
116 

embolien, nieht nut die t6dliehen, sondern aueh die mit Infarktbildung, andere nut die 
t6dliehen. Dann werden die Prozentzahlen ganz versehieden bereehnet, zum Tell auf 
die Operationszahl, zum Tell auf die Krankenbewegung, zum Tell attf die Gesamt- 
sektionszahl bezogen. Verf. verwertet die in der Prosektur des St. Stefanspitals und 
dessen Filialen auf allen Abteilungen (inkl. Zita-Spital 1919--1922) beobaehteten t6d- 
lichen Lungenembolien 1911--1913 mad 1918--1928 (14~ Jahre). Die Sektionen Jugend- 
licher bis zum 15. Jahre wurden nicht in die Statistik aufgenommen. Bet insgesamt 
12861 Sektionen land Verfl 115 t6dliehe Embolien --  0,9%. In mehreren Tabellen 
und Kurven ist das Material statistiseh in der versehiedensten Weise aufgearbeitet. 
Auffallend wenig Embolien fand er bet Geburten (21077 Geburten, 192 Sektionen, 
3 Embolien). Das Prozentverhiiltnis der postoperativen Embolien ist das gr61~te, die 
Vermehrung der Embolien im Laufe der Jahre erfolgte nieht gleiehm~l?ig, sondern 
sprungsweise. Die kleinen Eingriffe wurden bet den Operationen nieht mitgez~hlt. 
Die meisten Embolien kamen zwisehen dem 1. bis 15. Tage, am h~ufigsten am 5 Tage, 
vor. Fette, bzw. wohlgen~hrte Patienten sind in der Mehrzahl. In 0,53% der gesamten 
internen Sektionen wurde Lungenembolie gefunden; Zunahme in der Beriehtszeit auf 
das Doppelte. Auffallend viele Gehirnerweiehungen fanden sieh bet den Embotie- 
f~illen sowie ein Vorwiegen der Erkrankungen der Kreislauforgane. Die postoperativen 
Embolien, auf die ehirurgisehen Sektionen bezogen, zeigten eine 4faehe, auf die Zahl 
der Operationen eine 21/2faehe Vermehrung. Die Bauehh6hlenoperationen stehen im 
Vordergrund. Den intraven6sen Injektionen sowie der Influenza wird eine sieher be- 
wiesene Rolle nieht zugestanden. Die Zwerehfell- und B~uehmuskelfunktionssehw~ehe 
und die dadureh bedingte Kreislaufsehwiiehe werden als ,,Ursaehen" der naeh Opera- 
tionen aufgetretenen Embolien angesehen, Xnderungen der Blutbesehaflenheit naeh der 
Operation sowie konstitutionelle ~Momente k6nnten noeh in Betraeht kommen. 

Walcher (Mtinehen). 
Rosenthal, 8ol Roy: Thrombosis and embolism. An analysis of 1000 autopsies. 

(Thrombose and Embolie. Nine Analyse yon 1000 Sektionen.) (Dep. of Path., Coo# 
County Hosp., Chicago.) J. Labor. a. din. Med. 16, 107--118 (1930). 

Unter 1000 Sektionen fanden sich 134 F/~lle -con Thrombose, 76 F~lle yon Embolie und 
2 F/~lle yon $6dlicher Lungenembolie. 70 % Mler Thrombosen und 76 % aller Embolien fanden 
sich nach dem 41. Lebensjahr, 80 % der Thrombosen betrafen M~nner, Mlerdings bet einem Ver- 
h~ltnis yon 700 m~nnlichen zu 300 weiblichen Leichen. Auf 100 umgerechnet, war die Throm- 
bose bet 15,2% der m/~nnlichen und bet 9% der weibliehen Leichen vorhanden, t~assenm~gig 
verteilt sich die Thrombose und Embolie auf WeiB und Schwarz ziemlich gleichm~Big. Die 
Bedeutung der IIerzaffektionen fiir Thrombose und Embo]ie liel~ sich eindeutig nachweisen; 
sie war grOger als die der Ip-fektionen. E.K. Wolff (Berlin). o 

Kriminologie. St~afvollzug. 

