
sucht und sonstiger Konkurrenzneid keine Rolle, sondern lediglich der Betrug und die Not- 
wendigkeit des Bekenntnisses, dab die Spekulation schiefgegangen und das Geld verloren war; 
und darin liegt das Ncue dieses Falles, Noch niemals hat die Leidenschaft der B6rsen- 
spekulation eine Frau mit solcher Macht ergriffen, dab sie aus ihr heraus einen so brutalen 
Mord veriibte. Diese Tat zeigt die Gefahren auf, die der l~rau durch Ergreifung eines m~nn- 
lichen Berufes, besonders den des l~inanziers, fiir den die Veffasserin die Frau besonders un- 
geeignet h~lt, drohen. Sie warnt deshalb die l~rauen eindringlich vor diesem Berufe. 

Meggendor[er (Hamburg).~ 
u Luis: Die moderne Auffassung dcr GeNngnisstrafe. Archivos Med. leg. 

1, 7--15 (1931) [Spaniseh]. 
In verschiedenen Teilen des Landes sind Beobachtungsstationen einzurichten, in 

denen die Rechtsbrecher nach den Erkenntnissen der Kriminalanthropologie, Biologic, 
Psychologic und Eugenik untersucht werden. Je nach dem Ausfall der Untersuchung 
erfolgt die Verbringung der Rechtsbrecher in entsprechende Anstalten. Als solche 
nnterscheidet Verf. : 1. Gefgngnis-Erziehungsanstalten fiir die jugendlichen Verbrecher. 
2. Gew6hnliche Gef~ngnisse fiir normale Rechtsbrecher. 3. Gefiingnisse fiir Gewohn- 
heitsverbrecher. 4. Das Gefiingnishospital fiir Invalide und chronisch Kranke deren 
Zustand einen wesentlichen Anteil am Verbrechen hat. 5. Das Gefgngnis-Sanatorium fiir 
tuberkul6se Rechtsbrecher. 6. Das Sanatorium fiir an Nervenkrankheiten (Epilepsie 
usw.) leidende Rechtsbrecher. 7. Das Sanatorium flit Alkoholiker und Toxikomane. 
8. Die psychiatrisch geleitete Strafkolonie fiir degenerierte, anormale undgeistesschwache 
Rechtsbrecher. 9. Das Straf-Asyl fiir geisteskranke und fiir unzurechnungsfiihig 
erklgrte Verbreeher und solche, die wi~hrend der Strafverbfil]ung geisteskrank wurden. 

Ganter (Wormditt). 
Schmidt, Eberhard: Kritisches zur Kritik am modernen Strafvollzuge. Zugleieh 

Bemerkungen zur preufiischen Personalordnung fiir den oberen Strafvollzugsdicnst 
yore 8. Januar 1931. Mschr. Kriminalpsychol. 22, 193--207 (1931). 

Im Gegensatz zu den hiiufig oberfli~ehliehen und ohne geniigende Saehkenntnis 
gefiillten Urteilen, besonders der Presse, sieht VerI. den Grund flit die Zunahme der 
Kriminalitiit seit 1928 in der allgemeinen Verschlechterung der Wirtschaftslage und der 
wachsenden Arbeitslosigkeit, nicht in einer allzu grol3en Milde des Strafvollzugs. Eine 
positive Reform des Strafvollzuges im Sinne der ganzen Strafreehtsreform habe nieht 
hier, sondern in der Ausbildung der Vollzugsbeamten einzusetzen, deren Sehulung naeh 
dem jetzigen Stand der Dinge in keinem Verhi~ltnis zu der Sehwierigkeit ihres Berufes 
stehe. In diesem Sinne begriil]t Verf. aufs wi~rmste die preugisehe Personalordnung 
fiir den oberen Strafvollzugsdienst vom 8. Januar 1931, die fiir die Vollzugsbeamten 
eine 3jiihrige Ausbildung in den versehiedensten Gebieten der Reehts- und Wohlfahrts- 
pflege sowie vor allen im Gefi~ngnisdienst selbst vorsieht. Nur empfiehlt Verf. der 
theoretischen Ausbildung einen grSl]eren Umfang einzuriiumen, als in der Verordnung 
vorgesehen ist. Um iedoeh Einheitlichkeit der Vorbildung und hohe Qualiti~t des 
damit betrauten Lehrk6rpers zu gewi~hrleisten, schli~gt Verf. in Ubereinstimmung mit 
G e n t z  die Sehaffung einer Zentrallehranstalt in einer Universiti~tsstadt vor. Dureh 
die Verbindung mit den dortigen psyehiatrisehen, p~dagogisehen, soziologischen und 
psychologischen Instituten wiirde die n6tige Griindlichkeit auch der theoretischen Aus- 
bildung gesichert erscheinen. Erst ein so basierter Strafvollzug ist naeh der Meinung 
des Verf. imstande, den modernen Anforderungen Gentige zu leisten und den Geist 
der Strafrechtsreform in die Praxis umzusetzen. Heinz Kockel (Bonn a. Rh.). 

K r i m i n e l l e  u n d  s o z i a l e  P r o p h y l a x e .  

Stevenson, George S.: It~le of comunity clinics in mental hygiene. (Die Rolle 
der 5ffentlichen Beratungsste]le in der psychischen Hygiene.) (Div. on Community Clin., 
Nat. Committee f. Ment. Hyg., New York.) J. amer. reed. Assoc. 96, 997--999 (1931). 

Verf. schildcrt die Funktion der 6ffentlichen psychiatrischen Beratungsstelle und 
betont dabei ihre weitgehende Bedeutung fiir die vorbeugende Gesundheitspflege. Die 



Organe der Beratungsstelle bestehen in dem Psyehiater, dem Psychologen, der psychia- 
trischen Fiirsorgerin und evtl. dem somatischen Arzte oder Kinderarzte. Sie miissen 
bei der Ertassung, Untersuchung, Behandlung und Beffirsorgung des einzelnen psyehisch 
Erkrankten oder psychiseh Gef~hrdeten einheitlieh zusammenarbeiten und ihrerseita 
mit den Vertretern der zahlreichen Nachbargebiete insbesondere der P~dagogik, der 
sozialen Ffirsorge, der _~rztesehaft, des Jugendgerichts und der u enge Bezie- 
hungen unterhalten. Die weiteren Fortsehritte der vorbeugenden psyehischen Hygiene 
h~ngen yon der Einfiihrung einer geeigneten psyehohygienisehen Ausbildung auf 
allen diesen Grenzgebieten ab, denn dann erst kSnnen die einzelnen Aufgaben, die 
in provisorischer Weise yon der psychiatrischen Beratungsstelle fibernommen werden~ 
yon den betreffenden Spezialarbeitern erfolgreich in Angriff genommen werden. 

H. Roemer (Illenau).o 
Davenport: Die Pflege Geisteskranker auBerhalb der Anstalt und die Erbliehkeit. 

(Niederl~ind. Fereinig. d. Anstalts~rzte, Sitzg. v. 13. I I I .  1930.) Psychiatr. Bl. 33, 67~ 
bis 692 (1930) [Holl~ndiseh]. 

