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Leppmann und Riffel: Die Behandlung der Psychopathen i m  Strafvollzug. 
(20. Vers. d. Vet. d. Dtsch. Stra/anstaltsbeamten e. V., Kassel, Sitzg. v. 3.--7. VI. 1930.) 
B1. Gefiingnisl/de 62, 21--23 (1931). 

Die auf der 20. Versammlung des Vereins der Deutschen Strafanstaltsbeamten 
aufgestellten Leits~itze betreffend die Behandlung der Psyehopathen im Strafvollzug, 
enthalten im wesentlichen Iolgendes: 1. Die grol~e Mehrzahl der Psychopathen kann 
im geordneten Strafvollzug untergebracht werden; 2. die Psyehopathen sollen yore 
Aufstieg in h6here Stufen nicht ausgeschlossen werden; 3. ein sachgemil~er und in- 
dividualisierender, gentigend lange dauernder Strafvollzug kann die soziale Anpassung 
der Psychopathen I6rdern; 4. aus dem geordneten Stralvollzug auszusondern sind nut 
Psychopathen sehwererer Art bzw. solche mit langdauernden abnormen Haftreaktionen; 
5. der Aufenthalt der Psyehopathen in den Irrenabteilungen soll yon m5glichst kurzer 
Dauer sein; 6. flit psyehopathische Gefangene, die einer linger dauernden Behandtung 
bediirfen oder fiir die eine Verwahrung erforderlich ist, miissen Psychopathenanstalten 
innerhalb des Strafvollzugs eingerichtet werden; 7. der amtliche Entwurf eines All- 
gemeinen Deutsehen Strafgesetzbuches enthil t  eine Liicke insofern, als er noch keine 
sichernden Mal]nahmen vorsieht fiir jene Gefangene, bei denen sich gemeingefihrliche 
psyehopathische Eigenschaften erst wihrend des Strafvollzuges herausstellen. 

T6bben (Miinster i. W.). 
Goldenberg, M., und O. Wolfovskij: ~ber das Studium der psyehisehen Seh[idi- 

gungen der Strafanstaltsbeamten. Trudy ukrain, psichonevr. Inst. 15, 181--198 
(1931) [Russisch]. 

Verff. untersuchten die psyehischen Schidigungen bei Strafanstaltsbeamten. 
Von 175 Beamten waren die meisten Bauern, die ihre Militarpflicht erfiillt batten 
und die irgendwelchen sch~idigenden Einflfissen, wie Alkoholismus usw., nicht unter- 
lagen. Eine grol]e Anzahl fiet dureh Blutarmut auf, 40% waren nervenkrank, 37,2% 
zeigten neurotische Erscheinungen. Diejenigen, die erst kurze Zeit t~ttig waren, waren 
gesfinder als diejenigen, die l~nger im Dienst waren. Zu den sch~digenden Faktoren 
z~hlt Verf. die Beleidigungen und Bedrohungen dutch Gefangene, die Verantwortung, 
die unsichere soziale Stellung, das Fehlen k6rperlicher Bet~tigung bei Leuten, die rot-  
her vorwiegend k6rperlich t~tig waren. Wolpert (Berlin-Schlachtensee).o 

Kriminel le  u n d  s o z i a l e  Prophylaxe.  

Riddell, Lord: Sterilisation of the unfit. (Sterilisation der geistig Minderwertigen.) 
Trans. med.-leg. Soc. Lond. 23, 107--147 (1930). 

Vortrag in der gerichtlich-medizinischen Gesellschaft im Jahre 1929 gehalten und be- 
reits als Teil IV in der Monographie ,,Medico-legal problems" ver6ffentlicht (vgl. diese Z. 
15, 92). Die hier noch wiedergegebenen Diskussionen zu diesem Vortrag bringen tells Ein- 
winde, teils Zustimmung zu der Forderung des Verf., geistig Minderwertige durch Vasek- 
tomie bzw. Tubenresektion zu sterilisieren. Unter den Einwinden wurde geltend gemacht, 
dab die Gefahren der Tubenresektion im Gegensatz zu den gfinstigen Erfahrungen in Kali- 
fornien nicht zu gering veranschlagt werden dfirfen. Ferner wurde auf die MSglichkeit ver- 
mehrter Verbreitung yon Gesehlechtskrankheiten durch die Sterilisierten hingewiesen. Die 
I-Iereditit geistiger Defektzustinde wurde fiir die Mehrzahl der FMle verneint und die Steri- 
lisationsforderung deshalb abgelehnt. Bedenken wurden aueh hinsichtlich der Frage ges 
wet die Entseheidung fiber die Vornahme einer Sterilisation treffen soll. Von den zustimmen- 
den Diskussionsrednern wurden die Gefahren der Tubenresektion und der Gesehleehtskrank- 
heitsverbreitung unter Hinweis auf die Erfahrungen in Kalifornien verneint. Die Hereditit 
ffir geistige Defektzustande wurde yon ihnen sehr hoeh veranschlagt und 60% daffir ange- 
geben. 13ber die Forderung yon Riddell  hinaus, dernur ffir freiwillige Sterilisation mit Ein- 
willigung der Kranken bzw. ihrer gesetzlichen Vertreter eintrat, wurde yon zwei Diskussions- 
rednern eine zwangsm~13ige Sterilisierung unter der Aufsicht einer Kontrollkommission ge- 
fordert. Schrader (Bonn). 

Borowieeki, Stefan: Alkohol und Erbliehkeit. Roczn. psychjatr. H. 16, 24--32 
u. franz. Zusammenfassung 200--201 (1931) [Polnisch]. 

Vortrag, gehalten auf dem 4. Kongrel] polnischer Psyehiater. Bespricht als Haupt-  
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fragen: die RoUe der Pr~idisposition, der Belastung und des Einflusses des Altrohols 
auf die Progenitur in idiokinetischer oder parakinetischer Richtung, in heredit~rer 
oder transitorischer Variation, die Kombination des exogenen und endogenen Faktors. 
Vergleichende Analyse des diesbeziigliehen K r a e p e l i n s e h e n  und Gee lv ink i schen  
Materials, aueh des po|nischen yon M o r a n und yon O s z e r o w i c z. l)ber die Des- 
zendenten wird naher diskutiert das Menschenmateria] von P a n s e  und von P o h l i s e h  
und das experimentelle Tiermaterial yon B l u h m .  Speziell letzteres deekt neue und 
weite Perspektiven auf, betreffend die a]kohologene Elektivit~t. Higier (Warschau).o 

Sterling, Wladyslaw: Der polnische psyehiatrisehe Gedanke bei der Bekiimpfung 
des Alkoholismus. Roczn. psychja~r. H. 16, 1--12 u. franz. Zusammenfassung 197 
(1931) [Polnisch]. 