Reiter, 1t.: Grundsiitzliche Bemerkungen zum gegenw~irtigen Stand der Kriminal- 
biologie. (Mec#lenburg-Schwerin. Landesgesundheitsamt, Schwerin.) Msehr. Kriminal- 
psyehol. 22, 78--84 (1931). 

Verf. warnt mit einem gewissen Recht vor einer voreiligen Anwendung der biolo- 
gisehen Grundgesetze auf die kriminMbiologisehe Forsehung, die noeh etwas durehaus 
Unvollkommenes darstellt, und weist darauf hin, dag die Biologie und die Reehts- 
wissenschaft Tatsachen ben6tigt; da diese zur Zeit noeh mangelhaft stud, dart man an 
ihre Stelle keineswegs reehtsphysiologisehe Deduktionen setzen, die nut zu ether unheit- 
vollen Verwirrung fithren mt~ssen. Ob die heutige Form der kriminalbiologisehen 
Arbeitsweise riehtig ist, liil3t sieh zur Zeit noeh nieht entseheiden. Bedenklieh erseheint 
eine Trennung zwisehen Materialsammlung und Materialverarbeitung, beide mLissen 
in der Hand eines Bearbeiters liegen, der ohne Voreingenommenheit objektiv an den 
Reehtsbreeher herantritt, die Psyche des Reehtsbreehers zu analysieren versteht and 
fret ist yon hypertrophisehen hnmanit~ren Einstellungen, da solehe mit dem Gebiete 
der Kriminalbiologie nicht das Geringste zu tun haben. YerI. h~lt aueh den Weg, den 
die preuBisehe :Regiernng eingesehlagen ha.t, die Kriminalbiologie an einigen preuBi- 
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sehen Strafanstalten einzufiihren, nicht ffir unbedenklich, zumal in einer ZeiL die mit 
parteipolitisehen ~berspannungen belastet ist. Er sieht darin die Gefahr einer sehweren 
Diskreditierung der ganzen Kriminalbiologie, die sich zur Zeit noch in einem Entwick- 
lungsstadium befindet. Oruppeneinteilungen, wie sie kfirzlich ein bekannter Straf- 
rechtslehrer fiber die wechselseitige Wirkung yon Anlage and Milieu aufzustellen ver- 
sucht hat, sind biologisch ganz undenkbar, da es sich hier um fliel~ende Linien handelt. 
,,Diejenigen, die heute in der Kriminalbiologie arbeiten, mfissen sich klar darfiber sein, 
da]] keiner yon ihnen das Ziel erleben wird, was heute erstrebt wird. Sie mfissen sich 
bescheiden mit der Rolle eines Pioniers, der alas Ziel seiner Arbeit nur you ferne siet~t, 
es aber selbs~ hie erreichen wird." Ziemke (Kiel). 

Rfidin, Ernst: Wege und Ziele der biologisehen Erforsebung der Reehtsbreeher mit 
besonderer Beriieksiehtigung der Erbbiologie. (Erbbio[. Abt., Forsch.-Inst. /. Psychiatrie, 
Mi~nchen.) Msehr. KriminMpsychol. 22, 129--135 (1931). 

Die Kriminalbiologie bedeutet in erster Linie ein Forschungsprogramm ffir die 
�9 noch unbekannten Voraussetzungen der strafbaren St6rungen des menschliehen Ge- 

sellschMtslebens. Rfidin sncht alas Verbrechen arts einer Wechselwirkung zwisehen 
Umwelt and Pers6nlichkeit zu verstehen. Psychiatriseh-erbbiologische und kriminal- 
erbbiologische Forschung geh6ren zus~mmen. Die geistigen Schw~chszustgnde und 
die Psychopathien stehen im Vordergrunde der Erbforschung. Die Schwaehsinns- 
zust~nde vererben sieh zum grol]en Teil einfach rezessiv. Sehwachsinn ffihrt er- 
sehreekend h~ufig znm Verbreehen. Untersnchungen fiber die Erblichkeit in bezug 
auf geistige Schw~che an Hand eines nnansgelesenen MateriMes yon Strafanstalts- 
insassen sind an tier Forschnngsanstalt im Gauge, ebenso vergleiehende Untersuehnngen 
fiber die Bedentnng der Erblichkeit bei psychopathischen Sehwerverbrechern einerseits, 
bei leieht Kriminellen anderersei~s. Ob arts dem Erbbild allein sehon sich eine soziale 
Prognose ergibL sell gekl~rt werden. Hinweise anf die schwierigen (and kos~spieligen) 
mit Reisen zn den Verwandten verknfipften Untersuchungen. Von einer reinen Ka- 
suistik runs man loskommen. Parallele Forschungszweige, wie die Zwillingsforschung 
and die pathologische Ana$omie des Gehirns, werden erw~hnt, eine Fiihlungnahme tier 
Forscher auf diesen Gebieten wird angeregt. Eugenische Bestrebungen sind zu fSrdern, 
da genfigende Milieuverbesserungen unerreichbar erscheinen. Die praktisehe Ver- 
breehensbek~mpfung anf Grund der bisherigen allgemeinen Empirie wird dutch diese 
Forschungen znngehs~ nicht beriihrt, ebensowenig umgekehrt. Walcher (Mfinchen). 