Zusammenfassung: 1. Die offene Fiirsorge hat den ~achteil, da~ die Fortpflanzung 
der geistig Minderwertigen erleichtert wird. 2. Es ist datum notwendig, alle Tatsachen zu 
sammeln, die erforderlich sind, um die yon der offenen Fiirsorge umfaBte BevSlkerung in 
ihrer demographischen Zusammensetzung beurteilen zu kSnnen. 3. Eine genaue Kenntnis 
der Ergebnisse der Erblichkeitslehre ist notwendig. 4. Es besteht die Forderung eines hol- 
landischen Instltuts ffir Erblichkeitsforschung und Eugenik. 5. Zur Bek~mpfung des unter 
1 genannten Nachteils kann die in geeigneten Fallen vorzunehmende Sterilisation dienen. 

tteich (Breslau). ~176 
Carri~re, R.: Griinde der ~berfiillung der Anstalten und Vorsehl~ge zur Abhilfe - -  

besonders fiir den Freistaat Saehsen. Allg. Z. Psychiatr. 94, 130--172 (1931). 
Veff. geht unter Zugrundelegung der s~ehsischen (und auch norwegiseher) Verh~lt- 

nisse der Frage nach, welche Mal]nahmen geeignet sind, der zur Zeit bestehenden 
oder auch drohenden ~berfiillung der psyehiatrischen Anstalten entgegenzutretem 
Er kommt zu dem Ergebnis, da~ die Anstalten nieht aus medizinisehen, sondern 
aus sozialen Griinden fiberffillt sind, was dadurch deutlich sei, dal] gerade solche 
Krankheitsgruppen, die unter normalen wirtschaftlichen Verh~tltnissen nicht unbedingt 
in die geschlossenen Anstalten miissen, wie viele Psyehopathen, Epileptiker, Alkoholiker, 
die Erkrankungen des hSheren Alters prozentual gegenfiber der u viel mehr 
zugenommen haben Ms die endogenen Psychosen und die Paralysen. Zur Behebung 
dieses Mi]standes bespricht Verf., welehen Wert die modernen fiirsorgerischen Bestre- 
bungen in den Anstalten und aul~erhalb (Gliederung naeh dem Bratzsehen Staffel- 
system) haben k6nnen. Im ganzen stimmt Verf. diesen MaBnahmen zu, glaubt, dal~ 
ihre konsequente Durchfiihrung durchaus geeignet sei, die AnstMten zu entlasten und_ 
Neubauten von Anstalten unnStig zu maehen. Er fordert die Bewilligung ausreiehender 
Mittel fiir die Durchfiihrung planvoller Fiirsorgema~nahmen und die Einriehtung 
einer ausreichenden Anzahl yon Arztstellen. Panse (Berlin).~ 

Mauezka, Al|red: Zur Frage der Epileptikeriiirsorge. (Wien. Landes-Heil- u. 
P]legeanst. ,,Am Steinho[", Wien.) Wien. reed. Wschr. 1930 II, 1660--1661. 

Mauczka ,  der neue Direktor der grol~en Wiener Irrenanstalt Steinhof, erinner~ 
daran, dal] fiir Wien gesonderte Unterbringungsm6gliehkeiten fiir nichtgeisteskranke 
Epileptiker noch fehlen. Weder die sehr zweckm~l~ige Sonderstation der Anstalt 
Steinhof hat sich bei der dortigen l~berfiillung aufrechterhalten lassen, noch sind eigene 
Epileptikeranstalten errichtet. Ref. widerr~t der Griindung eigener Epileptikeran- 
stalten. Als Aushilfsmittel schlagt Veff. die Grfindung yon ~bernahmestationen fiir 
Anfallskranke vor, welehe allgemeinen Krankenh~usern anzugliedern waren. Hier 
kSnnten ~irztliche Untersuchung, Siehtung. Behandlung, ~berweisung in offene Fiir- 
sorge oder in Anstalten stattfinden. Bratz (Berlin-Wittenau). o 

Lehmkuhl, H.: Die Selbstmorde Jugendlieher als psyehopathologisehe Erseheinun- 
gen der Pubertiit. Freie Wohlf.pfl. 6, 112--121 (1931). 

Der Yerf. kommt zu folgenden Ergebnissen: 1. Die Pubert~t ist seelisch charak- 
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terisiert durch innere Disharmonie, ungewShnliche Bestimmbarkeit und ,,vermehrte 
Affektneigung". 2. Im Verhi~ltnis zur Kindheit steigt die Zahl der jugendlichen Selbst- 
mSrder wiihrend der Pubert i t .  3. Wi~hrend der Pubert~t tri l l  die Psychopathie oft 
deutlicher in die Erscheinung. Die Veranlagung zu Geisteskrankheiten, deren Folge 
viele Selbstmorde sind, nimmt zu. 4. Bei den s c h e i n b a r  geistig gesunden Jugend- 
lichen diirfte die tiefste Ursaehe des Selbstmordes meistens in einer abnormen, in der 
Mehrzahl der F~ille psychopathischen Konstitution oder in einer beginnenden Geistes- 
krankheit  zu suchen sein. 5. Nur ein sehr kleiner Teil jugendlicher Selbstmfrder ist 
nach L e h m k u h l  zur Zeit der Tat geistig vSllig gesund. TSbben (Miinster i. W.). 

�9 Lewin, Kurt: Die psyehologische Situation bei Lohn und Strafe. Leipzig: 
S. Hirzel 1931. 67 S. u. 30 Abb. RM. 3.50. 

Die sehr klaren psychologisohen Erfrterungen fiber die Situation des Kindes beim In- 
aussiehtstellen yon Lohn und Strafe interessieren den Geriehtsmediziner und den sozialen 
Mediziner besonders deshalb, weft die psychologisehe Struktur des infolge des Spannungs- 
zustandes einsetzenden Kampfes gegen die Widerst~nde, die ein Entweiehen aus dieser Situation 
verhindern und der Fluehttendonzen, die zu abwegigen Verhaltensweisen und in schworeren 
F/~llen auch zur Kriminalit/~t fiihren kfnnen, aufgedeckt wird. Verf. weist darauf hin, dab ,,in 
den Anfangsstadien des kindliohen Vagabundierens" h~ufig der Angst vor Strafe eine gewisse 
Bedeutung zukommt und dab ,,bei hinreichend starker Spannungslage des Gesamtfeldes" 
Selbstmordtendenzen auftauohen kfnnen, ,,da dann dor Selbstmord als die letzthin einzige 
MSgliohkeit, aus dem Felde zu gehen, erscheint". Da die Widerstinde, die dem Kinde das 
Entweiehen aus der Zwangssituation unmfglich machen, in den meisten F~llen yon den Er- 
waohsenen erriehtet werden, greift das Kind nieht selten zum Kampf gegen diese, der die 
versehiedensten AuBerungsformen ,,aktivor und passiver Obstruktion" annehmen kann. 
Wiehtig sind die Ausffihrungen des Verf. fiber das Sioh-Abkapseln, fiber die Trotzreaktionen, 
Affektausbrfiche und fiber die Flucht in die Irrealit/~t. T6bben (Mfinster i. W.). 