Historiseher Rfiekbliek; umfassend das letzte Jahrhundert, insbesondere das letzte 
Dezenninm der polnisehen Republik. Bespricht oder erwahnt die legislativen MaBnahmen, 
die gesetzgeberisehen MaBregeln, Organisation der Heilst~tten, Einriehtung der Ambulatorien, 
Ratstellen, eugeniseher Stationen, Grfindung einer vorbeugenden Liga, Bearbeitung kliniseher, 
anatomo-pathologiseher und geriehtsarztlieher spezieller Themata aus dem grollen Gebiete 
des Alkoholismus. Higier (Warschau).o 

Bratz, E.: Einheitliehe Edolgsstatistik in der Alkoholikerbehandlung. (Heilst. 
d. Stadt Berlin, Wittenau.) Dtsch. reed. Wsehr. 1981 I, 1067--1068. 

Die bisher yon Anstalten und Farsorgestellen herausgegebenen Statistiken fiber die 
Erfolge der Behandlung A]koholiker sind unzuliinglieh. Sie sind zum grol3en Tell keine Effolgs- 
statistik, sondern nur I>rognosenbereehnungen. Bra tz  sehlagt vor, dab kfinftig die 2 Jahre 
abstinent gebliebenen Alkoholiker gez~hlt werden. Er bringt ein Formular ffir die Statistik, 
das er zusammen mit Delbrfiek und unter Mitwirkun.~ yon Georg Wolff  ausgearbeitet 
hat. Ausffihrungserl~uterungen sind angeffigt. Seelert (Berlin-Buch),o 

Heerwagen, Werner: Die Trinkerfiirsorge in Tilsit-Stadt und -Land mit besonderer 
Beriieksiehtigung der Jahre 1928--1929. Allg. Z. Psyehiatr. 95, 172--192 (1931). 

Mitteilungen yon Einzelheiten aus der Trinkerffirsorge yon Tilsit-Stadt und Tilsit-Land, 
wo die Zahl der Trinker wieder sehr h0ch ist. Von den Forderungen, die der Verf. stellt, seien 
folgende hervorgehoben: Die Trinkerfarsorgestellen mfissen den Gesundheitsamtern unter- 
stellt werden, was Vorteile in der Zusammenarbeit mit anderen gesundheitsfarsorgerisehen 
Einrichtungen hat. Die /~rztlich geleiteten Gesundheits~mter mfissen, wie in Tilsit, mit den 
Abstinenzvereinen eng zusammenarbeiten, i Far die Kosten des Anstaltsaufenthaltes sind in 
gr6Berem MaB die Ffirsorgeverb~nde, Landes- und Reiehsversicherungsanstalten heranzu- 
ziehen. Die Farsorge auf dem Lande muB weiter ausgebaut werden und ein Zweig des Kreis- 
gesundheitsamtes unter Leitung des Kreisarztes werden. Bezirksfarsorgerinnen, Gemeinde- 
sehwestern, Volkssehullehrer und Landpolizei mfissen mehr ffir die Trinkeffarsorge interessiert 
werden. Pohlisch (Berlin).~ 

Harste, W., und It. Unger: Die Auswirkung der Verordnung iiber das Versehreiben 
Befiiubungsmittel enthaltender Arzneien und ihre Abgabe in den Apotheken yore 
19. Dezember 1930 (insbesondere auf den Betrieb der Krankenanstalten). (,.qtdidt. Ha~tpt- 
gesundheitsamt, Berlin.) Klin. Wschr. 1931 I, 941--944. 

Die Arbeit enthi~l$ im wesentliehen die bereits vielorts verSffentliehten Bestim- 
mungen des neuen Opiumgesetzes. Wichtig sind die Auswirkungen auf die Verordnungs- 
weise der Krankenh~user. Harms Schwarz (Berlin).~ 

�9 Das ~esundheitswesen des preul]isehen Staates im Jahre 1929. Bearb. in d. 
Abt. f. Volksgesundheit d. Ministeriums f. Volkswohlf. (Ver6ff. Med.verw. Bd. 34, H. 8.) 
Berlin: Richard Schoetz 1931. XI,  399 S. RM. 20.--. 

In einer gegenfiber den letzten Ausgaben wesentlieh erweiterten l~orm wird das amtlieh 
zusammengestellte Material fiber E he se h l i e Sunge n ,  Geburten und Sterbefa l le ,  fiber 
die san i t~ t spo l i ze i l i ehen  MaBnahmen und die einzelnen fibertragbaren und anderen 
Krankheiten beriehtsm/~13ig in Text und Tabellen ausgewertet. Weiter werden u. a. Kranken~ 
hanswesen, Rettungs- und Krankenbef6rderungswesen Arzneimittelversorgung, tteilpersonal, 
Ortsehaftshygiene, Schulhygiene, Wasserversorgung und Abfallbeseitigung, Sehadlings- 
bek~mpfung, Leiehenwesen, Gewerbehygiene, Wohlfahrtseinriehtungen, Lebensmittelhygiene 
und Gesundheitsseh/~digungen dutch Lebensmittel eingehend behandelt. In besonderen Ab- 
schnitten ist fiber die T~tigkeit der Medizinaluntersuchungsanstalten, Desinfektorenschulen 
und Impfanstalten berichtet. Ausffihrlieh sind schliel31ieh die Einriehtungen der sozialen 
Hygiene in ihrer Vielgestaltigkeit und versehiedenen Bedeutung besehrieben. Der diesj~hrige 
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Bericht sollte in weite Kreise, nicht nur der Medizinalverwaltung, als ein willkommenes Nach- 
schlagewerk yon erfreulieher Vielseitigkeit such der statistischen Angaben Eingang finden. 

Dornedden (Berlin-Lankwitz). ~ ~ 
Maier, Berthold: [~ber psyehiatrisehe Begutaehtung. (Landeserziehungsanst., 

Brgunsdor].) Z. Kinderforschg 38, 672--684 (1931). 
Maier  hat in der Landeserziehungsanstalt Br~unsdorf bei 120 Jungen und 43 Mi~d- 

chen bei der Halfte der Jungen und 2/3 der M~dchen eine psychopathische Anlage, 
bei 1/a der Jungen und der M~dchen Psychopathie, kombiniert mit Schwachsinn, ge- 
funden; danach ergibt sich bei a/4 der Jungen und 11/12 der Mi~dchen iiberhaupt die 
Diagnose Psychopathie. In der Hi~lfte aller F~lle war der verwahrlosungsfSrdernde 
:Einflul~ des Milieus nachweisbar. - -  Leicht milieugeschadigt waren 8 Jungen und 2 Mad- 
then. Zum Vergleich teilt M. mit, dal~ V i l l i nge r  bei der kriminellen Jugend Hamburgs 
ebenfalls fiir 50% der abgeurteilten F~lle einen Defekt in den Familienverhaltnissen 
annimmt. - -  Das psychiatrische Gutachten daft nicht bei der Diagnostik stehen bleiben, 
sondern es muff den Plan zur Therapie enthalten. Die Ausffihrung ist Sache des Er- 
ziehers. - -  Mit Recht betont M., dab bei der schwierigen Aufgabe der Heilerziehung 
an die Beiahigung und Ausbildung der Erzieher besonders hohe Mal~sti~be zu legen sind. 

