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im ganzen 6183. In einer Reihe von StKdten sind mehr Kurpfuscher als Arzte gemeldet. 
Lediglich als Folge der grundsKtzlicben Freigabe der Ausfibung der tteilkunde seit dem 
Jahre 1869. Unter 197 Staaten der Welt haben nur !2 L~nder eine uneingeschr~nkte 
Kurierfreiheit. Unter diesen das Deutsche Reich, Uganda, Sansibar, Somaliland, Abes- 
sinien. In den europ~ischen L~indern ist die gewerbsm~l~ige Heilbehandlung dutch 
Nicht~rzte fast fiberall verboten, selbst in SowjetruI~land. Der Versuch, Sch~digungen 
zu vermeiden, hat in Deutschland durchaus ungenfigenden Erfolg, da die gesetzlichen 
Bestimmungen keineswegs ausreichend sind: Nach w 147/3 der RGO. sind die Bezeich- 
nungen Arzt, Zahnarzt, Tierarzt nur entsprechend approbierten Personen vorbehalten; 
nicht approbierte Personen dfirfen nicht mit amtlichen iirztlichen Funktionen betraut 
werden. Die gewerbsmiiBige Ausfibung der Heilkunde im Umherziehen ist niehtappro- 
bierten Personen verboten. Einen Niehtapprobierten, der ~ahrl~ssig den Tod oder 
eine KSrperverletzung verursacht, trifft die erhShte Verantwortlichkeit und Straf- 
verfolgung yon Amts wegen. Auch die zivilrechtliehe Haftbarkeit ist die gleiche wie 
bei einer approbierten Person. Das Reichsimpfgesetz, das Reichsseuchengesetz, das 
Gesetz zur Bek~mpfung der Geschlechtskrankheiten sowie der w 122 RVO., das Gesetz 
zur BekKmpfung des unlauteren Wettbewerbes und die Bundesratsbeschlfisse fiber den 
Verkehr mit Geheimmitteln schr~inken das Gebiet der Kurpfuscherei welter ein; da 
aber eine wirkliche Bekiimpfung der Kurpfuscherei dutch die genannten Bestimmungen 
nicht erreicht wird, versuchte PreuBen zuerst, durch weitere Einschriinkungen de~ 
Auswfichsen der Kurpfuscherei entgegenzutreten: Meldepflicht beim Kreisarzt, Kon- 
trolle der 5ffentlichen Anzeigen unter Haftung des Schriftleiters der Zeitungen, Be- 
lehrungen in allgemeinen wie auch Fach- und Berufsschulen fiber Kurpfuscherei. Dazu 
kommt die T~tigkeit der Deutschen Gesellschaft zur Bek~mpfung des Kurpfuscher- 
tums und der Verein der durch Kurpfuscher GeschKdigten, welche mit VortrKgen, 
Wandermuseen aufkl~rend wirken. In sachlichem Zusammenhang mit der Kur- 
pfuseherei steht der Gcheimmittelschwindel, der dutch die Bundesratsbeschlfisse in 
etwas eingeschr~nkt wird: Nur mit polizeilicher Erlaubnis dfirfen Gifte zubereitet und 
verkauft werden. Andere Bestimmungen nennen die Arzneimittel und Zubereitungen, 
die au$erhalb der Apotheken als Heilmittel nicht abgegeben werden diirfen. Die Be= 
stimmungen fiber den Inhalt der Verzeichnisse und fiber den Verkehr mit ihnen werden 
yore Reichsgesundheitsrat in gewissen Zeitabst~inden nachgeprfift und ergKnzt. Zur 
Zeit unterliegen den Geheimmittelvorschriften diejenigen Stoffe und Zubereitungen, 
die in dem Verzeichnis C der Verordnung des ReichsprKsidenten yore 9. und 24. XII.  
1924 genannt sind. Ihr Verkauf ist den Apotheken vorbehalten bzw. dem Rezept- 
zwang unterstellt. Ihre 5ffentliche Ankfindigung in der Fachpresse ist verboten. 

Spiecker (Beuthen). 

Gesetz ,qebung. KTiminoloqie. Stra[vollzu ,q. 
Amaldi, Paolo: Osservazioni su aleuni punti di interesse medieo-psiehiatrico del 

progetto preliminare di un nuovo codiee penale. (Betrachtungen fiber einige gericht- 
lich-psychiatrisch interessante Bestimmungen des Vorentwurfes zu einem neuen 
Strafgesetzbuche.) Rass. Studi psiehiatr. 17, 457 464 (1928). 