Heller, Theodor: Fiirsorgeerziehung und Heilpildagogik in Deutschland and ~stel'- 
reich. Zbl. Jugendrecht 22, 329--334 u. 369--375 (1931). 

Die typischen Verwahrlosungsformen Sehwaehsinniger (Herumirren, Heimat-  
losigkeit usw.) sind dank der guten Fiirsorgeeinrichtungen in Deutschland geschwunden. 
In  absehbarer Zeit dfirfte es in Deutschland keine Fiirsorgeerziehungsanstalt mehr 
geben, in der der Vergeltungs- und Siihnegedanke im Vordergrund steht. Aueh in 
0sterreieh sind alle ,,Korrektions"- und ,,Besserungs"-Anstalten in Erziehungsanstalten 
umgewandelt. Das 6sterreiehisehe Jugondgerichtsgesetz geht in einigen Punkten 
noeh fiber das deutsche hinaus: es enthi l t  auch die bedingte Verurteilung, die Ver- 
urteilung auf unbestimmte Zeit. Verf. glaubt, daf] Anwendung yon Zwang Erziehung 
in modernem Sinne aussehliel]e. Eine Besserung in der Absicht, Vorteile und Erleich- 
terungen zu erzielen, bedeute keine innere Lguterung; daher linden sieh bei einem der- 
artigen Erziehungssystem hgufige Riickf~lle. Wenn aueh die Strafe und strafrechtliches 
Einsehreiten auf Komplexbildungen, wie sie bei augendliehen vorkommen, gelegentlich 
fixierend wirken kSnnen, so sehen doch viele robuste Jugendliche die Vergeltung ihrer 
Straftat als selbstverstgndlich an und kehren unbesehwert ins Leben zuriick. Die 
Strafe als Repressiv- und Zwangsmittel ist daher nieht zu entbehren und wirkt bei ent- 
sprechender Dosierung und Anwendung oft besser als ein dilatatorisehes Verfahren. 
Die behfrdliehen Mal]nahmen zur Verhfitung der Verwahrlosung kommen oft zu spi t .  
Gefordert wird auch fiir 0sterreieh einVerwahrungsgesetz fiir die nieht hRufigen Vet: 
brechernaturen. In  der jetzigen wirtschaftlieh schweren Zeit kSnnen stat t  Anstalten 
,,Erziehungsklassen" wertvoll sein. Runge (Chemnitz). ~176 

Keller, Arthur: Aus der Praxis der Jugendfiirsorge. II. Heime fiir sehwer erziehbare, 
psychopathisehe und schwachsinnige Kinder und Jugendliehe. Msehr. Kinderheilk. 47, 
1--10 (1930). 

Berieht fiber eine Anzahl yon Anstalten auf Grund yon persfnlichen Eindriicken. Dankens- 
wert insofern, als Verf. die grebe in den AnstMten goleistete Arboit zu wiirdigen weiB, und dem 
Fernerstehenden in der Auswahl des passenden Erziehungsheims Direktiven gibt. [I. Mschr. 
Kinderheilk. 45, 523 (1930).] Gregor (Karlsl, ahe). o 
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Additon, Henrietta: The prevention of crime and delinquency. (Die Verhfitung 
yon  Verbrechen und Vergehen.) (Crime Prey. Bureau, New York Police Dep., New 
York.) J. soc. Hyg. 17, 200--208 (1931). 

Kurzer Bericht fiber die Arbeit der Verbrechenverhfitungsabteilung der New 
Yorker Polizei. ,,Der einzige Wcg, um Verbrechen zu verhindcrn, ist die Behandlung 
jugendlicher Deliquenten." Die Abteilung hat ein Personal yon 182 m~nnlichen und 
weiblichen Mitgliedern, zum Tell Polizeibeamten, zum Tell in sozialer Ffirsorge aus- 
gebildeten Hilfskr~ften. Die Bewahrung Jugendlicher vor Prostitution gelingt oft, 
und der fible Einflu~ Erwachsener, gegen die gesetzlich keine genfigcnde Handhabe 
besteht, kann in entsprechendcn FMlen verhindert werden. Wegen Stehlens werden 
eine fiberraschend grol~e Anzahl yon jungen M~dchen der Abteitung von den Eltern 
iiberwiesen. Viele Fi~lle kommen zur Kenntnis der Abteilung schon allein dadurch, 
dal~ gewisse Gegenden der Stadt yon Beamten patrouilliert werden. Wertham. ~176 

Tibbitts, Clark: Success or failure on parole can be predicted: A study of the records 
of 3000 youths paroled from the Illinois state reformatory. (Erfolg oder Miflerfolg 
kann bestimmt vorhergesagt werden: Ein Bericht fiber die Erfolge an 3000 Jugend- 
lichen aus der staatlichen Besserungsanstalt in Illinois.) J. crimin. Law 22, 11--50 
(1931). 

Erfolg oder Mi]erfolg kann genauestens vorhergesagt werden. Eine Untersuchung 
fiber die Erfolge an 3000 Jugendlichen wurde in Illinois vorgenommen. 3000 Jugend- 
liche, welche in den Jahren 1921/1927 in Illinois beobachtet wurden, sind eingehend 
auf ihre spiitere Lebensbrauchbarkeit untersucht worden. Einem Viertel davon ist es 
nicht mSglich gewesen, sich straffrei zu halten. Bei den Untersuchungen wird auf 
Erbgang, KSrperbau, Vorstrafen, Alkoholmiltbrauch usw. eingehend Bezug genommen. 
Die Arbeit erscheint ffir die gerichtsiirztliche Begutachtung yon Jugendlichen ganz be- 
sonders wesentlich, da es nicht leicht erscheint, ein so grol~es Material derartig einheit- 
lich und eingehend zu verarbeiten. Trendtel (Altona). 

Verdun, Henri: La participation m6dicah au rel~vcment de l'cnfance eoupablc. 
(Die iirztliche Mitarbeit an der Wiederaufrichtung kriminell gewordener Kinder.) 
Ann. M6d. 16g. etc. 11, 501--516 (1931). 

Das franz6sische Gesetz vom 22. VII. 1912 sieht, ghnlieh wie das neuere Jugendstraf- 
reeht anderer L~nder, fiir kriminell gewordene Kinder und Jugendliche nicht nur Repressiv-, 
sondern besonders ErziehungsmaBnahmen vor. Verf. betont, dab die Wahl erfolgversprechen- 
der MaBnahmen die Mitarbeit des Arztes notwendig macht, dab diese Mitarbeit auch durch 
das Gesetz von 1912 geregelt ist, dal~ aber die grztliche Beobachtung der jugendlichen Rechts- 
brecher bisher im allgemeinen nicht mit der wfinschenswerten Sorgfatt und Weite durch- 

die der Gut- geffihrt wurde. Die Arbeit gibt einen guten Uberbliek fiber Regelung ~rztlichen 
aehtert~tigkeit in Jugendstrafsachen und enthglt eine ~bersicht fiber die 6ffentlichen und 
privaten Anstalten, in denen kriminelle Jugendliehe untergebracht werden k6nnen. 

