken mit Nach- 
druck yon der Fortpflanzung abraten zu mfissen. H~ IIo][mann (Tfibingen). o o 

Eiserhardt, Hihle: Brauehen wir ein Bewahrungsgesetz~ Z. Kinderforsehg 35, 
53~-552 (1929). 

Verf. wendet sieh gegen die Verquickung der Bestrebungen zu fiirsorgeriseher Be- 
wahrung mit Sieherungsmg~nahmen zum Schutz der Gesellsehaft. Letztere haben 
strafreehtliehen Charakter, erstere haben das Wohl des sehutz- und ffirsorgebedfifftigen 
Individuums im Auge. Aus der Unklarheit der Zielsetzung folgt die zSgernde In- 
angriffnahme der einsehl~gigen gesetzgeberischen MM~nahmen, da man sich fiber den 
wahrscheinliehen Unffang des in Frage kommenden Personenkreises and damit fiber 
die efforderliehen Kosten nicht klar ist. - -  Zie] der Bewahrung ist: Verwahrlosung zu 
verhiiten oder zu beseitigen. Verwahrlosung wird bestimmt ,als ein Zustand der Le- 
bensffihrung, der sieh in einer kSrperlichen Vernaehl~ssigung oder in einem hemmungs- 
losen Vorherrsehen einzelner Triebe ~ul~ert und auf der Unf~higkeit beruht, die eigenen 
Angelegenheiten zu besorgen und sieh in geordnete VerMltnisse zu ffigen." 

Else Voigtliinder (Waldheim).o 
@ tlerrmann, Gertrud: Formen des Gemeinschattslebens ]ugeMlieher M~idehen. 

Sozialpsyehologisehe Untersuchungen in einem Fiirsorgeerziehungsheim. (Hamburg. 
Untersueh. z. Jugend- u. Sozialpsyehol. Nr. 2.) Z. angew. Psychol. Beih. 46, 1--160 
(1929) ~M. 8.20. 

Verf. stellt sich die Aufgabe, an 55 in enger Heimgemeinschaft miteinanderlebenden 
weiblichen Ffirsorgez6glingen zu untersuehen, ,,wie die sozialen Reaktionen der als asozial 
geltenden Mgdchen in dieser Umgebung sind". Auf Grand eingehender persSnlicher Beob- 
achtungen erstrebt sie turner die L6sung der Frage, ob und welche Vergesellsehaftungsformen 
sich in diesem Mgdehenkreis bilden. Das Heim, dessert Gemeinsehaftsleben Verf. sehildert, 
entspraeh nach ihrer Angabe zur ZeSt ihrer dortigen sozialpsychologischen Studien nieht den 
Anforderungen, die an ein solches Internat zu stellen sind. Es scheint die Erwghmmg dieser 
Tatsaehe yon Bedeu~ung, dg das Milieu auf das Verhalten der Mhdehen - -  je nach der in- 
dividuellen Veranlagung - -  mehr oder weniger groBen Einflul~ ausfibt. Aus den Ausffihrungen 
der Verf. geht hervor, dg~ die Erzieherinnen bemiiht waren, die Mgdehen individuell zu be- 
handeln nnd ihnen verst~ndnisvoll entgegenzukommen. 

