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Im 1. Teil der Arbeit versucht der Verf. in allgemein faBlicher Weise die versehiedenen 
Erscheinungen der einzelnen Wetterphasen zu erkl~ren. Im 2. Teil werden dann die Kurven 
der Sektionszahlen in Parallele gestellt zu den jeweiligen klimatischen Verh~ltnissen, undes 
seheint in der Tat aus den Ausffihrungen des Verf. eine solehe Abh~ngigkeit hervorzugehen 
hinsiehtlich tier H/~ufigkeit der Sektionsi~lle, d. h. also der Todesi~lle. - -  Zum Sehlu$ stellt 
Verf. die sehr merkwiirdigen Tatsachen lest: Die Warmfront seheint den grSl~ten Einflul~ 
auf die 4 grol~en Krarrkheitsgruppen: Tuberkulose, Empyem und t'neumonie, Apoplexien 
und Erweichungen, Herz- und Gef~l~erkrankungen auszutiben. Bei Kaltfront zeigen Todes- 
f~lle an Tuberkulose, Empyeme und Pneumonien kein geh~uf~es Auftreten. Tuberkulosen 
zeigen bei Warmfront und bei F6hn gleich viele tt~ufungen, Herz- und Gef~t~krankheiten 
reagieren haupts~chlich attf Warm- und Kaitfront. Aus den Darlegungen wird man wohl 
annehmen diirIen, da$ die meteorologischen Verh~ltnisse, besonders das Zu- und Abwandern 
groSer Luftmassen, in gewissem Zusammenhang mit der Sterblichkeit stehen. Me@el. 

Krimine l l e  und soziale  Prophyla~ce. 

N~igele~ Otto: Kriminalitiit und Justiz. Internat. Z. Individ.psychol. 9, 350 
his 357 (1931). 

Die Tiefe des Minderwertigkeitsgeitihls und der l~est des Mutes zur Gemeinschaft 
~ormen grn~ds~tzlich den Lebensstil, ~J~bertreibt der Mensch in seinem Irrtum den 
Willen zur Macht, so ger~t er in die Rolle des Herrenmenschen, des Verbrechers, Vet- 
wahrlosten, oder er wird nervSs, geisteskrank, SelbstmSrder. Das gesteigerte Macht- 
streben erh5ht die Gefahr, asozial oder antisozial zu werden. Der ausfiihrlieh mit- 
geteilte Fall lehrt, wie wenig nutzbringend die jahrelang vergeblich aufgewandten un- 
endlichen Miihen nnd Kosten der Fiirsorgeerziehung far den beschriebenen gungen siud, 
nimmt man dazu die nicht geringe T~tigkeit, die die Gendarmerie nnd Schutzmannschaft, 
die Staatsanwaltschaft und die Gerichte infolge der mehrfachen Entweichungen, Uber- 
tretungen, Vergehen und wiederholten vormundschaftsgeriehtliehen nnd Strafverhand- 
lnngen entfalten muSten, rechnet ma~ dazu noeh als weiteren Posten die erhebliche 
Zeit, die Miihe nnd die Kosten des Strafvollznges, die, wie wir yon dem Standpunkte 
der Heilung und Ertiiehtigung dieses Jungen aus annehmen miissen, ergebnislos sind, 
so sehen wir den tiefen Ernst des ganzen Problems und die St~rke unserer Verant- 
wortung, alles zu tun, um die Dinge zu bessern. Man/red Goldsteis. oo 

Hoffmann, Redwig: Das Lebenssehieksal ehemaliger Fiirsorgeziiglinge. Fest- 
stellungen an 878 Braunsehweiger Fiirsorgeziiglingen. Freie Wohlf.pfl. 6, 504--516 
u. 547--561 (1932). 