T6bben (Mfinster). 
Gruhle, Hans W.: Das Problem der Minderwertigen und der Fiirsorgeerziehung. 

(51. Jahresvers. d. Dtsch. Vet./ .  0//. Gesundheitspfl., Dresden, Sitzg. v. 1.--2. IX.  1930.) 
Dtsch. Z. 6ff. Gesdh.pfl., N. F. 1, 23--33 (1930). 

G r u h l e s  Korreferat zu den Ausffihrungen W a e t z o l d s  ergi~nzt dicse yon dcr rein 
psychiatrisch-psychologischen Seite her. Die Schwierigkeiten der Abgrenzung und 
Einteilung der abnormen FfirsorgezSglinge werden er6rtert und die Frage der Un- 
erziehbarkeit diskutiert. Wichtig erscheint die ttervorhebung der Notwendigkeit der 
Ausschaltung praktisch Unerziehbarer aus der Ffirsorgeerziehung. Dabei bezicht G. 
sich auf Beschlfisse des Kammergerichts, die Fiirsorgeerziehung ffir unzuliissig erkliiren, 
wenn wegen bestehender Geistesschw~che der Zweck der Ffirsorgeerziehung nicht er- 
reichbar ist. Ffir diese Unerziehbaren gibt es dann entweder die Korrektur durch das 
freie Leben, yon der G. meint, dal] der Staat sich deshalb so schwer zu ihr bekenne, 
weil er in dem Eingestandnis seiner staatlichen Ohnmacht gegenfiber einem solchen 
Falle einen Prestigeverlust beffirchte. (Dieser Begrfindung vermag ich reich nicht an- 
zuschlie]en. Ref.) Oder abet es mull endlich das Bewahrungsgesetz geeignete Unter- 
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bringungsmSglichkeiten schaffen. Da heute ein Tell der Jugendgef~ngnisse so gut 
wie leer stehen, lieBe sieh daraus am ehesten eine Versorgungsanstalt fiir Unerziehbare 
schaffen, Sachgemiil]e Differenzierung der Anstalten - -  mit dieser allen in der Jugend- 
fiirsorge tiitigen Psychiatern seit Jahren gel~tufigen, abet keineswegs schematisch zu 
denkenden Forderung sehliel~t der Vortrag. Villinger (Hamburg).~ 

Waetzoldt: Das Problem der Minderwertigen und der Fiirsorgeerziehung. (51.Jahres- 
vers. d. Dtsch. Vet. /. (3]]. Gesundheitsp/l., Dresden, Sitzg. v. 1.--2. IX .  1930.) Dtsch. 
Z. 5if: Gesdh.pfl., N. :F. 1, 3--23 u. 31--33 (1930). 

Die Arbeit bringt einen historischen Uberblick tiber die Entwicklung der Ftir- 
sorgeerziehung, vor allem auch in rechtlicher Hinsicht, deckt die Parallelen zwischen 
:Fiirsorgeerziehung und Irrenftirsorge auf und weist, offenbar aus grol]er Erfahrung 
heraus, die M~ngel und Schwierigkeiten des heutigen Zustandes nach. Dartiber 
hinaus werden abet positive Vorschl~ige ftir eine durchgreifende Verbesserung ge- 
macht. Nur ein paar wichtige Einzelheiten und die Hauptforderungen seien heraus- 
gestellt: F.E. ist heute das Sammelbecken fast ausschliei]lich psychisch abnormer 
Asozialer geworden und mul~ sich dieser Entwicklung anpassen. Sic mul~ bewul]t 
zur tteilerziehung gemacht werden. Der biologisch wie sozial gleich unklare Begriff 
tier Verwahrlosung l~il]t sich unter dem EinfluB der psychiatrischen Durchforschung 
nicht mehr im alten Umfang halten. Der heute welt verbreitete Erziehungsoptimis- 
mus mull zu einer gewissen Bescheidenheit in bezug auf die zu erreichenden Ziele 
zuriiekkehren. Es sollen nicht nut diejenigen Jugendliehen, die bereits soziale Schwie- 
rigkeiten gemacht haben, der F.E. zugeftihrt werden, sondern es sollte angestrebt wet- 
den, ,,alle geistig Abwegigen unter derh Sehutze einer heilp~dagogischen BehSrde im 
Rahmen eines leistungsfiihigen Jugendamtes zusammenzufassen, die die Einrichtungen 
und Erfahrungen, solche Mensehen sozial einzupassen oder zu bewahren, selbst besitzt 
oder zur Verftigung hat und die Abwegigen frtihzeitig erfal]t". Dazu mul~ die F.E. in 
tier 5ffentlichen Jugendhilfe aufgehen, die freiwillige Ersatzerziehung tiberall landes- 
gesetzlieh fundiert, der w 70 Abs. 2, Satz 5 des R.J.W.G. wiederhergestellt, die danach 
zu schaffenden Sonderanstalten ~rztlieher Le~tung nnterstellt werden. Gesetzliche Fest- 
legung der psyehiatrisehen Untersuchung vor der Einweisung in F.E. (,,Bedenken kann 
nur der P~dagoge haben, der die starken p~dagogischen Tendenzen moderner Psychia- 
trie nicht kennt"), leitende Mitwirkung des Psyehiaters bei allen, mindestens den grol]en 
F.E.-Anstalten, Verbindung der Ftirsorge ftir aus der F.E. ausseheidende abnorme 
ZSglinge mit der Fiirsorge fiir geistig abnorme Erwaehsene, iibergreifende 5rtliche Or- 
ganisation und Zusammenarbeit aller Ftirsorgezweige sind dringend notwendig. Die 
Zweel~m~i~igkeit der Einsehaltung des Vormundschaftsgerichts wird rundweg verneint. 
Der w 63 R.J.W.G. wiire dahin zu ~ndern, da] die 5ffentliche Jugendhilfe - -  d. h. die, 
in Zukunft bedeutend an Zahl zu verringernden, daftir aber auszubauenden Jugend- 
fimter - -  zum Eingreifen bereehtigt sind, wo es gilt, die riehtige Entwicklung yon 
Kindern und Jugendlichen zu siehern und Verwahrlosung zu verhiiten, aueh gegen 
den Willen der Erziehungsbereehtigten, ,,wenn diese sieh dutch objektive Tatsaehen 
( ? Ref.) als zur Erziehung ungeeignet erwiesen haben". Ftir Preui~en wird die ~ber- 
tragung der F.E. auf die Jugend~mter unter Auferlegung der Verpflichtung ftir fach- 
i~rztliche Mitarbeit zu sorgen, Umstellung der F.E.-BehSrden in Erziehungsverbiinde 
als Tr~ger der Spezialanstalten bzw. als Leiter der Facharbeitsgemeinsehaften ftir 
solche, und intensive psyehiatrische Mitarbeit in allen diesen Anstalten gefordert. 

