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OGPU. Die Insassen unterliegen also nicht dem ordentliehen Strafvollzug, verschwin- 
den in den Korrektionslagern der VerwaltungsbehSrde, we der Strafvollzug rein auf 
Sichernng, nicht mehr auf bessernde Erziehung usw. eingestellt ist. Sic sind in erster 
Linie f~ir die zu Freiheitsstrafen yon iiber 3 Jahren Verurteilten bestimmt. Die poli- 
tische Polizei hatte yon jeher die Freiheitsentziehung in Form yon Konzentrations- 
lagern gew~ihlt, die Vollzugsbeh5rden des ordentliehen Verfahrens folgten ihr darin 
naeh. Wie schon friiher die politischen I-I~ftlinge, so sollen nun gewisse Soften yon 
Kriminellen in den ,,entfernten Gebieten", we dem Arbeiter ein ireies Leben nicht 
mehr zuzumuten ist, in Arbeitslagern usw. zur Holzgewinnung, Urbarmachung usw. 
verwendet werden. Auch die zu l~ngerer Strafarbeit ohne Einsperrung Verurteilten 
sollen in ,,entfernten Gebieten" konfiniert werden. Die Konfinierung (Aufenthalts- 
verbot fiir gewisse Gegenden oder Zuweisung in ein umgrenztes Gebiet) kann als 
Haupt- oder Nebenstrafe verh~ngt werden. Die kurzfristige Strafarbeit ohne Freiheits- 
entziehung mull an der Arbeitsstelle, bei der landwirtschaftlichen Kollektivarbeit ab- 
geleistet werden. Dabei werden 25% des Arbeitslohnes einbehalten, die Stra~arbeits- 
zeit wird fiir Urlaub, Rentegewahrung nicht angerechnet. Wet keine feste Arbeits- 
stelle hat, wet zu Strafarbeit yon mehr als 6monatlicher Dauer verurteilt ist usw., 
mul~ unter gleichen oder ungiinstigeren Bedingungen, evtl. nach Verschickung, Regie- 
arbeit leisten. Als Freiheitsentziehungsanstalten kennt das Gesetz iiir die mit weniger 
als 3 Jahren Bestraften: Einschliel~ungshauser fiir Untersuchungsgefangene, Dureh- 
gangsgef~ngnisse, Arbeitskolonien (landwirtsehaftliehe, Fabrik-, Massenarbeits- nnd 
Strafkolonien), Anstalten iiir geisteskranke Verbrecher und ffir Minderjahrige. Die 
Kolonien fiir Massenarbeit sind vorzugsweise in Sibirien nnd nordrussiszhen Bezirken 
gelegen und f~ir die ,,klassenfeindlichen Elemente" (AngehSrige der ehemMigen Bout- 
geoisie, Grol]bauern), gef~hrliehe Verbreoher bestimmt nnd lediglioh auf Nutzbar- 
machung der mechanischen Arbeitskraft eingestellt. In den StrMkolonien, die auf 
disziplin~rem Wege gefiillt werden, ist der Abschl~ yon der Au~enwelt streng durch- 
gefiihrt. Die schwerste, der im Korrektionsgesetzbuch yon 1933 geregelten Strafen 
ist die Verbannung unter Zwangsarbeit, weil die Existenzbedingungen vielfach ganz 
unertr~glich sind, der Verbannte ifir seine Bek5stigung selbst sorgen mul~, dabei yon 
jeder Zivilisation abgeschnitten ist. Wegen Mangels anderer Arbeitsm5gliehkeiten 
werden die Verbannten gewShnlich in den sog. Kolonien fiir Massenarbeit zwangs- 
beschaftigt. Sog. Beaufsichtigungskommissionen, bestehend aus dem 5rtlichen Volks- 
richter, Strafanstaltsleiter, Polizeiehef und Vertretern 5ffentlicher Organisationen, 
regeln Beurlaubung, Anrechnung yon Arbeit (soweit nicht iiberhaupt zu hoeh gestellte 
Arbeitsforderungen solehes fllusorisch machen), Entlassungsfragen. EinUrteil such nur 
iiber die ersten Auswirkungen des nenen Gesetzes w~re nach YerL verfriiht. P[ister.o 

Krimine l l e  und soz iale  Prophy~axe. 