Die Untersuchungen der Yerff. erstreeken sich auf 378 (219 m~nnliche, 159 weib- 
liche) ehemalige Braunschweiger FiirsorgezSglinge. Sie fiihren zu dem Ergebnis, ,,dait 
offenbar nur ein kleiner Tell dieser dutch die F.-E. gegangenen Jugendlichen zu geord- 
neten Verh~ltnissen gelangt ist". Verf. hebt hervor, da~ man schon im Hinblick auf 
die Ursaehen der Verwahrlosung (Veranlagung und Milieu) yon der Fiirsorgeerziehung 
nieht allzu viel erwarten darf. H o f f m a n n  konnte naehweisen, da$ bei ihrem Material 
die Erziehungsmal~nahmen in jenen F~llen die meisten Erfolge batten, in denen die 
Verwahrlosung dureh Milienschaden bedingt und die Fiirsorgeerziehung friihzeitig 
angeordnet worden war. Auch in jenen F~llen, in denen die Verwahrlosung dutch l~uber - 
tgtsstSrnngen verursacht war, machte sparer in einem betr~chtlichen Prozentsatz 
,,die Erregbarkeit und Abenteuerlust dieser gahre der Einsieht und Reife Platz". 
In manchen Fgllen, in denen die entlassenen Ftirsorgez5glinge erst lange naeh ihrer 
Mtindigkeit den Weg einer geordneten Lebensfiihrung beschritten, glaubt Verf. den 
Wandel 5~ter auf eine Verheiratung zuriickfiihren zn k6nnen. TSbben (Miinster). 

Tiibben, H.: Uber jugendliehe Miirder und Totsehliiger. (5. Kongr., KSln, ~itzg. 
v. 7.--10. X. 1930.) Verh. Ges. Heilp~dag. T1 4, 575--582 (1931). 

In dem Vortrage werden die entferntere Disposition, die n~here Disposition and die 
Anlgsse und Motive besprochea. Hierauf wird das Verhalten kurz vor und nach der Tat 
sowie die Tat selbst geschildert. Abschliel~end weist T 5bb e n auf einige Bekgmpfungs- 
m~nahmen  him Bei der entfernteren Disposition wird die Pubert~t hervorgehoben, 
die Neigung zu Kurzsehltissen der Gedankeng~nge, die Erotisierung der PersSnlichkeit, 
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das brutale Erwachen des Sexualtriebes. Ferner wurden nnter den Charaktereigenschaf- 
ten als Ausdruck einer entfernteren Dispositio~ Gefiihllosigkeit und Gefiihlstumpfheit 
festgestellt. Auch das GefUhl der Uaterlegenheit nnd der Lebensuntauglichkeit, ein 
hoher Grad yon Verantwortungslosigkeit und mangelnder Ehrfurcht vet der Unantast- 
barkeit und dem Werte eines Menschenlebens wa~en Charakterziige, die in seinen Fallen 
hervortraten. Als ~atfSrdernde Oharaktereigensehaften zeigtea sich Mangel an Subordi- 
nation nnd Riieksichtslosigkeit sowie verbrecherische Energie. Der Vortragende geht 
Weiter auf die Beziehnnge~ zwischen KSrperbau nnd Charaktereigenschaften ein. Es 
ergaben sich solehe zwisehen Pyknikern und zyklothymer Charaktergrundlage und 
zwisehen Astheniker~ u~d Athletiker~ und schizothymer Charaktergrundlage. Jedoeh 
wird diesem Untersuchungsergebnis nieht die Bedeutung beigemessen, wie er es bei 
seinen erwachsenen T~tern rut. Als Ursache einer entfernteren Disposition kamen 
auch psychisehe Abwegigkeiten in  Frage, also angebore~er Schwachsinn und Psycho- 
pathie. Die n~here Disposition wird dadurch yon der entfernteren untersehieden, 
,,dal~ aus der Empfangsbereitsehaft fur zur Tat fiihrende eine solche fur zur Tat dra~- 
gende Gedankeng~nge wird". Im Gegensstz za den Totschl~tgern war der i3bergang 
yon der entfernteren zur n~theren Disposition bei den jugendlichen MSrdern nicht so 
schnell. Der TStungsgedanke wurde, ,,yon Stufe zu Stufe sehreitend, intensiver". 
Dem Motiv kommt fur das Zustandekommen des T(itungsgedanken eine grol~e Be- 
deutung zu. Auch die Milieuverhi~ltnisse spielen fur die Motivierung eine gro~e Rolle. 
Am Schlu~ geh~ Verf. noch auf den Unterschied des Gesamtverhsltens der Totschl~ger 
and der MSrder hash der Tat zwischen Jugendliehen und Erwachsenen ein. Aus den 
Untersuchungen ergeben sich folgende Lehren: Sorgfgltige Beobaehtung der PersSn- 
lichkeit des Taters nnter besonderer BerUcksichtigung der Kriminslbiologie, der I)sy - 
chologie u~d Psyehiatrie. Im Vordergrunde der Behandlung des Taters muB der 
Besserungsgedanke stehen. Eine unbestimmte Verurteilung ist zu fordern. 'Die ioad- 
agogisehe~ nnd heilpiidagogischen M~l]nahmen sind hash gestellter grztlicher Diagnose 
auszuffihren. Foerster (Miinster i. W.). 