Salinger (Herzberge). 
Kiieneberger, Otto: Betraehtungen fiber Wesen and Behandlung psyeholmthiseher 

Heeresangehiiriger in der Kriegszeit und ihre Bedeutung fiir die heutige Beurteilung psy- 
ehopathiseher Persiinliehkeiten. Arch. f. Psychiatr. 94, Festschr. Meyer, 145--171 (1931). 

K l i e n e b e r g e r  hat im Kriege als neurologischer Berater an einem Feldlazarett~, 
spi~ter als Leiter einer gerichts-psychiatrischen Abteilung in Wfirzburg eine grol]e 
Zahl yon Psychopathen beobaehtet und in bezug auf Dienstfahigkeit, forensisehe 
Yerantwortlichkeit und Dienstbesch~idigung begutachtet. Er gibt an Hand yon etwa 
50 kurz mitgeteilten Fallen einen 0berblick fiber seine Erfahrungen. Psychopathisehe 
Kriegsteilnehmer und ihre Reaktionen unterscheiden sich nur durch ihre Einstellung 
auf die Kriegsverh~ltnisse und eine ausgesprochene Neigung zu grotesken hysterischen 
Reaktionen und mehr minder grober Simulation yon den Psychopathen der Friedens- 
zeit. Dabei hat sieh ein groSer Tell der Psychopathen im Kriege gut bewahrt; nur eine 
Minderheit hat versagt. Charakteristisch war das prompte u such schwererer 
10syehopathiseher Reaktionen mit dem Revolutionstag. Dieselben Psychopathen, die 
in der Kriegszeit versagt hatten, drangten sich nach der Revolution zum Arbeiter- 
und Soldatenrat, der sich ihrer nut mit Mfihe erwehren konnte, oder tauchten nach dem 
Kriege als Rentenjager wieder auf. K. lobt die tIaltung des zustandigen Sanitiitsamts, 
das mit Erfolg und Versti~ndnis bemfiht war, die Psychopathen verantwortlich zu 
machen, ihre antisozialen !Neigungen zu unterdrficken und ihnen Arbeitsgebiete zu- 
zuweisen, die ihrer persSnlichen Eigenart entsprachen. 

Wenn er darfiber hinaus die damaligen Riehtlinien des Sanit~tsamts such fiir heutige 
Verh~ltnisse als Vorbild empfiehlt, so mag es yon praktischen Gesichtspunkten aus gewi] 
erstrebenswert erscheinen, die psychop~thischen Pers6nlichkeiten in 6 nach sozialen Kriterien 
charakterisierte Gruppen einteilen und jeder Gruppe eine Art G~brauchs~nweisung beigeben 
zu kSnnen, wie das damals mit gutem Erfo]g geschehen ist. Man wird aber damit leider heute 
uus mannigfachsten Griinden nicht auskommen. Gewil~ ist zuzugeben, dait die framer 
weitergehende Differenzierung der Psychopathentypen eine schier uniibersehbare Menge yon 
Namen, Gruppen und Begriffen gesehaffen hat, die naturgem~B fiir den praktischen Gebrauch 
nieht geeignet sind. Aber Hand in Hand damit ist eine Bereicherung und Vertiefung unserer 
Kenntnlsse yon der psychopathischen PersSnliehkeit erzielt worden, die ihrerseits wieder 
tier Praxis in erheblichem Ma~e zugute gekommen ist. Ich glaube, dait K. das untersehi~tzt, 
wenn er davon sprieht, dab ,,die framer mehr erweiterten symptomatisehen Gruppierungen 
keine Aufkli~rung und keinen greifbaren Fortschritt" bringen und dait er andererseits die 
MSgliehkeit, dem Problem der Psyehopathie rein vom Sozialen aus beizukommen, iiberseh~tzt. 
Eine Berufsberatung, die, im Sinne der damaligen milit~rischen Riehtlinien . . . . .  mit eiserner 
Konsequenz durchgeffihrt" und yon K. als einzige LSstmg empfohlen wird, wird, fiirchte 
ich, unter den obwaltenden Verh~ltnissen wenig Aussicht auf Zusprueh uad Effolg haben. Braun. ~ o 

IIaun, Friedrieh: Strafe fiir Psyehol~athen~ Imago (Wien) 17, 268--302 (1931). 
H a u n  lehnt die Strafe zum Zwecke der Vergeltung, Sicherung und Abschreeknng 
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ab. Die Strafe soll dem Besten des Straflings dienen, sie ist nut da wirklich am Platze, 
wo Besserungsnotwendigkeit und Besserungsfahigkeit und en~sprechender, ungehemmter 
Besserungswille vorhanden ist. Wenn bei einem Tater die persSnlichen Bedingungen 
flit ein Gelingen des Besserungsstrafzweckes nicht erfiillt sind, hat naeh Ansicht des 
Verf. Strafe gar keinen Sinn und auch keine Berechtigung. In solchen Fallen miissen 
polizeiliche, arztliche oder andere Ma]nahmen mit mehr oder weniger Zwangscharakter 
angewendet werden. Die Psychopathen definiert er als schief gewiekelte Menschen, 
die das Schicksal nicht organisch wachsen und werden lie]. ,,Der Nacherziehung, die 
sie benStigen, obliegt in erster Linie, sie aus der Erstickung und Verdrehung ihres inneren 
Menschen zu erlSsen, sie seelisch wieder einzurenken und auf die Basis ihres ursprting 7 
lichen Selbst zu stellen. Erst von da aus kann dann die Neuorientierung und HSher- 
entwicklung ihrer Pers5nlichkeit einsetzen, zu der die Naeherziehung ihnen letzten 
Endes verhelfen soll." Dieser Etfekt kann nach seiner Ansicht kaum dutch Strafe 
erzielt werden. DieStrafe begiinstigt bei vielen Psychopathen die Begehung ktinftiger 
Delikte, statt sie zu verhiiten. De lege ferenda schlagt H. eine besondere Form der 
Schutzaufsicht vor. Anstaltserziehung und Ftirsorgeerziehung lehnt er ab. 