Hofer, Josef: Die Bedeutung der neuen Strafgesetze fiir die Wohlfahrtspflege und 
ein kfin~tiges Bewahrungsgesetz. I. u. II. Soz. Prax. 1934, 178--183 n. 212--218. 

Der Personenkreis, der einem kiinftigen Bewahrungsgesetz unterstehen wiirde~ 
wird durch die neuen Strafgesetze erheblich eingeengt. Dal] der Wohlfahrtspf]ege 
dutch die mit Freiheitsentziehung verbundenen MM~regeln der Sicherung und Besserung 
die gemeingef~hrlichen Gewohnheitsverbreeher entzogen werden, ist erwiinscht. Da- 
gegen wird die strafgerichtliche Unterbringung Rauschgiftsiichtiger (Trunksiichtiger) 
als ein sehwerwiegender Einbruch in den Bereich eines ktinftigen Bewahrnngsgesetzes 
angesehen, da diese nieht wegen Gemeingef~hr]iehkeit erfolgt, sondern um diese Per- 
sonen an ein gesetzmgl~iges und geordnetes Leben zu gewShnen. Verf. hofft, dM~ die 
j etzige Regelung nur als Notbehelf his zumErlM~ eines Bewahrungsgesetzes getroffen ist. 

Giese (Jena). 
Trautner, Vikt.r: Vorsehl~ige fiir eine Umgestaltung ~es l tJW~. Au[ Grand yon 

Unterlagen des W.hlfahrtsamts (]era. Zbl. Jugendreeht 2~, 267--271 (1933). 
Der nationMsozia]ist~sche Stunt h~t s~att des persSnlichen Rechtes jedes Kindes auf 
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Erziehung im Sinne des I%JWG. das Recht des Staates auf die Erziehung der heranwachsen- 
den Generationen unter autoritiirer Ffihrung statuiert. Ausgehend yon dieser prinzipiell ge- 
~tnderten Grundeinstellung formuliert Verf. die gedachte Umgestaltung der Stellung und 
der Aufgaben des Jugendamtes, die Wandlung des Wohlfahrtsamtes in ein Stadtamt ffir 
Volkswohlfahrt, die Abgrenzung der Ffirsorgeerziehung gegenfiber der Ffirsorgepflicht (wobei 
sich das Jugendamt Gera bzw. Verf. im wesentlichen der yore allgemeinen Fiirsorgeerziehungs- 
tag angeregten Gruppierung der Ffirsorgez6glinge anschlie~t). Beachtlich sind aueh die An- 
regungen beziiglich redaktioneller _~nderungen auf organisatorischer Grundlage, die im Ori- 
ginal naehzulesen sind. H. P/ister (Bad Sulza). 

Sehriider, Paul: Zur Difiamierung der Fiirsorgeerziehung. Freie WohlLpfl. 8, 
387--389 (1933). 

Untiberlegte Anwendung rassenhygienischer Vorstellungen und unverst~ndliche 
Fassung des Begriffs Schuld und Sfihne k5nnen dem System der Ffirsorgeerziehung 
unabsehbaren Schaden bringen. Verf. betont mit Recht, dab die Ffirsorgeerziehung 
des AnfbaUes vom Pgdagogischen her bedarf und im Volke das Ansehen einer eehten 
Erziehungseinriehtung gewinnen und vom Strom der gesunden Jugend aufw~rts ge- 
rissen, jetzt endlieh Volkssache werden mfisse. Gregor (Kar]sruhe).o 

Hiilzel, Friedrieh: [Jber die Kriterien der Anstaltsbediirftigkcit. (Oberbayr. Heil- 
u. Pflegeanst., Egl]ing-Haar.) Allg. Z. Psychiatr. 101, 405--410 (1934). 