Fetscher, R.: Kriminalbiologische Erfahrungen an Sexualverbreehern. I. Sta- 
tistisehe Analyse der Ausgangsf~ille und ihrer VerwandtsehMt. Z. Sex.wiss. 17, 356 
bis 363 (1930). 

Unter einem Ak~enmaterial yon .818 mgnnlichen Sexnalverbrechern (w 17@) 
laud F e t s c h e r  132 Sehwachsinnige, 89 Psychopathen, 67 Trinker (also t6,1% Ab- 
norme. Ref.). Die Diagnosen itbernahm er aus den Akten; eigene Untersuchungen 

wnrden offenbar nicht gemacht. Er unterschied 3 Gruppen: a) die Jugendgruppe 
mi~ rand 20% Schwachsinnigen und Infantilen, b) eine Altersgruppe, in weleher Trinket 
and Altersschwachsinnige dominieren, c)eine Mittelgrnppe mit Psychopathen und 
Trinkern and ]3berg~ngen naeh den beiden anderen Gruppen. Weiter nntersueht F. 
die Eheverh~ltnisse, Rfiekfallh~ufigkeit, Nachkommenschaf~ und Vorfahren dieser 
Sittliehkeitsverbrecher. Erbstatistiseh siud diese Untersuehungen sehr interessauL 
and sie haben fraglos auch f fir die Kriminalbiologie ihren grol~en Weft. Die notwendige 
Voraussetznng ist aber, dal] die einzelnen Falle mit gleicher Sorgfalt and Fachkenntnis 
nntersueht werden. Das scheint bier nieht der Fall gewesen zu sein, besonders wohl 
anch nieht bei der Untersuchnng des Geisteszustandes tier Sexualverbreeher. Hier 
h~tte sieh der Kriminalpsyehologe dooh gerue mehr Einzelheiten fiber die Arten des 
Sehwaehsinnes nnd der Psyehopathie gewtinschL insbesondere eine kritische Wfirdigung 
des relativ geringen Frozentsatzes yon Abnormen. Bei aller Anerkennung kriminal- 
biologischQr A_rbeit und yeller Wfirdigung ihrer groSen wissenschaftliehen MSglich- 
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keiten halte ieh wenigstens z. Z. noeh die Kleinarbeit ~n Einzelf~llen fiir die Untes- 
suchnng der Urs~chen und die Bektkmpfung des Verbrechens ffir erspriel~licher nnd 
wiohtiger. Hey (Gregswald). 

Unger, Heinrieh: Die SehriR der Querulanten. Z. Neut. lg0, 116--131 (1930). 
Verf. unterseheidet unbewul~te, krankhafte QueruIanten yon bewul~ten (?), angeb- 