Salinger (Herzberge). 
Hopmann, Emmy: Der Begriff der Verwahrlosung in rder Rechtspreehung des 

Kammergerichts. Zbl. Jugendrecht 23, 89--92 (1931). 
Durch Rechtspreehung und ablehnende Haltung welter Kreise ist ein standiger 

Riickgang der F.E. in PreuBen in den letzten Jahren bedingt, die eine verspatete 
Erfassung der verwahrlosten Jugendlichen zur Folge hat. In der Rechtspreehung des 
Kammergerichts wird die Verwahrlosung an dem asozialen Verhalten, also ~ui]eren 
Tatsaehen gemessen, wogegen sich das Rheim Landesjugendamt wendet. Es will die 
Verwahrlosung naeh F r a n c k  aufgefaBt sehen als riiekl~ufige Bewegung, die zur Ent- 
fesselung der niederen Triebe und damit zur Entformung der Seele fiihre, und spricht 
von beginnender Verwahrlosung, wenn die rticklaufige Bewegung eine andauernde, 
vorherrschende geworden ist. Da] damit die Feststellung der Verwahrlosung sehwierig 
wird, wird anerkannt. Das Urteil eines saehverstiindigen Erziehers wird erforderlich, 
dem das gleiche Vertrauen wie dem des Arztes vor Gericht entgegengebraeht werden 
solle. Reiss (Dresden).~ 

Asehaffenburg, G.: Einheitlichkeit der Sicherungsmallnahmen. ]VIschr. Kriminal- 
psychol. 22, 257--265 (1931). 

A s c h a f f e n b u r g  tritt  fiir die Schaffung eines einheitlichen Sicherungsgesetzea 
ein, das ,,alle Fiirsorgema~nahmen, yon der Betreuung durch besonders geeignete 
Personen bis zu Erziehung und Heilungsversuchen, aber auch alle Ma~nahmen gegen 
Stichtige und gemeingefahrliche Kranke bis zur Dauerverwahrung der Gewohnheits- 
verbrecher umfaBt". Die Fiirsorge, wie sie heute ist, droht zu einer negativen Aus- 
lese der asozialen und antisozialen Elemente zu fiihren. Ihr gegentiber ist die Sicherung 
der Gesellschaft nicht geniigend gewahrt. Der Versuch der Resozialisierung der 
Asozialen gelingt nur in einem Teil der F~lle. Die unbeeinflul~bare, ererbte An]age, 
die A. friiher untersch~itzt zu haben zugibt, last diesen Versuch in der Mehrzahl der 
F~lle scheitern. In einer schematischen Darstellung der asozialen PersSnlichkeit, 
sowohl vom Standpunkt ihrer Artung wie vom Standpunkt der Gesellschaft, werden 
die enormen Schwierigkeiten gezeigt, flit jede Gruppe besondere gesetzliehe Bestim- 
mungen zu sehaffen. Das neue Gesetz mul~ die MSglichkeit bieten, in jedem Falle 
elastisch und anpassungsfiihig zu handeln. Nur so wird es mSglich sein, die Fiir- 
sorge flit die Asozialen mit der Sicherung der Gesellschaft in befriedigender Weise 
zu verbinden. Wil#ied Zeller (Berlin).~ 

Rosenfeld, E.H.: Was kann und was mnB [fir die heilpiidagogiseheAusbildung der 
Juristen gesehehen? (5. Kongr., K61n, Sitz 9. v. 7.--10. X. 1930.) Verb. Ges. Heilp~idag. 
Tl 4, 537--540 (1931). 

Um den Vormundschaftsrichtern und Strafrichtern, und zwax besonders den Jugend~ 
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r iehtern, um den Staatsanw~lten und den Leitern yon Jugendgef~ngnissen Verst~ndnis fiir 
die Probleme der Hei|p~dagogik und ein gewisses MaB yon Kenntnissen auf diesem Gebiet 
zu versehaffen, stellt Rosenfeld die Forderung auf, dab die heilp~dagogischen Probleme 
sowohl in der Studien- als auch in der Ausbildungszeit (Referendarzeit) eingehend beriick- 
~ichtigt werden miissen und dab die definitive Anstellung als Vormundschaftsrichter, Straf- 
richter, Jugendrichter und Staatsanwalt yon dem •aehweis einer heilp~dagogischen Vor- 
bildung abh~ngig zu machen ist. T6bben (Miinster i.W.). 

Villinger, W.: Heilp~idagogisehe Gesiehtspunkte liir die Gerichtspraxis. (5. Kongr., 
KSln, Sitzg. v. 7.--10. X.  1930.) Verb. Ges. Heilp~dag. T1 4, 555--565 (1931). 

Verf. stellt sieh die Aufgabe, ,,die Art der Erfassung sehwieriger junger Menschen, aus 
dem Geist der Heflp~dagogik einer psychiatrisch-psychologisch vertieften, erweiterten und 
verfeinerten Erziehungskunst heraus, in ihren Grundlinien zu umreiBen und ein paar willkiirlich 
herausgegriffene Hinweise und Vorseht~ge fiir die Gerichtspraxis kurz anzufiigen". Dabei 
will Villinger ,,das praktisch Bew~hrte, Einfache, Wesentliche aus der psyehiatrisch-heil- 
p~dagogisehen Mensehenerfassung und Fiihrung herausstellen. Wesenselemente der heft- 
p~dagogisehen Mensehenbehandlung und Fiihrung sind die Pers6nl ichkei t ser fassung,  
die AufschlieBung, die Bindung, die Kl~rung,  die Formung und Ffihrung, deren 
Grundlinien Verf. klar zeichnet. ,,Die Pers6nliehkeitserfassung, die Aufschliel3ung, die Bindung 
Sind nur Vorarbeiten fiir das eigentliche psyehotherapeutisehe Handeln: Die Kl~rung, Formung 
und Fiihrung, das, was man heute als Psyehagogik im engeren Sinne bezeichnet." Ziel aller 
heflp~dagogisehen Behandlung ist die Erziehung der abwegigen Mensehen ,,zur Gesundheit, 
~peziell zur psychischen, charakterlichen Gesundheit". Verf. mSehte den Jugendriehtern und 
.seinen Gehilfen die yon ihm gezeiehneten Grundlinien der heilp~dagogisehen Mensehenerfassung 
und -fiihrung als Richtschnur an die Hand geben. Er glaubt, dal~ bei ihrer Befolgung eine 
Reihe yon Einzelhinweisen auf einige erzieheriseh ungiinstige Faktoren des geltenden Jugend- 
gerichtsverfahrens, mit denen er seine anregende Arbeit sehliel~t, yon selbst hinfMlig werden. 
: Tb'bben (Miinster). 

Bonaventura, Enzo: L'edueazione dei faneiulli anormali psiehiei e la prevenzione 
della delinquenza. (Die Erziehung der psychisch-abnormen Kinder und die Verhiitung 
der Kriminalitat.) Rass. Studi sess. 10, 285--296 (1930). 