Keltenieh, H.: Die Berufssehule, insbesondere die Hilfsberufsschule, in ihrer 
Beziehung zur Kriminalit~it. (5. Kongr., KSln, Sitzg. v. 7.--10. X. 1930.) Verb. Ges. 
I-Ieilp~dag. T1 4, 570--574 (1931). 

Verf. weist zun~chs~ auf die Anforderungen und Schwierigkeiten hin, die der 
mit dem Eintritt in die Berufsschule beginnende neue Lebensabschnitt suit sich bringt. 
Im einzelnen behandelt K e I t e n ioh die hiiusliche und wirtschaftliche Krise, die Berufs- 
krisis und die sexuelle Krisis. Er zeigt anf, inwiefern die einzelnen Momente fur den 
8chwachbegabte~ gefahrenreicher sind sis fiir den Rormslen. AnschlieBend teilt Verf. 
einiges statistisches Material tiber die Kriminalitgt seiner 8chiiler aus der Berufshilfs- 
schule in KSln mit. Auffallend sind die Urteils- nnd Hemmungslosigkeit, mit der 
schwachsinnige Jugendliche kriminelle Handlungen ausfUhren. Fiir den tteilp~dagogen 
verlangt Verf. ,,bei der Aburteilung frUherer HilfsschUler mal]gebliohen Einflul] fiir 
die Voruntersuchung, vet Gericht nnd in der augendgeriehtshilfe . . . .  nnd zwar nioht 
als Zeuge sonder~ sis Sachverstgndiger". Die schulisehe Erfassung und jugendpflege- 
risehe Betrennng mSchte er in den Dienst der u der Kriminalitgt sohwaeh- 
s!nnlger Jugendlieher stellen. s (MUnster i.W.). 

�9 Kauschansky, D.M.: Evolution des sowjetrussischen Pami!ienrechts. Die 
Familie im Gesetz und in der Geriehtspraxis. Eine soziologische Studie. (Abh. Sex.- 
forseh. Bd. 6, H. 2.) Berlin u. K6ln: A. Marcus & E. Weber 1931.36 S. RM. 3.50. 