Die wirtschaftlichen Verh~iltnisse zwangen in letzter Zeit und zwingen auch 
weiterhin dazu, die Kriterien der Anstaltsbedfifftigkeit immer enger zu umgrenzen, 
sic ffir jeden Einzelfall gewissermal]en eigens zu benennen. Insbesondere ist dies 
nStig, wenn die Frage der anderweitigen Unterbringung der Patienten zu entscheiden 
ist. Die hierbei in Frage ]~ommenden Gesichtspunkte werden yon Veff. im einzelnen 
aufgefiihrt und in einer Art Schema an der Hand der behandelten Fs zusammen- 
gestellt. H. P/ister (Bad Salza). 

Matter, Paul: Discussion du rapport de M. Henri Claude: Les ali(m~s en libertY. 
(Diskussion fiber den Bericht yon M. Henri-Claude: Die ffeilebenden Geisteskranken.) 
(18. congr, de todd. ldg. de langue ]ran~., Paris, 22.--24. V. 1933.) Ann. M~d. l~g. etc. 
13, 553--574 (1933). 

Die einze]nen ~_ul~erungen der 7 Diskussionsredner aus Frankreich und Belgien 
zu den Ausffihrungen yon Henr i  Claude ,,(Jber die freilebenden Geisteskranken" 
auf dem Kongrel] ffir geriehtliche Medizin, Paris 1933, ]~Snnen bier nicht wiedergegeben 
werden. Der Kongrel] besehlo~, dem Ministerium der Justiz und des Innern folgende 
Wfinsche zu unterbreiten: 1. Aufstellung eines eigenen Fachpsyehiaters Zur Unter- 
suehung der einzelnen, als verd~chtig hinsiehtlieh gef~hrlicher Reaktionen bezeichneten 
Geisteskranken. Diesem Arzt soll zugleieh die Aufgabe zufallen, die Verwaltungsbe= 
hSrden fiber die evtl. nStigen Ma]]nahmen hinsieht]ieh dieser Kranken zu belehren. 
2. In besonders delikaten und sehwierig gelagerten F~llen Aufstellung einer ~rztlieh- 
juristischen Kommission, bestehend aus 3 Psychiatern, einem Richter und einem 
Vertreter der VerwaltungsbehSrde. 3. Organisation eines speziellen, ~rztlieh geleiteten 
(~berwachungsdienste s ffir die freilebenden Geisteskranken, angegliedert an den Ffir- 
sorgedienst der psyehisehen Prophylaxe. (C 1 a u d e, vgl. diese Z. 21, 312.) 

Liguori-Hohenauer (Illenau). o 
Ab61y, Xavier, et Paul Ab61y: L'internement des arri6r6s soeiaux (pervers eonstitu- 

tionnels). (Internierung der sozial Rtickst~ndigen [konstitutionel] Minderwertigen].) 
Ann. m~d.-psyehol. 92, I, 157--183 (1934). 