lieh gesunden (abet wohl meist psychopathisch veranlagten oder etwa schwachsinnigen) 
Querulanten. F fir den unbewul]ten krankhaften Querulanten l~t~t sich vom grapho- 
logischen Standps~nkt aus mit groBer Wahrsche~nlichkeit ein gewisser Durchsehnitts- 
charakter annehmen, der allerdings je nach dem ursprfingliehen Charakter, der Umwelt 
und dem jeweiligen Krankheitszastand des einzelnen stark variiert. Ffir die zweite 
Gruppe reicht das Material des Verf. nieht aus. Naeh seinen Erfahrungen dfirften flit 
sie aber im gro~en und ganzen die gleichen Charaktereigensehaften und dement- 
sprechend anch die gleichen Sehriftmerkmale Geltung haben, da sieh der ~bergang 
yon Konstitutionsanomatien zu den ausgepragten StSrungen ganz allm~hlich voll- 
zieht. Die Ergebnisse der Untersuchung haben ffir die Beurteilnng yon Einzelcharak- 
teren nut besehrankten Weft, da es hierbei nieht atlein auf die Feststellung des Vor- 
handenseins einzelner vorherrschender, ffir bestimmte Charaktereigenschaften spreehen- 
der graphologischer Merkmale (Zeichen, Dominanten), sondern darauf ankommt, aas 
dem Ducs dem Formniveau, der Sehreibkultur, der Schwere der Schrift, den Bin- 
dungsformen und anderen grSl~eren Merkmalskomplexen, d.h. den physiologisehen 
und psychologischen Ausdrucks- und GestaltungsmSglichkeiten, auf Grund der Men- 
schenkenntnis nnd nach den Gesetzen der Charakterkunde ein Bild yon dem Charakter 
des Schreibenden aufzustetlen. Buhtz (Heidelberg). 

Exner, F.: Graphologie und Strafreeht. Mschr. Kriminalpsychol. 22~ 104--106 
(1931). 

Der vorliegende Aufsatz referiert ein Werk yon Ro d s  Wieser ,  die Verbrecher- 
handschrift (H. 6 der Kriminolog. Abhandlungen, herausgegeben yon Gle i spach ,  
Wien 1930), iiber das in dieser Zeitsehrift bereits berichtet wurde. In diesem Aufsatz 
unterscheidet E x n e r  nicht scharf zwischen Schriftvergleichung (geriehtlicher Grapho- 
!ogle im engeren Sinne) und Charakterologie (Graphologie im weiteren Sinne). Dutch 
Schriftvergleichung wird sich - -  genfigende Unterlagen vorausgesetzt - -  zumeist ein 
Urtei] darfiber abgeben lassen, wet yon mehreren verdgchtigen Personen ein Schrift- 
stfick verfa~t bat. Es wird sich also bei Beleidigungen, Urkundenf~lschungen usw. 
der T~ter nachweisen ]assen. Im weiteren Sinne erhebt die Graphologie Ansprueh dar- 
auf, den Charakter eines Menschen erkennen zu kSnnen. Mir ist ein Fall bekannt, in 
deneI~ ein Richter einem Graphologen ein Schriftstfick (in holla,ndischer Sprache) fiber- 
gab mit der Bitte um :~ul]erung fiber den Charakter dieses Menschen. Die Akten wurde~ 
n i eh t  mit [ibersandt. Das Gutachten des Graphologen stimmte gut iiberein mit dem 
Urteil, das sich der Richter an der Hand der Akten yon dieser Person gemacht hatte. 
Daraus geht hervor, daI~ die psychologische Beurteilung einer Person anf Grund der 
Handschrift ffir den Richter yon Weft sein kann. Natfirlich ist E. ds.rin beizustimmen, 
dal] es auf dem Wege der charakterologischen Graphologie unter keinen Umst~nden 
mSglich sein wird, im allgemeinen zu einem positiven Tatbeweise zu kommen, denn die 
Schriftziige eines Menschen kSnnen allenfalls etwas darfiber aussagen, wozu dieser 
Mensch fghig ist, niemals aber sagen, was dieser Mensch tats~ichlich getan hat. Was die 
charakterologische Graphologie vor Gerieht leisten kann, wird sich erst in der Zukunft 
ergeben. Auf jeden Fall liegt bier ein nener Weg vor, der im Interesse der Rechtspflege 
beschritten werden toni?. Bei der Lektfire des Wieserschen Buches hatte ich den Ein- 
druck, dab es sortfiiltig gearbeitet ist nnd die Kritik der Ergebnisse eine nfichternc, 
wohlabgemessene ist. Eine Stellungnahme ftir oder wider die Charakterologie habe ieh 
absiehtlich vermieden, weil das Urteil fiber diesen Wissenszweig noch nicht reif ist. 
Es wurde deshalb in dieser Zeitschrift nur fiber den ][nhalt und die Resultate berichtet; 
damit ist der Leser auf das sich mehr und mehr entwiekelnde Gebiet hingewiesen. Die 
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Zeiten sind l~ngst vorbei, in denen man aus der t tandsehri f t  nur das Zit tern der Paralysis 
agitans, die Dementia paralyt ica,  die Chorea und die Idiotie glaubte erkennen zu 
k6nnen. (Vgl. dies. Z. 16, 348 [ W i e s e r ] . )  Lochte(G6ttingen). 