])as Heft enthi~lt eine auBerordentlich inberessante Zusammenstellung des sowj etrussisehen 
:Famflienrechtes, so dal3 ein ausftihrlicheres Referat angezeigt erscheint. Die Grundlage der 
:Familie bfldet die tats/~chliche Abstammung (Blutsverwandtschaft), wobei es gleichgiiltig ist, 
.ob die Eltern eine l~ngjghrige oder momentane Ehe, eine registrierte oder eine faktische Ehe 
eingegangen sind, wghrend im Gegensatz hierzu in bfirgerlichen Staaten eine rechtliche Ver- 
w~ndtsch~ft nur d~nn besteht, wenn die Eltern des Kindes eine gesetz]iche Ehe geschlossen 
hubert. Au~ereheliche nnd eheliche Kinder sind einander vOllig gleichgestellt. Das gauze 
Familiem'eeht ist einzig und anein auf d~s Interesse des Kindes geriehtet, dessert Sehutz die 
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wiehtigste Aufgabe des sowjetrussischen Gesetzes bildet. Die frfiher vorgesehene Gesamt- 
haftung mehrerer Manner, die im Zeitpunkt der Empfangnis zur Mutter des Kindes in naher 
Beziehung standen, ist neuerdings aufgehoben mit Riicksicht auf die Kinder, die sonst in der 
Schule und im Kinderhaus mehrere als Vater anzuzeigen hatten, was am allerwenigsten im 
Interesse des Kinder war. Die Mutter eines Kindes richter wi~hrend der Schwangerschaft 
oder naeh der Geburt an die BehOrde ihre Wohnsitzes eine Eingabe unter Angabe des Vor- 
namens, Vaters- und Familienn~mens und Wohnsitzes des Vaters des Kindes. Auch eine ver- 
heiratete Frau darf den wirkliehen Vater ihres Kindes nennen und muB nicht, wie dies nach den 
Reehten der bfirgerIichen Staaten der Fall ist, das Kind ihrem Manne zuschieben. Falls der 
angegebene Vater binnen 1 Monat nicht widerspricht, so gilt er als Vater des Kindes. Er kann, 
obwohl er einstweflen als Vater grit, binnen Jahresfrist die Behauptung der Mutter gerieht]ich 
widerlegen. Andererseits kann auch die Mutter eine geriehtliehe Klage fiber Feststellung 
des Vaters des Kindes anstrengen. Die Klage ist unverjahrbar, da die Verwandtschaft ein 
dauerndes Verhaltnis darstellt. Bei der Entscheidung hat der Richter Ireie Beweiswfirdigung 
und ist an keine Beweise gebunden. Das Gericht darf nieht direkte Beweise der intimen Be- 
ziehungen fordern, da dies ffir das Sowjetrugland unzulassig ist und eine Naehahmung der alten 
Konsistorien bedeutet. Die Blutprobe als Beweismittel lehnt das russische Gericht ab. Nach 
einer Erlguterung des Volkskommissariats fiir Justiz seien samtliche Mitte], die Vatersehaf~ 
dutch medizinisehe Expertise festzustellen, naeh dem heutigen Stand der Wissensehait noch 
nicht zweifelsfrei und deswegen gerichtlich unzul~ssig. Hat aber das Gericht eine Reihe anderer 
Beweise, die als Grundlage f fir die Feststellung der Vaterschaft dienen k6nnen, so darf es doeh 
erg/~nzend sieh an die gerichtlich medizinisehe Expertise wenden. Der Gesetzgeber ist weniger 
durum bemfiht, dem Kinde seinen wirklichen Vater zu eruieren, als ihm einen Vater und selbst 
e i nen  f i k t i v e n  zu linden, der f fir das Kind materiell soften sell. Aus diesem Grunde erleidet 
aueh der veto geltenden Recht anerkannte Grundsatz, dab die Verwandtsehaft auf Blut- 
abstammung beruhe, einen Durchbruch. Kann der Vater veto Gericht nicht Renan fest- 
gestellt werden, so wahlt das Gerieht dem Kinde einen Vater, der die Schwangerschafts- 
und Geburtskosten und den Unterhalt Ifir das Kind bestreiten mug. Die Tatsache, dab die 
Mutter zu mehreren Personen in nahen Beziehungen gestanden hat, stellt keinen Grund tfir 
die Ab]ehnung des Unterhaltsanspruehes an einen Mann dar. Das sowjetrussisehe Gesetz 
vertritt die Auffassung, daB, wenn auch in seltenen F~llen, ein fiktiver Vater zur Alimentation 
angehalte~ wird, dies nicht gegen die Interessen yon Mutter und Kind sei, wenn es einen ver- 
m6genden Vater erh~lt. Auch in diesen F~llen yon ungerechten Urteflen ist die Reehtt~ertigung 
die Sicherung des Kindes. Immerhin kann ein aus Gewinnsucht fiilschlich als Vater in An- 
sprueh genommener Mann die Kli~gerin-Mutter wegen Verleumdung strafrechtlich veffolgen 
lassen. - -  Die Registrierung der Geburt hat binnen 2 Wochen zu effolgen. Falsche Angaben 
werden strafrechtlich verfolgt. Bei der Registrierung der Kinder lediger Mt!tter daft jeder Ver- 
merk darfiber, dab die Mutter ,,Fraulein oder ledig" ist, unterlassen werden. - -  Das sowjet- 
russische Recht kermt keine elterliehe Gew~lt, sic ist durch die Vormundschaft ersetzt; Eltera 
sind die gesetzlichen Vormfinder und Pileger Jhrer Kinder ohne besondere Ernennung. Das 
Gerieht kann das Kind beiden Elternteilen wegnehmen und den staatlichen ~mtern des Kinder- 
schutzes iibergeben, falls dies im Interesse des Kindes liegt. - -  Die Vereinbarung der Eltern 
fiber die Zugeh6rigkeit des Kindes zu einer Religion hat keine rechtliche Bedeutung. Das Straf- 
gesetz bestraft den religi6sen Unterricht an Minderjahrigen in Sehulen. - -  Die Eltern sind ver- 
pfliehtet, ihrea Kindern Unterhalt zu gewahren unabhangig davon, ob die Elternteile in Ehe 
leben oder nieht, ob sic geschieden sind odor getrennt leben, oder ob die Kinder dureh das Gericht 
den Eltern weggenommen sind. Die Unterhaltslast liegt grundsatzlleh auf be iden  Eltern 
zu gleichen Teilen, jedoeh ihrer materiellen Lage entspreehend. - -  (~ber Umfang der Alimente 
bestimmt, falls eine Vereinbarung fehlt, das Gerieht. Lediglich yon einem Existenzminimum 
flit das Kind ist keine Rede mehr. Der •nsprueh auf Unterhalt genieBt ein Vorzugsreeht 
vet alien anderen Forderungen. Ist die faktische Eintreibung des Unterhaltes vom Vater 
nieht m6glieh, so kann durch Einreichung einer Klage der GroBvater bzw. die Groltmutter 
in Anspruch genommen werden; auch die GroBeltern mfitterlicherseits kommen in Frage. Nach 
dem Tode des Sohnes wird der GroBvater nieht yon der Unterhaltspflieht befreit. 