Verff. vertreten die Anschauung, dal] die konstitutionell Minderwertigen, besser 
als sozial riickst~ndigen bezeiehneten, also dem Begriff der,,moral insanity" entsprechen- 
den Mensehen als Geisteskranke zu betraehten sind. Bei leidlieh erhaltener Intelligenz 
fehlt ihnen die richtige Geffihlsbetonung der u yon Erlaubtem und Un- 
erlaubtem, iihnlich wie einem morphiumsfichtigen Arzte bei genauer Kenntnis der 
Folgen seines Lasters die F~higkeit abgeht, seinem Triebe zu widerstehen. Die Tatsaehe, 
da]] der moralische Defekt das Vorspiel einer Psychose bilden, dal~ er dutch Lues, 
Trauma usw. hervorgerufen werden kann, spricht fiir seinen patho]ogischen Charakter, 
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ferner sein AuRreten in frfihester Jugend, die UnraSglichkeit ihn dureh gute Erziehung 
und Milieu zu beeinflussen. Verbrecherische Gesunde pflegen ihre I-Iandlungen besser 
vorzubereiten und zu durchdenken. Sie unterscheiden sich yon kranken Verbrechern 
wie der gewerbsraS~ige vora leidensehaRlichera Spieler. Ffir die Unterbringung der 
konstitutionell Minderwertigen eignen sich die GefSngnisse gar nicht, da sie den 
Delinquenten nieht bessern, eher abstumpfen und seine Verwahrung nnr auf bestirarate 
Zeit gewghrleisten. In den gewShnlichen Irrenanstalten wirken diese Kranken sowie 
verschiedene andere asoziale Eleraente ira hSehsten Grade st6rend. So bleibt nur Unter- 
bringung in besonderen Anstalten fibrig, die entweder den GefSgnissen oder den Irren- 
anstalten anzugliedern sind. Erstere MSglichkeit scheidet schon aus rechtlichen Grfinden 
aus, eine unbegrenzte Gef~ngnishaR 151tt das Gesetz nicht zu. Es bleibt daher nut das 
,,asile de sfiret6" unter grztlicher Leitung fibrig, in welchera Arbeit, medikopSdagogische 
Mittel, abet auch Einsehfichterung durch Androhung unbegrenzter u zur 
Anwendung kommen. Die GNindung soleher Institute rafilRe eine Adaption der 
Gesetzgebung an die Fortschritte der Psychiatrie zur Voraussetzung haben. Noeh ent- 
h~lt der code p6nal nichts fiber die strafreehtliche Verantwortlichkeit. Dieser Begriff 
wird willkfirlich yon Riehtern und Sachverst~ndigen zur Anwendung gebracht. In 
Ermangelung geeigneter Asyle fiberliefern viele Saehverst~ndige einen kranken Ange- 
geklagten dera Strafverfahren, ura ihn durch die Haft unsch~dlieh zu raaehen - -  ein 
hSchst bedenkliehes Verfahren. Zur Abhilfe hat raan auf dera Kongre]] zu Genf i. J. 1907 
verlangt, der Arzt solle sieh nut fiber die Gef~hrlichkeit und die Notwendigkeit der 
Internierung des Angeklagten s den Schlul~ betreffend die Verantwortlichkeit 
abet dera Richter fiberlassen! Eine Xnderung der Gesetzgebung ist jedenfalls sobald 
nieht zu erwarten. Abet eine praktische Reform kann der legislativen vorausgehen, 
um sie dann naeh sich zu ziehen. Das Gesetz yon 1838 verbietet nieht die Zurfickhaltung 
Kranker in entsprechenden Anstalten f fir die Dauer der Geraeingef~hrliehkeit. Dera- 
entsprechend verfahren in einzelnen Departeraents bereits die yon Psychiatern beratenen 
BehSrden. Ira Seinedepartement entseheidet das Gerieht fiber die Entlassung krirainell 
veranlagter Xranker. Auf diesera Wege raul] welter gegangen werden. Nach dera Vor- 
bride yon Belgien, welches rausterhaRe, allen Anforderungen der modernen Psyehiatrie 
entsprechende Spezialanstalten gesehaffen hat, sind bereis 2 ,,asiles de sfiret6" errichtet. 
Die Herstellung weiterer ist n6tig und kann leicht durch Urawandlung wenig belegter 
Strafanstalten erfolgen. Klix (Berlin). 

Jim6nez de Asfia, Luis: Ein Gesetzesentwurf gegen Gemeingef~ihrlichkeit ohne 
begangenes Verbreehen. (Das spanisehe Gesetz gegen Vagabunden und Gesindel vom 
4. August 1933.) Mschr. Krirainalpsychol. 25, 86--105 (1934). 