Villinger (Hamburg).~ 
Gawrofiski, J.: Die Sehule im Kamp[ mit dem Alkoholismus bei Kindern und 

Jugendlichen. Now. Psychjatr. 8, 29--35 u. franz. Zusammenfassung 35--36 (1931) 
u. Roczn. psychjatr. H. 16, 164--169 u. franz. Zusammenfassung 207--208 (1931) 
[Polnisch]. 

Der mii~ige Alkoholismus erreicht heute in Polen bei den Siiuglingen eine Aus- 
breitung bis zu 19%, bei Kindern und Jugendlichen his zu 75% und mehr. Verf. 
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sehlagt vor: 1. aus den Schulen die psyeh0pathisehen Kinder sowie die Abk6mmlinge 
yon alkohohschen Eltern auszuschalten, um sie in eigens zu diesem Zweck eingeriehteten 
Schulen mit therapeutischer und prophylaktiseher Grundlage unterzubringen; 2. Be- 
ratungsstellen und Beobachtungsstationen zu grtinden flit Jugendliche , die'dem i lko-  
holismus und anderen ihrer Entwicklung sch~dlichen Neigungen verfallen sind; endlich 
3. an der Peripherie der St~dte psychohygienische Parks zu erSffnen, welche nach 
dem Vorschlag des Verf. Schulen der Bewegung, der Spiele und Lebensfreude dar- 
stellen sollen. Higier (Warschau). ~ o 

Liihrse: ~ber mittelbar oder unmittelbar dutch den AlkoholmiSbraueh verursaehte 
Jugendverwahrlosung und -stra[fiilligkeit. Alkoholffage 27, 116--118 (1931). 

Der Verf. bringt eine Kasuistik von 20 F~llen, die in sehr fiberzeugender Weise 
die ungtinstige Wirkung des fremden und eigenen Alkoholgenusses auf die Jugend 
im Sinne der FSrderung von Verwahrlosung und Kriminalit~t darlegen. Er bezeiehnet 
deshalb die Bewahrung der Jugend vor den Wirkungen des Alkoholgenusses als eine 
tier wichtigsten Aufgaben der Jugendwohlfahrtspflege. TSbben (Miinster i.W.). 

Folly, Eugene: L'aleoolisme des jeunes gens. (Alkoholismus bei Jugendliehen.) 
Bull. Soc. clin. M6d. ment. 23, 127--130 (1930). 

Verf. besehreibt 7 F~lle von schweren Alkohol  s eh~d igungen  bei 18--20i~hrigea 
Soldaten, tefis kSrperlieher (Herztod, Leberverh~rtung, ulcerSse Gastritis), teils seelisch 
nervSser Art (Krampfzust~nde, Polyneuritis, Erregungszustande, Asozialit~t), und 
setzt sieh energiseh fiir eine planm~l~ige Bek~mpfung des ilkoholismus ein. 

Max H. Rubner (Berlin-Steglitz). ~ o 
�9 Bluhm, Agnes: Zum Problem ,,Alkohol und Nachkommensehaft". Eine ex- 

perimentelle Studie. (Kaiser Wilhelm-Inst./. Biol., Berlin-Dahlem.) Arch. Rassenbiol. 
24, 12--82 1930 u. Miinchen: J. F. Lehmann 1930. 87 S. u. 25 Abb. RM. 5.--. 

Vgl. nachst. Referat. 
Bluhm, Agnes: Sind Alkoholsehiiden vererbbar? Ein experimentaler Beitrag. 

(Kaiser Wilhelm-Inst. ]. Biol., Berlin-Dahlem.) Internat. Z. Alkoholism. 38, 297 bis 
308 (1930). 

Wiedergabe der Versuehe mit 32000 weil~en M~usen. Es gelang, in ihnen eeh t e  
ErbAnderungen hervorzurufen, die ihren Sitz in den Geschlechtschromosomen haben 
miissen. Eine Mitbeteihgung des Plasmas ist wahrscheinlich. Wachstum, Sinnesorgane, 
Fruchtbarkeit und Lebenserwartung erwiesen sich als beeintr~chtigt. (Vgl. vorst. 
Referat.) Fetseher (Dresden).~ 

Blnhm, Agnes: Immunittitsforsehung nnd Vererbungswissensehatt. (Kaiser Wil- 
helm-Inst. ]. Biol., Berlin-Dahlem.) Z. Hyg. 112, 246--253 (1931). 

Bericht fiber die Ergebnisse eines durch 7 Generationen bei ilbino-Hausm~usen 
durchgefiihrten Vererbungsexperiments zur Entseheidung der Frage, ob elterlicher 
i l k o h o l i s m u s  imstande ist, erbliche Schitdigungen im strengen Sinne des Wortes 
(Mutationen) zu erzeugen. Die v o r g e b u r t l i c h e  S t e r b l i c h k e i t  war bei den i lko-  
holiker-Nachkommen bei 6 Generationen deutlich grS~er, als bei den Kontroll-Nach- 
kommen. Die Differenzen der S ~ u g l i n g s s t e r b l i c h k e i t  erweisen, da~ die ilkohol- 
M~nnchen, trotzdem sie v o n d e r  3. Generation an scheinbar kr~itiger sind, als die 
entsprechenden Kontrolltiere, eine Keimschi~digung in sich bergen, die zwar nicht bei 
Paarung mit ihresgleiehen, wohl aber bei Kreuzung mit einem normalen Weibehen 
in Erscheinung tritt;  nach den Versuchen erwiesen sich die m~nnliehen Alkoholnach- 
kommen nicht nut als starker geschi~digt als die weiblichen, sondern auch als ausschlag- 
gebende ~bertrager der Sch~digung. Hiermit ist der Beweis  e iner  e eh t en  E r b -  
s c h ~ dig un g erbracht. Trommsdor]] (Mtinehen). ~ o 

Klatt, Georg: Alkohol and Vererbung. Soz. hyg. Mitt. 14, 107--110 (1930). 
Verf. nimmt zu der noch welt verbreiteten Ansicht, die d u r c h  den Alkoho l -  

genuI~ h e r v o r g e r u f e n e n  S c h a d i g u n g e n  wi i rden  n i e h t  n u t  auf  den T r i n k e n -  
den  b e s e h r a n k t  b l e iben ,  kritisch Stellung. Es wird zunachst ausfiihrlich auf die 
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Yersuche yon S t o c k a r d ,  Agnes B iuhm,  K o s t i t s c h  und N i c l o u x  eingegangen 
nnd auf die Beobachtungen yon Cole und Dav i s  hingewiesen. - -  Hinsichtlich der 
Verhaltnisse be im Menschen  darf nicht iibersehen werden, dal~ die Alkoholiker in 
t ier  Mehrzah l  P s y c h o p a t h e n  sind, also die psychopathische Konstitution vererbt 
wird und daher die Schadigungen der Nachkommenschaft n i c h t  ohne  w e i t e r e s  als 
alkohologene Schadigung des Erbgutes aufgefa]t werden kSnnen. Auch die schlechten 
Umweltbedingungen, unter denen die Trinkerkinder aufzuwachsen pflegen, diirften 
nicht unberiieksichtigt bleiben. Bol~ und P o h l i s e h  fanden unter den Nachkommen 
yon Alkoholikern, bei denen eine besondere Veranlagung oder Belastung nicht anzu- 
nehmen war, weder  erhShte S~uglingssterblichkeit, noeh H~ufung yon schweren 
angeborenen Itirnschadigungen und Geisteskrankheit, noeh  auffallend viel kSrperlich 
oder psychisch Minderwertige. - -  Es ist daher grSl]te Vorsicht bei der Beurteilung der 
Frage nach dem Zusammenhang yon Alkohol und Vererbung geboten. Deshalb braucht 
tier Kampf gegen den Alkoholismus durehaus nicht nachzulassen. Im Gegenteil: die 
(lurch den Alkoholmil~brauch bedingten schweren sozialen und volkswirtschaftlichen 
Schaden zwingen vielmehr zu AbwehrmaBnahmen. Max H. Rubner (Berlin-Steglitz).o 

Sehr~der, Erich: Der Alkoholismus als Problem der Sozialhygiene. Alkohol- 
frage 27, 2--23 (1931). 