�9 T6nnies, Ferdinand: Uneheliehe und verwaiste Verbreeher. Stndien fiber Ver- 
breehertum in Schleswig-Holstein. (Kriminal. Abh. Hrsg. v. Franz Exner. H. 14.) 
Leipzig: Erns t  Wiegandt  1930. 48 S. RM. 1.80. 

Die Arbeit ist zu einem kurzen t%eferat ungeeignet. Verf. stellt unter anderem die Anteils- 
ziffer der Uneheliehen und der Verwaisten unter den in Sehleswig-Holstein verurteilten sehweren 
Verbreehern, den Anteil der Landgeborenen und der SprSBlinge grSBerer und kleinerer St/tdte 
sowie der grSBeren und kleineren D6rfer lest. Er maeht bei seinen Untersuehungen einen 
Untersehied zwisehen Heimbiirtigen und Fremdbiirtigen. Aueh wird der Anteil der Unehe- 
lichen und Verwaisten an einzelnen Deliktgruppen bereehnet. Tdbben (Miinster i. W.). 

�9 Weiss, Herbert: Die Hehler. (Kriminal. Abh. Hrsg. v. Franz Exner. H. 13.) 
Leipzig: Ernst  Wiegandt  1930. 52 S. RM. 2 . - - .  

In den ersten beiden Kapiteln bringt Verf. an Hand yon Tabellen der Reiehskriminal- 
statistik einen zahlenm~Bigen ~berbliek zur Entwieklung des Itehlertums in der Vorkriegs- 
und Kriegszeit, zu dessen gewaltigem Ansehwellen in den ersten Naehkriegsjahren und w~hrend 
der Inflation sowie dessert Riiekgang mit der W~hrungsstabilisierung. Bemerkenswert ist 
hierbei die vorwiegende Beteiligung der 5stliehen Gegenden Deutsehlands. Gesehleeht, 
Alter bei Begehung der Tat, Familienstand, Beruf nnd l~eligionszugehSrigkeit werden an 
statistisehem Material besproehen. In den weiteren Kapiteln wird das Hehlertum n~her 
charakterisiert auf Grund durehgesehener Strafkarten yon 100 Leipziger Hehlern, aus denen 
einige bemerkenswerte F/ille kasuistiseh wiedergegeben werden. Verf. teilt die Hehler ein in 
gelegentliehe, gewohnheitsm/tgige und gewerbsmagige. Bei den gewerbsm~igigen Hehlern 
unterseheidet er solehe ohne und solehe mit Spezialisierung auf bestimmte tIehlereiobjekte 
bin. Eine typisehe Leipziger Erseheimmg sind dabei die Rauehwarenhehler, die meistens 
aus kleinen Rauehwarenh/tndlern oder kleinen Kiirsehnern hervorgehen und ihre Faehkennt- 
nisse bei der kriminellen Bet~tigung verwerten. (Soweit wie Verf. die Zahlen der Kriminal- 
statistik spreehen l~Bt, bringt die Abhandlung manches Bemerkenswerte. Gegeniiber den 
Folgerungen und Gedankeng~ngen des Verf. im AnsehluB an die Tabellenwiedergabe und 
bei Bespreehung der 100 Leipziger Hehler bestehen aber manehe Bedenken. Besonders einige 
Seitenspriinge auf psyehologisehes Gebiet erseheinen dem l%ef. abwegig. Wenn z. B. Verf. 
behauptet, dal~ die Wirtsehaftliehkeit der Frau ,,oft in H~bsueht ausartet" oder erkl~rt: 
,,Iteimliehkeit und Unaufriehtigkeit, bedingt dureh die weibliehe KSrperkonstitution, sind 
der Durehsehnittsfrau eigen und maehen sie der Hehlerei besonders geneigt", so ist hierzu 
ein weiteres Kommentar wohl iiberfliissig.) Nchrader (Bonn). 