Die Verhiitung der Kriminalit~t ist das Kernproblem des Kampfes gegen dieselbe; 
daher die grol~e Zahl yon Arbeiten und Statistiken fiber den Zusammenhang yon psy- 
chiseher Minderwe[tigkeit und Kriminalit~t. blaeh Gor ing  stellen die Minderwertigen 
15--20% der kriminellen BevSlkerung in England dar, w~hrend andere viel hShere 
Ziffern nennen (z. B. B i a n e h i  60%). Die Versehiedenheit dieser Zahlen h~ngt natiir- 
lich mit der Versehiedenheit der Untersuehungsmethoden zusammen. DaB die Er- 
ziehung der psychisch Abnormen trotz aller pessimistischen Stimmen erfolgreieh sein 
kann, ist einerseits eine Folge ihrer speziellen Artung, welche nicht Allgemeinbildung, 
sondern Berufsbildung, Erlernen eines Handwerl~s anstrebt. Eine wichtige, yore Verf. 
sehr betonte Voraussetzung zur Sieherung der Erziehungsfriiehte ist sodann die fiber die 
Schulzeit hinaus, ins Leben hinein und weiterhin begleitende Fiirsorge, wie sie bisher 
in Italien noch fast nirgends vorliegt. Verf. geht bier des n~heren auf die einsehl~gigen 
italienischen Gesetze und auf die Organisation der zahlreiehen heilp~dagogisehen 
Institute ein. Von der Zukunft fordert er Obligatorisehwerden der Erziehung psychiseh 
abnormer Kinder, Einrichtung yon Hilfsklassen in allen grSl~eren Gemeinden, solehe 
yon autonomen Schulen mit vorwiegend professionalem Charakter in allen grSl]eren 
St~dten, ein Internat fiirAnormale mittleren Grades in jeder Provinz, Kinderabteilun- 
gen mit heilp~dagogischem Charakter an allen psychiatrisehen Anstalten und endlich 
fiir jede Provinz eine nachgehende Fiirsorge fiir die aus den Erziehungsanstalten 
Entlassenen mit geeigneten Arbeitsst~tten usw. Liguori-Hohenauer (Illenau).o 

Saussure, R. de: Prophylaxie du erime et de la d~linquanee dans la ]eunesse. 
(Die Prophylaxe der Verbreehen und Vergehen Jugendlieher.) Enc~phale 26, Suppl.- 
l~r 5, 101--116 (1931). 

Die Prophylaxe der Jugendkriminalit~t mull gegriindet werden auf eine Er- 
forsehung der aus sozialen und individuellen Faktoren sieh zusammensetzenden Ver- 
brechensursaehen. Die Arbeit will vornehmlich die ursaehliche Bedeutung der psychi- 
schen kindlichen Konflikte darlegen und Ma]nahmen zu ihrer Behebung empfehlen. 
Da Kinder und 5ugendliehe infolge ihrer Suggestibilit~tt sch~dlichen Einflfissen sehr 
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leicht zuganglieh sind, sind diese nach MSglichkeit zu vermeiden. Als generelle Ma~- 
nahmen zur Verhfitung des Verbrechens bezeichnet Verf. die ~)berwaehung der Kinos 
und die Bekampfung der Verbrechenspropaganda dutch sensationelle Zeitungsberichte. 
Die Ausffihrungen des auf dem Boden der Psychoanalyse stehenden Verf. fiber die 
familiaren Mal~nahmen zur Verbrechensverhfitung werden wegen ihrer Einseitigkeit 
mit Vorbehalt zu werten sein. Kindliehe Raehe und HaG als Reaktion auf eine Ent- 
tauschung, 0dipus- und Kastrationskomplex, Eifersuehtskonflikte, Mangel der sexuellen 
Erziehung, eine zu strenge und zu nachgiebige, ferner eine gegensatzliche Behandlung 
des Kindes dutch den Vater und die Mutter und das schlechte Beispiel der Eltern 
werden als Ursachen kindlicher Konflikte, die zur Kriminalitat ffihren k5nnen, bezeieh- 
net und MM~nahmen zu ihrer Behebung angegeben. Die in den Besserungsanstalten 
und Gef/ingnissen zu treffenden Ma~nahmen betrachtet Verf. als so eng mit den Mall 
nahmen der Prophylaxe verwachsen, dal~ man sie nicht voneinander trennen kann. 
Vor der Ergreifung yon Wiederaufrichtungsmal~nahmen sollen die Psychologie des 
Taters und die tieferen Ursaehen seiner kriminellen Handlungen erforscht werdem 

TSbben (Miinster i. W.). 
Miehel, Rudolf: Psyehiatrisehe Erfahrungen wiihrend des ersten Jahres seit In. 

krafttreten des 6sterreiehisehen Jugendgeriehts-Gesetzes. (Inst. ]. Geriehtl. Med., Univ. 
Graz.) Beitr. gerichtl. Meal. 11, 3--20 (1931). 

Verf. berichtet fiber seine Erfahrungen an 67 yon ibm als Sachverst~ndiger beim 
Landesgericht Graz 1929 begutachteten und 68 in der ffugendabteilung der Manner- 
strafanstalt Graz beobachteten Jugendliehen und stellt im wesentlichen folgendes lest: 
2/s der ffugendiichen gehSrten dem spateren Pubertatsabschnitt an. Einzige Kinder 
waren unverhaltnismM~ig haufig, Mteste und jfingste Kinder nieht. Das YerhMtnis 
zwischen jugendliehen Rechtsbrechern mannlichen und weibliehen Gesehlechts war 
etwas geringer als bei Erwaehsenen. In sehr vielen Familien war die Kriminalitat 
auBerordentlich grolL Yerf. glaubt, dal~ die aui~erordentlich grol3e Zahl trunksfichtiger 
Eltern fiir die grol~e Bedeutung der Keimsehadigung spreche. (Wieviel yon diesen 
Eltern sind aber bereits konstitutionell abnorm gewesen ? l~ef.) Exogene Momente 
spielten bei der Kriminalitat eine grol~e Rolle, aber nur bei endogener Bereitschaft. 
In der Anamnese von Gewohnheitsverbrechern findet sich, was auch das Material des 
Verf. bestatigt, regelmM]ig die Trias: Verlogenheit, Unbestandigkeit (Schulschwanzen, 
Fortlaufen), Eigenturmsdelikte. Psychopathen waren unter den ffugendlichen h~ufig. 
Verf. finder 2 grol~e Gruppen unter den jugendliehen Kliminellen: 1. die, bei welehen 
die Pubert~it in ihrer Egenheit fiir die Entstehung des Verbrechens mehr oder weniger 
in Frage kommt (Sexualdelikte, viele Gewalttatigkeitsdelikte; bei den Sexualverbre- 
ehern zeigt sich oft wirkliehe Reue, eine groBe Naivit~it in sexuellen Fragen; die Reife, 
das UnrechtmM~ige einzusehen oder danach zu handeln, fehlt oft, Prognose gfinstig); 
2. die mit Eigentumsvergehen. Die Pubertat spielt hier eine geringe Rolle. Es linden 
sieh dieselben Erscheinungen wie bei psychopatischen Gewohnheitsverbrechern, die 
oft schon in frfiher Jugend Gewohnheits- und Berufsverbreeher sind. Die Prognose ist 
bier also ungiinstig. Eine Trennung dieser beiden Gruppen im Strafvollzug ist vie! 
wichtiger als die naeh Stufengraden. Bei jugendlichen Beschuldigten mull eine psych- 
iatrisehe Untersuchung die Regel sein. Yerf. wendet sieh gegen die Begutachtung dutch 
nieht psychiatrische Heilpadagogen und teilt aus eigener Erfahrung schwerwiegende 
Fehler, die dabei vorgekommen sind, mit. Das Jugendgeriehtsgesetz bedeutet einen 
grol3en Fortschritt. Runge (Chemnitz.)o 

Ziireher, W.: Die Aufgabe der ilrztliehen Saehversfiindigen bei Verhandlungen 
gegen Jugendliehe im Rahmen der ~ffentliehen Ffirsorge fiir seeliseh abnorme Kinder. 
Allg. Z. Psychiatr. 95, 145--171 (1931). 