Unter A lkoho l i smus  sollte zweckmal~igerweise verstanden werden der Alkohol- 
schaden im soziologischen Sinne, also auf dem Gebiete der SozialSkonomie, der Sozial- 
ethik und der Sozialbiologie. In der tteilkunde miil~te ,,Alkoholismus, als Todes- 
~rsache ersetzt werden dutch die Bezeichnung ,,Alkoholvergiftung". VSllig ungeeignet 
und dabei zu verwerfen sind aueh die absolut subjektiven Bezeichnungen ,,Alkohol- 
mil]brauch", ,,m~]ig" und ,,unma~ig". Der Kampf gehe aueh nicht gegen den Alkohol 
an sich, sondern gegen die Ransehtr~nke und Rausehgifte. Der Kopfverbraueh an 
alkoholischen Getranken sollte nicht an der Gesamtbev51kerung, sondern an der fiir 
den Alkoholverbrauch haupts~chlieh in Betracht kommenden BevSlkerungsschicht, 
den M~nnern zwischen 15 und 70 Jahren berechnet werden. Die beherrschende Stellung 
des Alkohols unter den Rauschgiften erkl~rt sich daraus, dal] der ~thylall~ohol als 
einziger natfirlicher Stoff gleichzeitig wasser- und lipoidlSslich ist und dadurch die Eigen- 
schaft des ,,trinkbaren Narkoticums" besitzt. Die Schadenswirkung der verschiedenen 
Rauschgetr~nke nimmt zu vom Wein zum Bier zum Sehnaps, also nicht parallel zu 
ihrem ~thylalkoholgehalt, der abet dennoch - -  im Deutschen Reiche wenigstens 
die Hauptsehadensquelle ist. Keineswegs sind etwa Verf~tlschungen oder Verunreini- 
gungen der staatlich so gut fiberwaehten Rauschgetr~nke die Ursache der Gesundheits- 
stSrungen, was nicht ausschliel3t, dal~ beim Bier die Fliissigkeitsiiberschwemmung 
und ihre verderblichen Folgen flit den Kreislauf ziemlieh in den Vordergrund riicken. 
Die Friiherfassung des Alkoholgef~hrdeten mul~ bedeutend verbessert werden; dazu 
ist st~rkere Mitarbeit der ~rzteschaft, Ver~einerung der diagnostischen Methodik, 
scharfere Beobaehtungen der 5~fentlichen und privaten Ftirsorge vonnSten. Das deutsche 
GaststSttengesetz ist ungenfigend. Die alkoholgegnerische Bewegung bedarf einer 
besseren, exakteren, umfassenderen, wissenschaftlichen Unterbauung, dazu miil3te eine 
unabh~ngige Reichsforsehungsstelle gegen den Alkoholismus gesehaffen werden. 

Reinheimer (Frankfurt a. M.)o 
Fog, J.: Die klinische ~irztliehe Untersuehung yon trunkenen Motor[iihrern. 

Ugeskr. Laeg. 1931 I, 284--288 u. 313--318 [D~niseh]. 
Im gerichts~rztlichen Institut zu Kopefihagen werden unter Beriicksichtigung 

der ~iul~eren Verh~ltnisse und genauer somatisch-neurologischer Befunderhebung 
naeh einem Schema Motorfiihrer (Chauffeure usw.) untersucht, um festzustellen, ob 
bei ihnen Merkmale vorangegangenen Alkoholgenusses erkennbar sind. Die Unter- 
suchungen erfolgen auf einer Polizeistation, wohin der Arzt angefordert wird. Die 
Untersuchung, wobei der Arzt den meist nicht unbetr~chtliehen Widerstand des Unter- 
suchten findet, dem er mit Gleichmut und Ruhe begegnen mull, dauert etwa eine halbe 
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Stunde. Da es sich um eine rein klinisehe Untersuchung handelt, wird sich der Arz~ 
in allen zweifelhaften Fallen mit der nStigen Vorsicht abschliel]end auJ]ern. Im Laufe 
yon 8 Jahren wurden allein vom Verfi - -  neben anderen ~-rzten - -  1000 Personen 
untersucht, davon waren 2/3 Berufschauffeure, 1/3 Private. Der jiingste war 18, der 
alteste 60 Jahre. 315 Falle ereigneten sich am Tage, 685in der Nacht. 2i% waren deut- 
lich trunken, 59% leichter beeinflul]t, der Rest nicht oder nicht nachweisbar unter 
Alkoholwirkung. Die in gewissen Zweifelsfallen niitzliche Alkoholprobe ist noeh nicht 
vorgeschrieben und wird deshalb noeh nicht allgemein Verwendet, empfiehlt sich aber 
zweifellos fiir schwierige Entscheidungen. Die Einfiihrung der arztlichen Untersuchung 
auf Alkoholmil~brauch hat sicher zur ErhShung der Verkehrssicherheit beigetragen. 

H. Scholz (KSnigsberg). 
Rosenthal, Franz: Aufgaben und M~gliehkeiten der Sexualberatungsstellen zur 

Bekiimpfung des Alkoholismus. Internat. Z. Alkoholism. 39, 90--97 (1931). 
Fast immer sind geistige Dissonanzen und Zerwiirfnisse in proletarischen Ehen 

durch den Alkohol verursacht. Die Wahl  eines sympathischen Partners ist schon 
im leichten Rausch behindert, und der chronisehe AlkoholgenuI~ fiihrt zu Riicksichts- 
losigkeit und Egoismus und untergrabt daher die Ehe. Die iibergroi~e Kinderzahl 
vieler Trinkerehen ist auch nur ein Symptom bierfiir. Eine Zuweisung der Frauen 
dutch die Trinkerfiirsorge zur Geburtenregelung sollte mehr als bisher erfolgen. Kinder 
aus Trinkerehen werden wegen der wirtschaftlichen l~berlastung der Mutter oft nur 
mit Priigeln erzogen, daher kommt es leicht zur Bildung von Perversitaten. Zu der 
spateren Kriminalitat bzw. Prostitution solcher Kinder ist das schlechte Vorbild des 
Vaters und wirtschaftliche Not nicht allein ausschlaggebend. Zechkumpane des Vaters 
oder Untermieter wirken manchmal mindestens so korrumpierend. Bei Trinkern sind 
nicht nur lnzest, sondern iiberhaupt Sittlichkeitsdelikte an Kindern relativ haufig. Bei 
jugendlichen Trinkern ist der Exhibitionismus keine Seltenheit. Autore]erat. 