Oseretzky, N.: Beitrag zum Problem des Betteltums der Jugendliehen in Sowjet- 
ruNand. Z. Kinderforsehg 38, 1--38 (1931). 

Verf. tei l t  die jugendliehen Bettler ein in die Gruppen der Gelegenheitsbettler, der 
gewerbsm~l~igen Bettler und derjenigen jugendliehen Bettler, ,,die zugleieh Reehts- 
breeher sind oder zum mindesten zu der erwaehsenen Verbreeherwelt in Beziehung 
stehen". Die Arbei t  enth~lt  eine Charakterist ik der versehiedenen Gruppen und gibt  
Auskunft  fiber das Alter und die soziale Herkunft  sowie fiber die kSrperliehen u n d  
psyehisehen Abnormit~ten der jugendliehen Bett ler  Sowjetruglands. TSbben. 

Petrova, A. E.: Eine Mordtat in der Pubertiitsperiode vollbraeht. (Exp. Abt., 
Staatl. Inst . / ,  Er/orsch. d. Ve~brechertums u. d. Verb~echers, Moskau.) Msehr. Kriminal-  
psyehol. 21, 592--607 (1930). 

15j~hriger Heboider t6tet einen 5j~hrigen Knaben, weil ,,es ihm einfach nur so eingefallen 
war" und beraubt ihn seiner B~rschaft. Wesentlich mitwirkendes Motiv war die Kinoleiden- 
sehaft des TAters. Hi~bner (Bonn).~ 

Grfinewald, Max: Moralisehe Minderwertigkeit, Berufsverbreehertum und Naeh- 
kommensehaft. Psychol. u. Med. 4, 203--206 (1930). 

Allgemeine Darstel lung unter  t teranziehung einiger Literatur ,  abet  ohne eigene 
Gesiehtspunkte und krit isehe Stellungnahme. Birnbaum (Bueh).o 

Blaeque-Belair et Ceillier: Expos6 du projet de r6solution invitant le gouvernement 
er6er des annexes psyehiatriques dans les prisons et les laboratoires d'anthropologie 

eriminelle. (Entwurf zu einer Resolution, die die Regierung auffordert, psyehiatrische 
Abtei lungen und Laboratorien ffir Kriminalanthropologie in den Gef~ngnissen zu 
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schaffen.) (Sot. de Mgd. Ld~j. der France, Paris, 12. }. 1931.) Am1. M~d. [4g. etc. 11~ 
99--114 (1931). 

Das Projekt schl~gt vor: 1. Psychi~trische Untersuehung de~. �9 Angeklagten. 
2. Schaffung psychiatrischer Abteilungen ~n den Gef~ngnissen, die die wissenschaft- 
liche Untersuehung derjenigen Angeklagten erlauben, welche einer geistigen StSrung 
verdgehtig sind. Ihre standige Beobachtung mull ermSglicht werden. 3. Sie Schaffnng 
yon Laboratorien fiir Kriminalanthropologie, in denen die Verurteilten wissenschaftlieh 
untersucht werden in Hinsicht auf eine eventuelle Modifikatlon der Strafe im Sinne einer 
Individualisierung der Strafe. 4. Die Schaffung yon Beobachtungsh~,usern far vagabon- 
dierende Kinder, in denen die Minderjghrigen anfgenommen werden sollen, deren Kri- 
minalit~t nicht geniigend eharakterisiert ist. Es wird verlangt, d ~  jeder Unter- 
suchungsgefangene yore Psychiater untersucht wird, and da] diejenigen in die psychia- 
trische Abteilung iiberfiihrt werden, 1. die bereits in einer Irrenanstalt gewesen sind, 
2. die bei einem friiheren Delikt bereits in der psychiatrischen Abteilung beobachtet 
worden sind, 3. die e~nen Selbstmordversueh gelnacht haben, nnd 4. die einen Krumpf- 
anfall gehabt haben. Salinger (gerzberge). 