Dietrich (Cell@ ~176 
Wildenskov, H. 0.:  Sterilization in Denmark. I eugenic as well as a therapeutic 

clause. (Sterilisation in D~nemark nach eugenischen und therapeutischen Gesichts- 
punkten.) (Kellerske Aandsvageanst., Bre]ning, Denmart~.) Eugenics Rev. 23, 311 his 
313 (1%2). 

Der Erlal~ fiber Sterilisation veto Juni  1929 richter sich auf der einen Seite gegen 
Personen, die zu sexuellen Yerbrechen neigen, fiir diese kommt die Kastrat ion in  
Frage, auf der anderen Seite gegen Personen, die geistig nicht normal sind. Fiir  letztere 
genilgt die Sterilisierung im eigentliehen Sinne, d. h. Unterbindung des Samenstranges 
oder der Tuben. u beriehtet nun  fiber seine Erfahrungen, die er im Island-Departe- 
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merit far geistig belastete und kriminelle Mgnner und Frauen gemacht hat. Es wurden 
4 Mgnner kastriert und I0 !grauen sterilisiert und dann ans der Haft enttassen. Die 
Erfolge sind gut and bereehtigen zu weiteren u auf diesem Gebicte. 

WeheJritz (G6ttingen).o 
Borak, J.: Uber neuere Versuehe zur Frage: Keimdriisenbestrahlung und Ver- 

erbung. (ZentralrSntgeninst., Ally. KrankenK, Wien.) Arch. Gyn~k. 147~ 304-359 (1931). 
Die Bestrahlung unreifer Geschleehtszellen hat keine vererbungsbiologischen 