Bandel, Rudolf: Die Belastung der offenen Fiirsorge. Alkoholfrage 27, 43 bis 
,I9 (1931). 

B a nde l  gibt an Hand der Verhaltnisse in Ntirnberg ein Durchschnittsbild der 
Belastung der offenen Ftirsorge durch den Alkoholismus in der Grol~stadt. 7,6% der 
Stadtmiindel waren infolge des Alkoholismus ihrer Vater unterstiitzungsbediirftig. 
9 % der FiirsorgezSglinge stammen aus notorisehen Trinkerfamilien; in einzelnen Heimen 
steigt der Prozentsatz auf 12 und 20%. _~hnlich sind die Verhaltnisse bei den Hilfs- 
sehiilern (15%). Alle Zahlen zeigen steigende Tendenz, die der Zunahme des Bierver- 
brauehs und der Sterblichkeit der 30--50jahrigen Manner entsprieht. In oftener 
Trinkerfiirsorge stehen 3,50/0o der Niirnberger Bev51kerung (Hamburg 50/00; Stettin 
6,80/00; Bremen 1,4~ Demnach schatzt B. die Zahl der Trinket im ganzen Reich 
auf 200000. Mit AngehSrigen ergabe das eine Dreiviertelmillion Mensehen, die im 
Trinkerelend leben. Sehr interessante Aufldarung ergibt die Auszahlung der vertrau- 
lichen Sterbekarten naeh Schweizer Muster, die in Niirnberg eingeftihrt sind. Demnaeh 
starben in den Jahren 1925--1929 7,2% der Manner zwischen 40 und 60 Jahren an 
Alkoholfolgen; zuztiglich 2% fraglicher Unfalle. Bei den Fallen, die unter genauer 
arztlieher Beobachtung standen, erhShte sich dieser Prozentsatz auf 11,1%. Von den 
Ergebnissen der Kriminalstatistik sei nur erwahnt, dab die Montagskriminalitat 
iiberall im Abnehmen begriffen ist. Martin Grot]ahn (Berlin-Buch). o 

Weltring: Die Belastung der gesehlossenen Fiirsorge. Alkoholfrage 27, 30 bis 
43 (1931), 

W e l t r i n g  erSrtert die Bedeutung des A l k o h o l i s m u s  fiir die Gesamtanstaltsfiir- 
sorge. Dutch Magen-, Leber-, Nieren-, Kreislauf-, Nerven- und Geisteskrankheiten, 
durch Verwahrlosung und sozialen Verfall werden fast alle Institutionen der Gesund- 
belts-, Erziehungs- und Wirtsehaftsfiirsorge auf das Starkste in Anspruch genommen. 
Es wird die noch unverSffentlichte Arbeit yon g. W eb e r  (Miinster) herangezogen, 
der in den Jahren 1923---1929 3500 Fttrsorgeerziehungsfalle auf ihre Bedingtheit 
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dutch AlkoholmiBbrauch untersucht hat und der 1/5--1/4 aller Falle als ,,Alkoholf~lle', 
bezeichnet. Durch Alkoholiker am schwersten belastet ist die geschlossene Fiirsorge 
der Hell- und Pflegeanstalten. Naeh dem Riickgang der Aufnahmen im Kriege 
wird jetzt eine derartige Zunahme beobachtet, dab in einzelnen Anstalten das 10fache 
der Vorkriegsaufnahmen erreicht ist. Die Ursachen des Alkoholismus sind durch ex- 
perimentelle Physiologie und Vererbungsforschung nur wenig geldart. Jedenfalls be- 
statigen aueh die neueren Untersuchungen die Ansiehten G r o t j a h n s ,  dab die 
,,Trunksucht das Symptom einer geistigen Anomalie" sei, allerdings durch auBere 
Ursaehen verst~rkt. Die Erfolge der Heilst~ittenbehandlung w~ren mit einem Drittel 
Heilungen und einem Drittel Besserungen sicher zu hoeh veranschlagt. Der Schwer- 
punkt der Bekampfung des Alkoholismus liegt in der Prophylaxe; in der Erforschung 
der erblichen Bedingungen, in der Beeinflussung der Umweltverh~ltnisse. 

Martin Grot]ahn (Berlin-Buch).o 
Luxenburger, Hans: M~gliehkeiten and Notwendigkeiten flit die psyehiatriseh- 

eugenisehe Praxiso ~fineh. med. Wsehr. 1931 I, 753--758. 
Der psychiatrisch-eugenischen Praxis stehen theoretisch folgende tIandhaben 

zu Gebote : 1. die Verniehtung lebensunwerten Lebens aus eugenisehen Grtinden; 2. die 
Dauerinternierung erblich Geisteskranker; 31 Ehe- und Fortpflanzungsberatung; 
4. Geburtenregelung dutch Praventivmittel; 5. Eheverbote; 6. Sterilisierung aus 
eugenischer Indikation; 7. die Unterbreehung einer bereits bestehenden Sehwanger- 
schaft. Augenblieklich sind dem Eugeniker nut drei Wege, 2, 3 und 4, gegeben. Sie 
genfigen nicht. Unbedingt erforderlich ware eine gesetzliche Regelung, welche die 
Sterilisierung aus eugenisehen Griinden in weitgehendem Urn.range ermSglicht. Die 
Vernichtung lebensunwerten Lebens ist zu verwerfen. Die anderen MSglichkeiten 
sehaffen nut halbe Arbeit. H. Ho//mann (Tiibingen).o 

Spampinato, Lofts: La sterilizzazione dei delinquenti in rapporto ai problemi 
demografiei. (Die Sterilisierung der Verbrecher in bezug auf die demographischen Pro- 
bleme.) (Istit. di Med. Left., Univ., Padova.) Rass. Studi sess. 10, 153--176 (1930). 