Scaglione, G.: I1 problcma delia funzione sessuale ncgli istituti penitenziari. (Das 
geschlechtliehe Problem in Strafanstalten.) (Osp. S. Lazza~o, Yorino.) Rass. Stndi 
sess. 10, 305--308 (1930). 

Ira Ansehlui~ an die Anfiihrung eines peruanischen Gesetzentwurfes, der be- 
dingnngsweise zuzulassenden Verkehr des Gefangenen mit der Ehefrau in der Anstalt 
vorsieht, setzt Verf. die Unzweckm-~ltigkeit einer solchen Ma~nahme zur Verhiitung yon 
Onanie nnd Pgderastie bei der Mehrzahl der Insassen, ngmlich den nichtberiicksichtigten, 
auseinander. Die logisehe Forderung wiire die ganz undnrchftihrbare eines Bordells 
innerhalb der Anstalt. Man miisse mit hygienischen, gymnastischen, Ern~hrungs- and 
Bewachungsmitteln dem Geschlechtstriebe entgegenwirken, der moderne progressive 
Strafvollzug wirke an sich zilgelnd. P. FraenekeI (Berlin). 

Kunin, L.: Venerische Erkrankungen in den Strahnstalten. VraS. Delo 13, 
818--821 n. 1051--1054 (1930) [l~ussisch]. 

VerL gibt eine ausffihrliche St~tistik fiber die Geseh!echtskrankheiten yon 1333 zu 
Zw~ngsarbeiten Verurteilten in Charkov. Aus den Z~hlen, die den der vielen Statistiken aus 
Rutland im allgemeinen entsprechen, seien folgende her~usgegriffen: 9,3% hatten Syphilis, 
17,1% Gonorrh6e, 0,5 % weichen Sch~nker. Unter den Syphilitikern sind 79,9% I~fickf~!lige 
und 20,1% erstmalig Gefangene. Dagegen unter den Gonorrhoikern 22,9% Rfickf/i]]ige und 
77,1% erstmalig Gefangene. --Ansteckungsquellen waren Prostituierte bei weichem Schanker 
66,6%, bei Syphilis 60,2%, bei GonorrhSe 44,7%. - -  Bei Gonorrh6e nehmen die zu~i~lligen 
Bekanntscha~ten mit 45,2% die erste Stelle ein. Bei Syphilis sind letztere nur mit 27,2% 
und bei weichem Sehanker mit 16,7 % vertreten. - -  33,3 % der Kr~nken sind Analph~beten. - -  
20 % der Syphilitiker und 18,9 % der Gonorrhoiker trinken keinen Alkohol. 55,7 % der Syphili- 
tiker und 49,7% der Gonorrhoiker trinken viel, der Rest gelegentlich. Spindler (l%ewl).o 

VerZe t zun .qe n .  G e w a l t s a m e r  T o d  a u s  physikat ischer  Ursache. 

Alipov, G.: Experimentcllc Beitr~ige zur Frage der Pathogenese des traumatischen 
Shocks. (Zur Theorie der traumatischen Tox{imie yon Qu6nu.) (Physiol. Laborat., 
Obuch-Inst., Moskau.) Dtsch. Z. Chir. 228, 349--364 (1930). 

Der Verf. bespricht das experimentelle Schrifftum fiber traumatischen Shock 
and kommt zu seinen e igenen  Versuchen. Diese bestanden 1. in meehanischen Ver- 
letzungen nach C a n n o n - B a y l i s s  bei Hunden und Katzen. Die yon Cannon  ver- 
teidigte Blutdruckkurve, d. h. die allmghliche Senkung des Blutdruekes yon der 15. bis 
20. Minute nach der Einwirkung des Traumas wurde n i ch t  beobachtet. Die Blut- 
drucksenkung trat  nach ganz kurzer voriibergehender ErhShung immer s o f o r t  ein. 
2. Wurden intravenSs Muskels~fte eingefilhrt, die aus verletzten oder durch lgngere 
Nervenreizung erschSpften Muskeln gewonnen waren. Der Blutdruck sinkt danach 
wie bei jeder anderen Einspritzung von EiweiS, ein Shock trit t  n i c h t  ein. 3. Nerven- 
stgmme warden mechanisch and elektrisch gercizt. Nervenreizung fiihrt naeh anfgng- 