Der Gesetzentwurf ver~o.lgt das Ziel, einraal die Geraeingef~hrlichen wieder soziaI 
brauchbar zu maehen, zum anderen die Gesellsehaft vor deren verbreeherisehen 
Neigungen zu schfitzen. In erster Linie richter er sieh gegen die gewohnheitsraa]igen 
Vagabunden, dann abet auch gegen eine gauze Reihe anderer Elemente wie Kuppler, 
Hehler, Trunk- und Rauschsfiehtige, Veranstalter yon verbotenen Gliicksspielen u. g. 
Diesen Vorsehriften unterstehen Personen beiderlei Geschlechts fiber 18 Jahren. An 
Sicherungsmal~nahraen sind vorgesehen: Arbeitshaus, Besserungsanstalt, Trinker- 
heilanstalt, Landesverweisung ffir Ausl~nder, Verpfliehtung zum Wohnen an bestirara- 
tern Ort bzw. Verbot eines solchen Wohnens, Stellung unter Polizeiaufsicht und sehlielL 
lieh Geldstrafen. Bemerkenswert ist die Beschleunignng des Verfahrens, indera die 
Sicherungsraai]nahraen schon vora Untersuchungsriehter verkfindet werden. Aueh 
das Berufungsverfahren ist wesentlieh abgekfirzt, so dab die erforderlichen Mal]nahmes 
in kfirzester Zeit wirksara werden kSnnen. Schrader (Bonn). 

Jim6nez de Asfia, Luis:~Gesetz fiber Vagabunden und Millratene. Ein gesetzgebe- 
fischer Versueh fiber Gef~ihrliehkeit ohne u Rev. Criminologfa etc. 20, 567 
his 615 (1933) [Spaniseh]. 

Es handelt sich um einen Gesetzesentwurf fiber die Verwahrung gesellsehaRssch~digender 
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Individuen in Spanien. Zu diesen geh6ren die Landstreicher, Kuppler, Rauseh- und Gift- 
stichtigen, Gewohnheitsverbreeher usw. Als SieherungsmaBnahmen kommen in Betracht die 
Unterbringung in einem Arbeitshaus, in einer tteilanstalt, die polizeiliche Uberwachung, 
die Zuweisung eines bestimmten Wohnortcs, Ge]dstrafe. Die Dauer der Verwahrung wird 
yore Gericht bestimmt. Ganter (Wormditt). o 

eoll, Jorge E.: Grundlagen fiir die Gesetzgebung zum Sehutz der vernaehl~issigten 
und verbreeherisehen Jugendliehen. R ev. Criminologla etc. 20, 621-628 (1933) [Spanisch]. 

Yerf. verlangt flit Argentinien ein Gesetz zum Sehutz der Jugendlichen, ~hnlich 
dem des englisehen, und die Schaffung yon JugendgeriehtshSfen. Ganter (Wormditt). 

Seiuti, M.: Problemi nuovi dell'assistenza psiehiatriea. L'assieurazione obligatoria 
delle malattie mentali. (Neue Probleme psychiatrischer ttilfstgtigkeit. Pflichtver- 
sicherung gegen Geisteskrankheiten.) Osp. psiehiatr. 2, 111--119 (1934). 

Verf. sehl~gt die Einfiihrung einer PflJehtversicherung gegen Geisteskrankheit vor ftir 
Personen beiderlei Geschleehtes, die naeh allgemein geltenden Bestimmungen bereits gegen 
Invalidit~t und Alter versichert sind. Nit dieser Versieherung ]~gt sieh eine weitgehende 
Gesundheitskontrolle verbinden, die verhiitend und eugenisch I6rdernd wirken wird. Diese 
Vorsehlgge werden im einzelnen welter ausgefiihrt. Arno Warstadt (Berlin-Buch). 

Lemehe: ~rztliehe Sehweigepflieht und Gesehleehtskrankheit. Ugeskr. Laeg. 
1934, 143 [D~niseh]. 