Effckte zur Folge. Die geringe spontane Mutabilitgt des Menschen l~gt es prinzipiell 
hSchst unwahrscheinlieh erseheinen, dab nach der Besfrahlung menschlieher Keimzellen 
Mutationen auftreten. Sollten aber wider Erwarten beim Menschen Mutationen doeh 
vorkommen, so wiirde der allergr6Bte Tell yon ihnen veto eugenetischen Standpunkt 
aus belanglos sein, da es sich um letale Mutationen handelt. In der Frage der MSglich- 
keit des Auftretens yon Mutationen nach Keimdrfisenbesfrahlung ist yon gr6Bter 
Bedeutung, dab kS beim Menschen keine Inzucht gibt. Ferner setzt dig geringe Nach- 
kommenzaht beim Menschen die Mutabititgt weitgehend herab, gede diagnostische 
und jede Schwachbestrahlung wgre also, selbst wenn man das Auftreten yon R6ntgen, 
mutationen beim Menschen annehmen wollte, v61iig unbedcnklich. E. Philipp. o o 

Peller, Sigismund: Uher die Wahrseheinliehkeit yon Erbsehiidigungen naeh Ova- 
rialbestrahlungen. (ZentralrSntyenlnst., Ally. Krankenh., W~;en.) Arch. Gyn~k. 147, 
360--370 (1931). 

Die Frage, ob die naeh Ablaut der tempor~rcn Sterilit~t zur Befruchtung ge- 
langenden Eizellen beim Menschen geschgdigt seien, ist nieht geklgrt, zumal die ge- 
setzten Sch~digungen sich wie regressive Erbeigenschaften verhalten nnd erst in der 
zweiten Generation zum Vorschein kommen. - -  Im folgenden bereehnet Verf. nun, w~e 
groB dig Wahrscheinliehkeit ist, dab durch eine Ovarialbestrahlung, die zur tempo- 
rgren Sterilitgt geffihrt hatte, gesehgdigte .Nachkommen in der zweiten ]~ilialgeneration 
zum Vorsehein kommen. Verf. h~lt sich dabei an die Mendelschen Gesetze. Nach dieser 
Berechnung ist die Wahrscheinliehkeit der Erbseh~digungen naeh tempori/rer Sterilitgf 
so gering, dab man sit nach Ansicht des VerI. aus der ~rztlichen Kalknlation elimi- 
nieren kann. gehe[ritz (G6ttingen). ~ o 

Holters: Kriminalpolizei und Gesehleehtskrankengesetz in der Praxis. Kriminal. 
Mh. 5, 224--227 (1931). 

Die Arbeit der Polizd gegeniiber der Prostitution ist ein Abwehrkampf mi~ der Aufgabe, 
ein unabwendbares Ubel einzudgmmen. So wiehtig naoh dem RGBG. der Kampf gegen di~ 
Bordelle und Bordellhalter ist, so often steh~ die Frage der WohnmSgliehkeit tiir Prostituierte, 
insbesondere die Uniibersiohtliehkeit der Regelung der Absteigequartiere. w 16, 3 und 16, 4 des 
RGBG. sind Kautsehukparagraphen, auf Grund deren die Polizeibeamten etwas zu unter- 
nehmen nach den vielen Fehlschlggen aus der Reohtsspreehung und Verwaltungspraxis die 
Lust verloren haben, Die Wohnverhgltnisse der Dirnen werden durch biirokratisehe Aus- 
legungen ersehwer~. Die Unzul/~ngliohkeit des w 16, 3 h~t in der Praxis unerfreuliehe Zustgnde 
entwickelt, d~ die I)irnensehadt die Ohnmaeht der Polizei in diesor I-Iinsich~ erkann~ hat. 
Daraus ha~ sich eine s~Srende Yersohlech~erung des Stragenbilde~ und eine Bel/istigung des 
Publikums entwiekelt. Gegen den Vorsehlag yon Einrlchtung von Gesehaftsstralten fiir Dirnen 
sprechen erhebliehe reehfliehe Bedenken. Eine GesehMtsstraBe ~ar Dirnen olme Bordell- 
charakter ist nicht denkbar. Dadurch, dN3 man die alten Bordelle geschlossen hat, abet nieh~ 
rechtzeitig fiir eine anderweitige Wohnunterbringung der Dirnen gesorgt hat, sind an vielen 
Orten haltlose Zustgnde eingetrcten. Die Tatsache, dab die Gesundheitsbeh6rden es fiir not- 
wendig halten, Dirnen laufend zu kontrollieren, beweist die I~iehfigkeit der friiher yon der 
Sittenpolizei eingeftihrten und sparer allgemeinen abgelehnten Gepflogenheiten. Jedenfalls 
h~t die Praxis der Gegenwart bewiesen, dab die Bekampfung der Geschleehtskrankheiten, ins- 
besondere die Erfassung yon als gesehlechtskrank verdaehtigen Personen und vieler Infektions- 
quellen nieht olme Mitarbeit der Polizei m6glich ist. Georg Loewenstein (Berlin).~ 