H e r r m a n n  stellt bei diesen FfirsorgezSglingen das Vorhandensein derselben 
sozialen Triebkr~fte test, wie sie ganz allgemein den Jugendliehen eigen sind, aller- 
dings mit der Einsehr~nknng, daf~ diese Triebkrafte, dutch die Stellung des Proletarier- 
kindes im and znm Leben bedingt, mehr ins Realisfische umgebogen erscheinen als 
bei Jugendlichen aus sozial hSheren Schichten. Als ,,sozialformende Triebkr~tfte" 
bezeichnet Verf. beispielsweise die Pubert~tssehnsucht mit dem Ver]angen nach einem 
verstehende~ Du, femur das Erwachen der aus ,,unverstandenen Tiefen" hervorbrechen- 
den ,,Vitalkr~fte", die die bekannten Pubert~tsstfirme verursaehen. Die ffir den 
:Jugendliehen eharakteristische phantasiemM~ige Deutung der Realit~ten nennt sie 
,,das vitale Wunschbild". Die M6glichkeit des Ausgestaltens einer derartigen Fiktion 
aueh yon Mgdehen aus proletarisehen Kreisen, die doch schon sehr fffih in die Hast 
and Unruhe des Alltags hineingezogen werden, wird yon der Verf. beiaht. Besonders 
ausgeprggt ist bei den verwahrlosten Mgdehen die Kampfeinstellung, ans der Tatsache 
heraus zu verstehen, dal~ Mil~erfo]ge, die eine Schwgehung des Selbstbewul~tseins 
verursaehen, zur Kompensation Anlal~ geben. Die  Mgdehen zeigen wenig Verstgndnis 
ffir individuelle Behandlnng, sind sehr reizbar and neigen zu Reibnngen and Spannungen. 
Der soziale Zng der Verbundenheit tritt  bei der verwahrlosten ffugend besonders stark 
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als ,,Schicksalsverbundenheit" zutage. Auch die spcziellen Formen der Gemein- 
schaftsbildung wie spontan gebildete Gruppen, Freundschaften, Cliquen, ]ockere 
Gruppierungen usw. tragen besondere Verwahrlostencharakteristika an sich. Die 
M~dchen sind zur Griindung yon Freundsehaften ebenso sehnell bereit wie zur Auf- 
hebung derselben. Sehr verbreitet war begreifiicherweise in dem yon H. beobachteten 
M~dchenkreis die ,,situationsbedingte Freundschaft", weniger das ,,p~dagogische und 
Schutzverhiiltnis", am wenigsten die ,,erotische Freundschaft mit echter innerer 
Bindung". Eine Gruppenbildung eigener Art ist eine yon der Verf. als ,,Clique" 
bezeichnete Gemeinschaftsform, die in der Mitte zwischen Freundschaitskreis und 
Intcressengruppe liegt. Verf. nennt 3 Faktoren, die ftir die Bildung einer Clique in 
Frage kornrnen: Das vitale Wunschbild, die besondere Neigung der M~dchen zu intimen 
Gruppen mit erotischer Bindung und das l)rinzip der unbewul]ten Erg~nzung. Aul~er 
den erw~hnten Vergesellschaitungsformen bilden sich lockere, gelegentliche Zusammen- 
schliisse auf Spazierg~ngen, in der Erholungszeit usw., welch letztere sehr fliichtiger 
Natur, aber hgufiger als konstante Gruppen sind. Nicht spontan yon den M~dehen, 
sondern auf fremde Veranlassung h in  entstandene Gemeinschaftsformen sind die 
Arbeitsgruppen, ~ in denen die einzelnen Miidchen mehr zu einer ,,Einstellung auf Gruppe" 
a!s zu einer ,,Einstellung auI Arbeit" neigen. In einem besonderen Abschnitt schildert 
H. das Verhalten der Einsamen. Sie nnterseheidet zwischen aktiver und passiver Ein- 
samkeit und ordnet diesen Begriffen verschiedene Typen Jugendlicher unter. Was 
das Fiihrerproblem betrifft, so zeigten die Beobaehtungen der Verf., dal] es nnter den 
verwahrlosten Mgdchen anerkannte Fiihrerinnen kaum gab. Erwachsene Fiihrerinnen 
sind den Miidchen in ihren Erzieherinnen gegeben. Der Einflul~ derselben kann yon 
grol]er Bedeutung fiir den EntwiCklungsgang der jungen Menschenkinder sein. D e r  
Arbeit sind in einem Anhang 2 Fragebogen, einige Briefstellen und die Lebenslgufe der 
beobachteten Fiirsorgez6g]inge beigefiigt. T6bben (Miinster i. W.). 

Gregor, Adalber/: Riickf~illige Anstaltsziiglinge. Zbl. Jugendrecht 2{), 320 his 
322 (1929). 

Als Ausgangspunkt fiir die Frage des Riickfalles bei FiirsorgezSglingen gibt Verf. 
aus seinem Flehinger Material kurze tabellarische ~bersiehten, die sich auf Riick- 
fiihrungen in den Jahren 1927 und 1928 stiitzen und einen Vergleich mit den Entlassungen 
yon erstmalig Aufgenommenen aus dem Jahr 1927 ziehen. Dabei ergibt sich, daI~ unter 
den friihzeitig nach der Anstalt gebrachten Z5glingen sich besonders viele sehwere 
F~lle befinden und dal~ die Prognose der zwischen dem 17. und 19. Lebensjahr Zu- 
gefiihrten im allgemeinen giinstiger ist. Dementsprechend zeigen die Riickf~lligen 
eine viel l~ingere Erziehungsdauer in der Anstalt. Von den erstmalig Aufgenommenen 
wird tin Fiinftel sehon im ersten halben Jahr wieder entlassen. Die Zahl, die keinen 
Beruf er]ernen, ist bei Rtickf~illigen und Nichtriickf~lligen gleich, doch ist die Beteiligung 
bei den einzelnen Berufen verschieden. Beim Handwerk sind die Nichtriiekf~lligen 
fast 3mat so stark vertreten, dagegen die Riickf~lligen viel h~ufiger bei Landwirtschaft, 
Korbmacherei und G~rtnerei. Das hat seinen Grund an dem starken Uberwiegen 
der Abnormen unter den Riiekfi~liigen. Eine ins Einzelne gehende Untersuehung 
wird im 8. tIeft der Badisehen Anstaltsbl~tter erseheinen. Reiss (Dresden). o 

V e r S e t z u n g e n .  G e w a l t s a m e r  T a d  a u s  p h y s i k a l i s v h e r  U r s a c h e ~  

Sehlittler, E.: Das 0thaematom. Schweiz. ~ned. Wschr. 1929 I, 111--112. 
Sch l i t t l e r  weist auf die Versuehe yon Voss bin, nach denen das Othaematom 

nut nach tangentialer Gewalteinwirkung zustande kommt, und zwar manehmal auch 
nach ganz leiehten Traumen, z. B. Aufliegen mit dem Ohr auf einem Knopf des Kopf- 
kissens, Reiberi der Ohrmuscheln usw. Ein direkter Itammerschlag auf die Ohrmuschel 
so]] nicht zum Othacmatom fiihren. Anatomisch handelt es sich um eine u 
zwischen Haut, Perichondrium und Knorpel und damit zur Taschenbildung und Aus- 