Alle straffallig gewordenen ffugendliehen mfissen ~rztlich untersucht werden. 
Ffir die Beurteilung und Begutachtung dieses sowie fiir die Auswahl der erzieherischen 
und ffirsorgerischen Mal~nahmen sind die ~[rzte der Ffirsorgestellen ffir Psychopathen, 
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fiir seelisch abnorme Kinder, der Jugendsichtungsstellen, heilpi~dagogischen Beratungs- 
stellen besonders geeignet, wahrend die Gerichtsi~rzte dafiir weniger in Betracht kommen. 
Die Ausbildung besonderer Jugendpsychiater ist notwendig. Verfi schildert ausfiihrlich 
die Mitarbeit der genannten Fiirsorgestellen und ihrer _~rzte bei der Begutachtung 
der Jugendgeriehtsf~lle. Erwi~hnenswert ist, dull den J(rzten in der ,,Jugendsichtungs- 
stelle" in Frankfurt a. M. ein Fachpsychologe (Nichtarzt) zur Vornahme einer ,,psycho- 
logisehen Grunduntersuchung" zur Verftigung steht. Die zu weitgehende und sch~dliche 
Ex~lpierung der jugendlichen Kriminellen mul~ vermieden werden. Erziehungsheime, 
in denen sich dauernd eine grol3e Anzahl abnormer Jugendlicher befindet, sollen 
unter fachpsychiatrische Leitung gestellt werden, oder es soll deft mindestens dem 
Psychiater ein weitgehender Einflu~ einger~iumt werden. Die Aufgaben des Fiirsorge- 
arztes erstrecken sich auch auf die Durchftihrung der Erziehungsmal]nahmen, die 
Sehutzaufsieht, auf spiitere Beratung bei Jugendlichen bis zum Zeitpunkt der ~ber-  
winduug der unruhigen Periode (20. bis 25. Jahr). Schliel~lieh soll auch Erfassung 
und Befiirsorgung der Geschwister, Freunde, Arbeitskollegen des Jugendlichen, die 
,,Sanierung" ganzer H~iuser und grSl]erer Bezirke angestrebt werden. Runge: ~176 

Weatherly, LionelA.: Juvenile psyehologieal delinquents. (JugendlieheVerbrecher.) 
Trans. med.-leg. Soc. Loud. 23, 13--33 (1930). 

W e a t h e r l y  fiihrt den Beweis, dab jugendliche Verbreehen in der ~berzahl 
Folge yon sehleehter Umgebung, elterlicher Vernachli~ssigung oder iiblen Beispiels 
sind. Er zieht alle zu klarer Erkenntnis dieser ~bel  n5tigen Wissensehaften heran: 
Physiologie, Pathologie, Soziologie und Psychologie, die einzeln oder zusammenwirkend 
die Griinde fiir die Entgleisung ergaben. Die Zusammenarbeit yon Fachleuten all dieser 
Disziplinen ist unbedingt erforderlich. Als wichtigste Punkte zur Beki~mpfung des 
jugendlichen Verbrechens fiihrt W. an: 1. friihes Erfassen sehwieriger Kinder und 
ihre Entfernung aus der verderblichen Zone; 2. Einsicht der Zwecklosigkeit des 
Gefiingnisses bei asozialen Jugendlichen, die dort dureh die erwachsenen Verbreeher 
in noch iiblere Bahnen gelenkt werden; 3. Padagogische Aufsicht und giitige Be- 
handlung wird gr61]ere Lebensttichtigkeit entwickeln als Gefi~ngnis. GregOr.o 

Pescor, M. J.: The application of the Woodworth-Cady questionnaire to juvenile 
delinquents. (Die Anwendung des Woodworth-Cady-Fragebogens bei jugendlichen 
Delinquenten.) ( Psychiatr. Field Serv., State Board o] Control o/Wisconsin, Madison.) 
Med.-leg. J. 48, 74--78 (1931). 

Der Woodworth-Cady-Fragebogen ist vine Modifikation des Woodworth-Fragebogens, 
die fiir die Untersuchung yon Jugendlichen bestimmt ist. Verf. hat die Methode bei 228 n~nn- 
lichen und 50 weiblichen intelligenten Fiirsorgez6glingen angewandt und empfiehlt sie fiir 
die Auslese psyehoneurotischer Jugendlicher. Wertham (Baltimore).~ 

L~wy, Malwine: Sehwererziehbarkeit und Yerwahrlosung als Minderwertigkeits- 
komplex. Z. p~idag. Psychol. 32, 113--121 (1931). 

Minderwertigkeitskomplex als Begriff wird in dieser Arbeit fiir psychische, moralische, 
intellektuelle, sexuelle usw. ,,Minderwertigkeit" angewandt, so dal3 vine ldare Auseinandcr- 
setzung mit dieser an sich oberfl~chlichen Studie nicht mSglich ist. Strauss (Heidelberg). o 

Michaelis, Burchard: Fiirsorgeerziehung und Jugendgef~ingnis. Freie Wohlf.pf!. 
6, 260--273 (1931). 

Verf. weist zun~chst auf die zahlreichen aktucllen Schwierigkeiten im Ftirsorgeerzie- 
hungswesen hin. Er vertritt die Ansicht, daft diese aul3er dutch eine Reihe yon anderen 
Grtinden nicht zuletzt durch den Weltanschauungskampf bcdingt sind, ,,der vine unheil- 
voile und zu hohen Prozenten wesenlose tendenziSsc Diskussion entfessclt hat". Michaclis 
erstrebt die ,,M6glichkeit, zu eincr vellkommen parit~tischen Zusammenarbeit aller Kreise 
zu kommen, die ein ernstes und ausschliel31ich p~dagogisches Interesse treibt". Er ist der 
Meinung, daft die Jugcnd ,,keine ideelle Formung" wolle und brauche, ,,sondern die Pflege 
der Voraussetzungcn innerer und i~ul3erer Art fib" einc solche". Die Ftirsorgeerziehung er- 
fordere vom Erzieher ,,Gesinnungsechtheit und gedankliche Klarheit", ferner vine ,,anlage- 
ms erzieherische Begabung". Schwierigkeiten vrheben sich gegeniiber der Beantwortung 
der Frage: ,,Wie soll man erziehen ?" und ,,Welches Ziel verfolgt die Erziehung ?" Aus einer 
gedri~ngten Wiedergabe der Ansichten und Vorschlage, die in den Arbeiten yon Fachver- 
tretern niedergelegt wurden, zieht Verf. die Schlnflfolgerung, dab die ,,Vorschlage fiir einen 