Behr, Detloff yon: Staat und Dirne. Mitt. dtsch. Ges. Bek~mpfg Gesehl.krkh. 
29, 200--206 (1931). 

Trotz aller Bemiihungen der ordnungspolizeilichen Organe kann die StrM]e nicht dirnen- 
frei gehalten werden. Die Dirnen verteilen unter sieh die l~evicre und sogar die Stunden ihres 
StraBenstriohs. Ein D~rnenangebo~ finder sieh in den kleincn Anzdgcn der Zeitungen, under 
dora Angebot der Massage, der Nervenbeh~ndhmg, der Manicure, des Sprachunterriehts usw: 
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Eine weitere Verbindung findet start zwisehcn Dirne und Sehanksti~ten und insbesondere 
mit Amiisierbetrieb und Alkoholismus, and zwar yore niedrigsten Kasehemmenbetrieb im 
Zus~mmenhang mlt der Verbreeherwelt bis zur luxuriSs eingerichteten Gaststi~tte im Zu- 
~ammenhang mit der eleganten Halbwelt und dem Sexualluxus. - -  Fiir die Polizei ist der 
Dirnenbetrieb in Sehankstgtten der ertrggliehste, da sic dadureh weil~, wo sic die Dirne und 
:ihren Anhang zu linden hat. Zwischen Augebot und Naelffrage ist hi~ufig die Kupplerin ein- 
gesehaltet als wilde S~ellenvermittlerin bei m~l~iger Vermittlungsgebfihr, die sieh sogar nicht 
ungern der Staatsaufsieht unterwerfen wiirde. Die Kupplerin besorgt alles, was zum sexuellen 
Vergnfigungsbetrieb geh(~rt, einsehliel~lieh der voriibergehenden Unterkunft, meist an anderer 
,Stelle. - -  Niit dem 1~iiekgang der Bordelle ist das Gewerbe der Bordellagenten und der M~dehen- 
h~ndler besonders au~ Grund internationaler Abmaehungen fiber den M~dehenhandel zuriick- 
gegangen. Daneben aber hat sieh das Dirnenhaus herausgebildet, in dem Dirnen als eigene 
Unternehmerin leben, wie in einer Pension. Dieser Betrieb ist insbesondere im Zusammenh~ng 
mit der Verbreitung der Gesehleehtskrankheiten nieht ungefi~hrlieh. Bis zum Jahre 1927 
nahm der Staat der Gegenwar~ der Dirne gegenfiber die im Begriff Reglementarismus ver- 
ankerte Haltung ein. Die staatliehen Repressivma6nahmen gegen das Dirnentum waren wenig 
wirks~m. --Deshalb wurde der Weg der Ftirsorge besehritten; im J~hre 1903 stellte Stuttgart 
die erste Polizefffirsorgerin ein. Zahh'eiche andere Sti~dte folgten, um Gefghrdetenfiirsorge zu 
~reiben. Das RGBG. bringt die vSllige Emanzipation der Dirnen und verbiirgt einen energisehen 
Kampf gegen die Gesehleehtskrankheiten. Neben den hygienisehen Bestimmungen des Ge- 
setzes stehen gesellsehaftliehe: Die Unzueht, aueh die gewerbsmi~l~ige, bleibt straflos, die 
Dirnen erhaltea voUe staatsbtirgerliehe Freiheit ohne Ausnahmebestimmungen. Jedoeh be- 
:steht eine kleine Einschri~nkung im sog. Kirehturmsparagraphen. Wohnungsbesehr~nkungen 
sind ausdriieklieh verboten. Als Kuppelei verboten ist die Unterhaltung eiues Bordells, soweit 
sie dureh das Abh~ngigkeitsverhgltnis der Dh'ne vom Unternehmer gekennzeichnet ist. Polizei 
und Justiz haben dafiir zu sorgen, dal~ alle VerstSl~e gegen das Gesetz geahndet werden, ohne 
in der Lage zu sein, den Dirnenbetrieb v611ig auszurotten. Georg Loewenstein (Berlin)o 