Die yon den Vertretern der Sterilisation geltend gemachten Grtinde sind nach 
Verf. : 1. Verhinderung der ~bermittelung der Verbrechereigensehaften auf die Naeh- 
kommen und 2. Befreiung des Staates yon Kosten, die als sehr groB bezeichnet werden. 
Verf. glaubt in seinen Ausfiihrungen gezeigt zu haben, ,,dab weder der eine noeh der 
andere dieser Griinde ein Gesetz reehtfertigen wiirde, das gegen die Moral, die Religion 
und gegen das Gesetz verstSBt". Es scheint ibm die Erblichkeit der verbrecherischen 
Neigungen nieht erwiesen, und die Summen, die der Staat fiir die Verbrecher ausgibt, 
seien nicht derart, dal~ sie ftir die nationalen Finanzen nieht tragbar wiiren. Gegen die 
Ausfiihrungen des Verf., der als Beispiele yon Sterilisation die Eunuchen, die Kastraten 
der Sixtinisehen Kapelle, die Skopzen, die Kapaunen und die Kastration aus medizini- 
schen Griinden anfiihrt, ware wohl manehes zu sagen. Beztiglieh der Erbliehkeit der 
verbreeherischen Neigungen erwghnt Verf. nur einige bekannte Verbreeherfamilien 
wie die ~Pamilien Zero, Juke und andere, denen er noeh die Borgia und die Habsburger 
anfiigt. Der Nachweis, den Yerf. zu iiihren sueht, besehrgnkt sich eigentlich darauf 
zu zeigen, dab die u nicht frtiher heiraten als die iibrigen Mgnner, und dal~ 
sie nicht fruchtbarer sind Ms diese. Selbst wenn das letztere fiir die einstweilen noch 
ziemlich fruchtbare italienisehe BevSlkerung zutrifit, braucht es fiir andere VSlker 
mit geringer Fruehtbarkeit keineswegs zu gelten. Megftendor/er (Hamburg).~ 

Loewenstein, Georg: Kritisehe Bemerkungen zur Praxis des Bewahrungsvollzugs. 
Mitt. dtsch. Ges. Bek~mpfg Geschl.krkh. 29, 6--11 (1931). 

Im praktischen Bewahrungsvollzug k5nnen folgende Formen in Anwendung 
kommen: Die feste Station, die Arbeitsgruppe (Arbeitskommandos, Arbeitskolonien), 
das Heim (Wanderheim), Altersstation (als Zwangssiechenheim), der ~uBere Anstalts- 
verband (nach dem Beispiel der Fiirsorgeerziehung bzw. Familienpflege der Irren- 
anstalten). Die Praxis der Irrenpflege warnt aus den Beispielen der Arbeitstherapie in 
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den Anstalten, der Aul]enfiirsorge und den pflegerlosen Abteilungen den Bewahrungs- 
vollzug vor kritikloser Nachahmung, deren Gefahren ausfiihrlich im einzelnen dar- 
gestellt werden. Der Bewahrunggvollzug wird als erforderlich bejaht: 1. Soweit er 
ausgedehnt wird auf einen engstmSglichen Kreis yon genau zu bestimmenden Per- 
sonen, soweit sie aug der Fiirsorge griindlichst bekannt sind. 2. Soweit ausreichende 
Sicherheit dafiir geboten wird, da] dabei keinerlei Arbeiten geleigtet werden, die sich 
als Konkurrenz des freien Arbeitsmarktes auswirken. 3. Soweit die Arbeiten aus 
p~dagogischem Prinzip zum Besten der Anstalten seibst vor sieh gehen. 4. Soweit der 
Bewahrte aus der geleisteten Arbeit bei der Entlassung einen aug dem Vollzug fiir 
den Existenzaufbau bestimmten Betrag erh~lt, 5. Soweit Behandlung und Unter- 
bringung der Bewahrten (in der Arbeitstherapie, in der Aul~enpflege, in der Familien~ 
pflege) in gesetzlich festgelegtem Turnus durch eine Kontrollkommission iiberpriift 
wird. 6. Soweit entsprechende gesetzliehe Erg~nzungen fiir die Unfall- und u 
rungsgesetzgebung und gesetzliche Sehutzbestimmungen festgelegt werden. 

Autore[erat.o 

Vervaeek, Louis: Les eonditions de l'expertise mentale des anormaux vis6s par loi 
de d~fense soeiale. (Die Bedingungen der psyehiatrisehen Untersuehung der Seeliseh- 
Abnormen unter dem neuen Gesetz zum Schutze der Gesellsehaft.) Rev. Droit p~nal. 
l l ,  10--51 (1931). 

Belgien hat mehr als andere europaisehe Staaten sehon friiher darauf gedrungen, 
dal~ die als unzureehnunggf~hig ffeigesprochenen Geisteskranken in einer Irrenanstalt 
interniert wurden. Nut 20% etwa wurden nicht der Anstalt iiberwiesen. Von den 
geisteskranken, in belgisehen Anstalten lebenden 1158 Verbrechern waren 114 MSrder 
oder Totschlager, 138 wegen KSrperverletzung, 245 wegen Sittliehkeitsverbrechen, 
195 wegen Eigentumsvergehen bestraft. Nur 18% der Internierten boten in psyehia- 
trischer Beziehung eine giinstige Prognose, aber nur etwa die H~lfte der Internierten 
war wirklich gemeingef~hrlieh, Nun hat ein neues Gesetz zum Schutze der Gesellsehaft 
,,de defense soeiale" yore 9. IV. 1930 Angtaltsinternierung und Schutzaufsicht fiir 
seeliseh-abnorme Reehtsbreeher eingefiihrt. Als Bedingung der Verwahrung sind nicht 
die begrifflichen Kriterien der Unzurechnungsf~higkeit und verminderten Zureehnungs- 
f~higkeit im belgisehen Gesetze zugrunde gelegt, sondern die Zugeh6rigkeit zu 3 Kate- 
gorien: 1. Zustand yon ausgesproehener Geisteskrankheit; 2. sehwere StSrung des see- 
lischen Gleiehgewiehts mit Verlust der Selbstst/~ndigkeitsfiihigkeit (=  ausgesprochene 
Psyehopathen); 3. die ausgesproehen Oligophrenen. Die Internierung kann fiir die 
Dauer yon 5, 10 und 15 Jahren yore Gericht ausgesprochen werden; die gerichtliche 
festgesetzte Frist kann yon der VerwaltungsbehSrde bei entspreehender Besserung ver- 
kiirzt werden. Wieviel Rechtsbrecher kiinftig naeh dem neuen Gesetz interniert werden 
diirften, kann Verf. nicht voraussehen, es wird yon der Art der Rechtsprechung und 
auch der Einstellung der Saehverst~ndigen abh~ngen. Die Entlassung der Internierten 
wird im allgemeinen versuchsweise erfolgen unter nachgehender ~rztlicher Fiirsorge 
und ~berwachung, abet ohne polizeiliche Aufsieht. Es wird fiir uns interessant sein, 
die belgisehen Erfahrungen naeh einigen Jahren zu iiberblieken. 

Bratz (Berlin-Wittenau). o 

D'Heuequeville, Georges: La r~forme des expertises psyehiatriques et la prophy- 
laxie mentale. (Die psyehiatrisehe Untersuehung der Strafgefangenen.) Bull. m~d. 
1931 I, 189--190. 

In der franz6sischen Deputiertenkammer ist neuerlieh der Antrag gestellt, den 
Gefi~ngnissen psychiatrische Adnexe anzugliedern. Diese Einriehtung ist naeh dem 
Kriege in Belgien getroffen worden. Dal~ ~hnliche Organisation in Deutschland sehon 
l~nger existiert und neuerdings noeh durch kriminalbiologisehe Untersuchungsstellen 
in Deutschland wie in Belgien - -  zur Yervollkommnung gefiihrt wurde, erw~hnt der 
Aufsatz nicht. B~atz (Berlin-Wittenau). o 