160 

systematischen Reorganisationsplan des Ffirsorgeerziehungswesens mit tiberwiegender Ein- 
heitlichkeit in die Richtung auf eine mSglichst freie Pflege des Wachstums der endogenen 
Entwicklungskr~fte unter weitgehender Ausschaltung hemmender Umwelteinfliisse bei zahlen- 
m~13ig tunlichst geringer Zusammenfassung anlagem~Big homogener Typen unter entfaltetem 
Rechtsschutz auf Grund einer sorgf~ltigen Anfangsdiagnose" hinweisen. - -  Der zweite Teil 
der Arbeit besch~ftigt sich mit der Frage, ,,inwieweit das Jugendgef~ngnis in den Plan der 
Anstaltserziehung einzubeziehen ist". Verf. setzt sich zun~chst mit dem ,,konservativen, 
formal-juristischen Bedenken" auseinander, ob es ang~ngig sei, Strafvollzug und Erziehung 
miteinander zu vermengen. Er gibt der teleologiseh gerichteten modernen sozialpadagogisehen 
Schule gegenfiber der ,,kausal gerichteten Syllogistik (Verbreehen - -  Sfihne)" der klassischen 
Schule den Vorzug. Um zu beweisen, dal~ praktisch keine tiefgreffenden Unterschiede zwisehen 
Ffirsorgeerziehung und Strafvolizug bestehen, gibt er die Urtefle, die 17 Strafgefangene des 
Jugendgefangnisses Kottbus fiber die Fiirsorgeerziehung in einem Fragebogen niedergelegt 
haben, wieder. 

Auf Grund seines Materials konnte Verf. den SchlUB ziehen, ,,dab v o n d e r  Mehr- 
zahl der straff~lligen Ftirsorgez5glinge die Anstaltserzlehung, verglichen mit  dem 
Strafvollzug, bei den heutigen Handhabungen als Strafe empfunden wird".  Prakt isch 
w~re deshalb nach Ansicht des Verf. eine Angleichung yon Ffirsorgeerziehung und 
Strafvollzug gut  m6glich. Etwaige rechtliche Bedenken h~tten die Jurls ten zu er- 
heben. Zum SchluI~ geht M. auf elnige Probleme des Jugendstrafvollzugs und auf 
die Frage der Rfickffihrung in das Erziehungsheim nach Strafverbfi~ung ein. 

TSbben (Mfinster i. W.). 
Jacobi, Erich: Untersuehungen an verwahrlosten, geistig abnormen Miidehen. 

(Psychiatr. u. Nervenlclin., U~iv. KSnigsberg i. Pr.) Arch. f. Psychiatr .  94, Festschr.  
Meyer, 303--365 (1931). 

Die Arbei t  tei l t  die Ergebnisse der an 30 verwahrlosten, geistig abnormen M~dchen 
vorgenommenen Untersuchungen mit. 21 F~ille waren der Gruppe der Psychopathie 
zuzuordnen und 9 geisteskrank. 15 der psychopathischen M~dchen waren gleichzeitig 
imbezill. An Hand iibersichtlicher Stat is t iken berichtet  Verf. tiber die Belastung, 
die Verteilung nnd Wirkung yon Anlage und Milieu, die Ar t  und H~ufigkeit der Ver- 
gehen, fiber den Beruf und den Charakter der M~dchen und fiber die Prognose der F~lle. 
Abschliel~end werden die F~lle selbst wiedergegeben. TSbben (Mfinster i. W.). 

Das Stral]enbild naeh Inkrafttreten des RGBG. Mitt.  dtsch. Ges. Bek~mpfg 
Geschl.krkh. 29, 66--111 (1931). 

Bericht einer Sachverst~tndigen-Konferenz vom 15. IV. 1931. R o e s c h m a n n  behandelt 
in einem ~]berblick die historiseh gewordenen Gewerbsprostitutionsverh~ltnisse vor Inkraft- 
treten des RGBG. Er zitiert wSrtlich die grundlegeud gewordenen Reichstagsverhandlungen 
der Jahre 1924/25 und stellt fest, dal3 sowohl der Reichstag als auch die Reichsregierung hie 
daran gedacht haben, die Prostitution schalten und walten zu lassen, wie es ihr gefrtllt, sondern 
dab sie eine einwandfreie Stral3enordnung wfinschten, Gleiche Ziele verfolgen die gesetzlichen 
Ausffihrungsbestimmungen der L~tnder. Ob.-Reg.-Rat H e i l a n d ,  Leipzig, stellt ausfiihrlieh 
an der Hand statistischer Belege folgendes lest: I. 1. Die Aufhebung der Bordelle hat das 
Straflenbild nicht nachteilig beeinfluflt: 2. Die durch sie bedingte Zunahme der StraBen- 
prostitution f~llt zahlenm~ig nicht ins Gewicht. 3. Ebensowenig kann eine dutch sic ver- 
ursachte Zunahme der Zahl der Zuh~lter statistisch naehgewiesen werden. II.  1. Die Auf- 
hebung der Reglementierung hat nicht zur Vermehrung der Stral3enprostitution gefiihrt. 
2. Dutch die Abschaffung des w 361 Z. 6a StGB. ist ein groBer Teil der sogenannten heimlichen 
{nicht polizeilich erfal3ten) zur offenen Prostitution geworden. 3. Dadurch wird ihre gesund- 
heitliche ~berwachung erleichtert. 4. Gleiehzeitig aber tr i t t  sic im Straflenbild mehr als frfiher 
in Erscheinung, zumal III .  1. w Z. 6n F. StGB. die in ihn gesetztenHoffnungen nicht erfiillt 
hat und der Polizei keine genfigende Handhabe bietet, um mit Erfolg alle St(irungen der guten 
Ordnung des Gemeinwesens auf sittlichem Gebiet abwehren zu kSnnen. 2. w 361 Z. 6a 
soweit das Straflenbild der Groflstadt in Frage kommt - -  praktiseh olme Bedeutung ist. IV. 
Diese Lficke im polizeilichen Abwehrkampf gegen die dutch die Prostitution verursachten 
Ordnungsseh~tden gilt es zu schliefien. Dazu sind Strichverbote als Individualmal~nahmen 
gegen bestimmte typisehe, die 5ffentliehe Ordnung unmittelbar gef~hrdete Auswfichse des 
Gebarens der Unzueht Treibenden und ihrer Helfer notwendig. Es muff - -  gegebenenfalls 
im Wege authentischer Gesetzesinterpretation - -  festgestellt werden, dal3 solche Strichverbote 
gegen Prostituierte einsehlieBlich Homosexuelle und Zuh~lter auf landesreehtlicher Grundlage 
auch unter der Herrschaft des RGBG. zul~ssig sind. V. Der Kampf der Kriminalpolizei muff 
gegen das sieh immer fester organisierende Zuh~ltertum, den Rfickhalt der Prostitution, mit 
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gest~rkter Kraft geffihrt werden, dam_it sieh das Stral3enbild der Grol3stadt nicht verschlechtert. 
F r i e d a R o t h ig ( Pflegeamt Hannover ) sehliel3t aus der VerSffent]ichung des deutsehen St~dte - 
rages vom Jahre 1929, aus ~u/3erungen aus 14 Stadten auf Grund einer Rundfrage und aus 
~igenen Eindrtieken auf eine Versehlechterung des Stral3enbildes seit Inkrafttreten des RGBG. 
Verantwortlich macht sie hierffir die Ver~nderungen der Prostitutionszusammenh~nge, die 
freiere Sexual- und Lebensauffassung, Not- und Wirtschaftskrise, die ~nderung des w 361 Z. 6, 
die Bestimmungen fiber die Kuppelei aus w 180, StGB. und die Haltung der 0ffentlichkeit zu 
dem Begriff: 5ffentlich in einer Sitte und Anstand verletzenden oder anderen beli~stigenden 
Weise", sowie die unzureichenden Bestimmungen in w 16, IV RGBG. 