Die im neuen D~nisehen Gesetz der Sozialversicherung vorgesehriebene Angabe 
von Namen und Wohnung der Behandelten an die kostentragenden KommunalbehSrden 
hat  zur Folge, dal~ auch die Namen yon behandelten Geschlechtskranken angegeben 
werden miissen, woraus sich Konflikte flit Arzt und Patient  ergeben. Es ist zu 
befiirchten, dal] dadureh der Wille der Geschlechtskranken, sieh behandeln zu lassen, 
nieht gesteigert werden wird. H. Scholz (KSnigsberg i. Pr  0. 

Kunst[ehler. ~rzterecht. ( Kurp[uscherei.) 
Carnot, P., Caroli et Maison: Syphilis d~eapit~e par transfusion sanguine. (Uber- 

tragung einer Syphilis ohne Prim~raffekt dutch Bluttransfusion.) Bull. Soc. told. 
H6p. Paris, I I I .  s. 50, 411--415 (1934). 

Bei einem Typhuskranken mit profusen Darmblutungen stellten sich naeh der 4. Blur- 
transfusion typisehe luische Sekundarsymptome ein mit stark positiver WaR. Primaraffekt 
fehlte. Die ersten Erscheinungen zeigten sich wenig charakteristisch naeh 25 Tagen und er- 
reichten den ttShepunkt am 80. Tage. - -  Die Ubertragungen der Lues (lurch Bluttransfusion 
sind im Allgemeinen selten. Gef~hrlieh ist in tier Mehrzahl der Falle nut die Uber- 
tragung der Krankheit, wenn der Blutspender sieh im Sekund~rstadinm befindet, w/~hrend 
die Gefahr im Terti~rstadium sehr gering ist. ~ch6nberg (Basel). 

Pinard, Mareeh A propos de la syphilis et du paludisme apr~s transfusion. (Sy- 
philis und Sumpffieber naeh Bluttransfusion.) Bull. Soc. told. tISp. Paris, I I I .  s. 50, 
416--417 (1934). 

]~ei einem heredit~r Syphilitisehen oder einem alten Syphilitiker kaml es durch eine 
Bluttransfusion yon inischem Blur zu einer Superinfektion kommen, wobei die klinischen 
Symptome so gering sind, dal3 die Infektion unerkannt bleiben kann. Analoge Verh~ltnisse 
linden sieh beim Sumpffieber, was sieh besonders bei der Malariatherapie bei denjenigen 
Personen ~ul~er~, die schon an Sumpffieber gelitten hatten. Zusatz yon Quecksilbercyaniir 
zum Blute des Spenders vermag die ~bertragung der Krankheit nicht zu verhindern. 

SchSnberg (Basel). 
Tzanek, A., et R. Liege: Transmission des maladies infeetienses au tours de la trans- 

tusion sanguine. (Donneurs oecasionnels ou proiessionnels.) (~bertragung yon In- 
fektionskranl~heiten durch Bluttransfusion [Gelegenheits- oder Berufsspender].) Bull. 
Soe. told. ttSp. Paris, I I I .  s. 50, 418--423 (1934). 

Die h~ufigsten ~bertragungen werden bei Verwendung yon Gelegenheitsspendern beob- 
achtet, es sind daher die Berufsspender, die genau untersucht sind, bei der Bluttransfusion 
vorzuziehen. Syphflitiker sind a]s Spe~der abzulelmen, selbst wenn die Infektion schon sehr 
alt ist, auch wenn Borde r -Wasse rmann  negativ ausfallen. Ohne vorherige genaue Unter- 
suchung daft kein Spender angenommen werden. Sch6nberg (Basel). 

Itarvier, P., R. de Brunet  A. Lalitte: Paludisme apr~s transfusion. (Sumpf- 
fieber nach Bluttransfusion.) Bull. Soe. told. ttSp. Paris, I i I .  s. 50, 423--428 
(1934). 

~r eines Falles yon Ubertragung yon Sumpffieber dutch Blu~transfusion, wobei 