F eroiftun.qen. 

Youngburg, Guy E., and Jason E. Farber: A method for the colorimetric determi- 
nation of arsenic. (Ein Vcrfahren zur colorimctrischen As-Bestimmung.) (Dep. o/Biol. 
Chem., Med. School, Univ., Bu]]alo.) J. Labor. a. clin. Med. 17, 363--368 (1932). 

Die Autoren besehreiben ein genaues, cxpeditives Yeffahren der Arsenikbestim- 
mung fiir biologisches Untersuehungsmaterial und organische Arscnikalien. Die Autoren 
~nden die direkte Bestimmung des Arseniks aul colorimetrischem Wege nach Oxydation 
der Sulfide bescnders befriedigend. Die Oxydation ~and mit geringen Mengen yon 
Schwc~el- und Salpetersaurc sowie Perhydrol start, wobei sich As-Sul~id niedersehlug. 
Der Niedcrschlag wurde weiter mit Sehwefels~ure und Perhydrol behandelt. Untcr 
Zusatz v~ Molybd~nsaurc und Zinnchlcrid cntsteht unter Reduktion des Zinnchlorids 
dutch die Mclybd~ns~turc Blauf~rbung. Ein ~thnlicher u wic bei der Bestimmung 
~on Phosphors~ure. Es werden eine Reihe soleher Proben versehiedencr Art untcr Angabe 
der entsprcehenden Zahlen und Apparaturbestandteile angegeben sowie auch die Be- 
reehnungen fiir Blur und Urin gemaeht. Prcben yon Lebersubstanz zwischen 3 and 
50 g mit Zusatz verschiedener Mengen, 0,05--1 mg Arscnik ergaben zwischen 93,6 
und 98,2 der zugesetzten Mengen, als Beweis ffir die Brauchbarkcit der Methode, und 
zwar in 19 vcrschiedcnen Proben. K. UIlmann (Wien).o 

Shelden, Walter D., John B. Doyle and Arnold E. 0sterberg: Neuritis from arsenic 
and lead. The significance of chemical studies in diagnosis. (Neuritis nach Arsen 
nnd Blci. Die Bedeutung chemischer Untersuchungen f~ir die Diagnose.) (Sect. on 
Neurol. a. on Biochem., Mayo Clin., Rochester.) Arch. of Near. 27, 322--332 (1932). 

Unter 40 F~llen yon multipler Neuritis fund sich 13real Arsenmedikation als Ur- 
~aehe. In  fast allen F~llen konnte Arson im Ham naehgewiesen wcrdcn, und zwar bis 
zu 26 mg in 1000 ccm. In 1~ F~llen yon multipler Neuritis nfit unklarcr ~tiologie fund 
sich cbcnfalls sehr h~ufig Arsen im Ham, und zwar his zu 33 mg in 1000 ecru. In 6 F~llen 
war Blei a]s Ursaehc der Neuritis anzuspreehen und wurde auch im tIarn nachgcwiesen. 
~Nur in 7 F~llen fund sieh weder Arsen noeh Blei im Ham. Dem Naehweis bcider Noxen 
~m H~rn k0mmt also einc gro~e Bedeutung fiir die Kl~rung der Ursache yon Neuritiden 
zu. Beim Arsennachweis wurde die elektrolytische Methodc naeh G u t z u i e t ,  beim 
Blei die Methode nach F a i r h a l l  angewandt. Erschwerend ist, dal~ das Arsen ganz all- 