Georg Loewenstein (Berlin).~ 

Verle t zungen.  Gewa~t samer  Tod  aus  p h y s i k a l i s e h e r  Ursaehe. 

�9 Pedrazzini, Franeeseo: Architettura ed emoidraulica del sistema eranio verte- 
brale encefal0-midollare. (Architektur und Bluthydraulik des kranio-vertebralen 
encephalo:medullaren Systems.) Milano : Fassinetto & Antonini  1930. 523 S. L. 40.--.  

Der seit tiber 4 Jahrzehnten das Gebiet bearbeitende Verf. stellt in diesem Buehe seine 
gesamten Forsehnngen und Ansichten zu einer Lehre zusammen, in der er gegentiber vielen 
neueren Ansehauungen gewollt einseitig die grundlegende Wiehtigkeit der meehanisehen und 
hydraulisehen Verh~ltnisse zum Verst/~ndnis pathologischer und traumatiseher Vorg~tnge 
vertritt. Der 1. Tefl des Buehes behandelt die Seh~delarchitektur in Beziehung zu den Seh~del- 
verletzungen und ist daher yon besonderem gerichtlich-medizinisehen Interesse. Die Statik 
des Sch~dels wird etwas abweichend von den bei uns bekannteren Theorien (Bruns,  Berg- 
m a n n ,  Tr61at, F61izet usw.) behandelt und vor allem zur Erklarung der Riehtung yon 
Berstungsbrfiehen die Bedeutung des ,,Reaktionspunktes" (Widerstandszentrum) hervor- 
gehoben. Dieser weehselt mit der jeweiligen Kopfhaltung, liegt meistens in den Proc. ,gle- 
noidales des Occipitale bzw. in seiner Pars basilaris. Daneben ist die Starke der Gewaltwirkung 
bestimmend. Der Ball der Basis modifiziert die Richtung. Von Anderen auf GegenstoB be- 
zogene Brfiche werden als unterbroehene Kontinuit~tsbrfiche erkl~rt. - -  Im 2. Tell werden 
die physiologischen Erscheinungen der Bluthydranlik in Gehirn und Rtickenmark dargelegt 
unter starker Betonung der Bedeutung der H~ute, des Liquors, der perivasalen R~ume, 
des venOsen Systems ftir die Druckregelnng. Der Liquor wird als Filtrationsprodukt der 
Blutgef~tf]e aufgefal~t. - -  In dem 3. Teile, der die pathologischen Erseheinungen der Blut- 
hydraulik in Gehirn und Rfickenmark bchandelt, werden auf Grund der gewonnenen An- 
schauungen die Pathogenese des Hydrocephalus, des HirnOdems, die Meehanik der Hh'n- 
blutung, die Stauungspapille, die Hirn- und Rtiekenmarkserschtitterung, der Mechanismus 
der Fernwirkung yon Explosionen und die traumatisehe Glykosurie besprochen. Auf Einzel- 
heiten kann hier nicht eingegangen werden. Wie das ganze Werk ist auch der letzte Ab- 
schnitt durch das persOnliche, auf viele eigene Versuche und Beobachtungen aufgebaute 
Lehrgeb~ude und seine Verteidigung gegeniiber anderen Ansehauungen sehr anregend. Wenn 
man auch manche wichtigen neueren Theorien (z. B. bei der Apoplexie) tiberhaupt nieht 
berficksiehtigt finder und yon mancher Behauptung befremdet wird, so gew~hrt doch der 
reiche positive Inhalt nicht nur dem Theoretiker, sondern aueh dent kritischeu Gutachter 
wertvolle Hilfen, um sieh in einer der anatomisch-physikalisehen Betrachtung wenig ge- 
neigten Zeit vor Einseitigkeit zu bewahren. P. ~raenckel (Berlin). 

Egidi, Guido: Trattamento delle lesioni cranio-cerebrali traumatiehe. (Eseluse 
quelle da armada fuoco.) (Behandlung traulnatischer ttirn-Seh~delverletzungen mit  
Ausnahme der Schu6verletzungen.) (37. adunanza, Roma, 13.--16. X. 1930.) Arch. 
Soe. ital. Chir. 5--156 (1931). 

Einleitend werden die verschiedenen M6gliehkeiten der A u s w i r k u n g  y o n  Ge- 
w a l t e i n i l f i s s e n  auf den Sch~del erSrtert und dabei auch die neueren Versuehe fiber 
die Ausl5sung der Hirndruckerseheinungen ~:on der Sch~delbasis her angeffihrt. Von 
den p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e n  Ver~nderungen treten makroskopiseh H~mor- 
rhagie, Hirnkontusion und Knochenbruch als wichtigste hervor. Das weitere Sehicksal 
der H~imatome wird besprochen. Das HirnSdem, das sich in fiber 1/3 aller FMle findet, 
wird eingehend gewfirdigt und auf die Wahrscheinlichkeit der traumatischen Ent-  
stehung mancher Araehnoidealeysten hingewiesen. Nieht geniigend bekannt  ist leider 
bisher noch die Meningitis serosa (eircumscripta). In  dem Abschnitt  fiber die ioatho-  
l o g i s c h e  P h y s i o l o g i e  wird betont, dal3 bedeutungsvoller als die makroskopiseh 
sichtbaren Befunde oft die KreislaufstSrungen sind, fiber deren Art und Einflul~ auf die 
Umgebung man sich aber noeh keine einheitliche Vorstellung maeht (reflektorische 
An~mie, Hyper~mie usw.). Sic werden mit den Begriffen Shock und Diasehise um- 

z. f. d. ~es. Gericht]. Medizin. 18. Bd. 1] 