Verf. wfinscht eine breite Aussprache unter den italienfischen Irren~trzten fiber alle foren- 
sfiseh-psyehiatrfisch wichtigen Bestimmungen des Vorentwurfes zu einem neuen italienfischen 
Strafgesetzbuehe; diese Diskussion leitet er selbst durch einige kritfische Bemerkungen ein, 
die sich auf die im Vorentwurfe vorgesehtagene Regelung der Zurechnungsfgthigkeit, der Be- 
hand lung der Delikte Berauschter sowie auf die im Gesetze (w 740) stipulierte Verpflichtung 
der ~rzte zur Anzeige jedes Gefisteskranken und Schwachsinnigen, der ffir sich und ffir andere 
geffi3arlich fist oder wenigstens gef~hrlich zu sein seheint, beziehen, v. Neureiter (Riga). 

Weinberger, Hugo: Sittliehkeit und Strafreeht. Kriminalist. Monatsh. Jg. 2, H. 6, 
S. 125--129. 1928. 

Es wird dargetan, dal3 der neue Entwurf des Allgem. Dtsch. Strafgesetzbuehs 
auch in der Behandlung der Sexualdelikte einen Fortschritt aufweist, aber weitere 
Milderung beffirwortet, l~ur dann sollte Strafe angedroht werden, wenn die Tat tinter 
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Anwendung von Drohung oder Gewalt, an Unreifen oder Willenlosen oder so voll- 
zogen wird, dab sie 5ffentliehes ~rgernis erregt. Dies soll auch fiir Homosexuelle 
gelten, die sonst nicht strafreehtlich zu verfolgen sind. Ftir die Abtreibung wird weitest- 
gehende Rficksichtsnahme auf die Verhaltnisse der Schwangeren und Schaffung aus- 
reichender Ffirsorge fiir Mutter und Kind vorgesehlagen. Auch die Prostitution solle 
an sich straflos sein, nur in Auswfichsen (Kuppelei, Zuhiiltertum, Schadigung yon 
Kindern und Jugendlichen, Erpressung u.a.) strafgesetzlich geahndet werden. 

Klieneberger (K5nigsberg i. Pr.). o 
Mattern: KindermiBhandlungen. Monatsschr. f. Kriminalpsychoh u. Strafrechts- 

reform 5g. 19, H. 5, S. 269--272. 1928. 
Bekanntlich wird zu spat eingegriffen und zu milde bestraft. Der Schutz des 

Kindes kann aber naeh dem J.W.G. durch Ergreifung vorlaufiger MaBnahmen be- 
schleunig~ werden. Ein Vergleich des StrafmaBes f fir KindermiBhandhmg un4 Dieb- 
stahl zeigt, dab nach dem geltenden Recht das Interesse des Staates an Person und 
PersSnlichkeit nicht genfigend ist. Der neue Strafgesetzentwurf bring~ in seinem 
w 240 einen wesentlichen Fortschritt. NStig ist jedoch noch: 1. weitere tteraufsetzung 
der Mindestgefangnisstrafe, 2. Ausschlu~ bedingter Aussetzung der Strafvollstreekung 
bei Kindermi~handlung, 3. gleich sehaffe Straibestimmung gegen seelische MiBhandlung 
von Kindern. Gregor (Flehingen in Baden).~ 

Carrara, Mario: Il eriterio antropologir nel giudizio medieo legale. (Das anthro- 
pologische Kriterium im gerichtlich-medizinischen Urteile.) Arch. di antropol, crim., 
psichiatr, e reed. leg. Bd. 48, H. 1, S. 30--44. 1928. 

Bisher war die Tatigkeit des geriehtlichen Mediziners im wesentlichen darauf ab- 
gestellt, aus den objektiv wahrnehmbaren Merkmalen, die sich am Opfer eines Ver- 
brechens voffinden, den Ablauf der Tat, soweit er fiir das Gerieht von Be- 
deutung ist, zu rekonstruieren. Der Tater, die subiektiven psyehologischen Bedingungen 
seines Handelns und die naheren Tatumstande wurden bei der Gutachtenerstattung nur 
gelegentlich, und zwar mehr nebenbei berficksichtigt. Verf. zeigt nun, durch die An- 
fiihrung mehrerer Beispiele, wie wichtig es ftir den Gerichtsarzt immer ware, auch diese 
Momente zur Klarung der Sachlage heranzuziehen, Momente, die woM nicht stets 
streng genommen, rein medizinischer Natur sind, trotzdem aber nicht auger acht 
gelassen werden sollen. Das l~orschen nach den Tatumstanden und nach den subjek- 
riven Bedingungen, unter denen der Tater die strafbare ttandlung vollbraehte, be- 
zeichnet er als das ,,anthropologisehe Kriterium" im gerichtlich-medizinischen Urteile, 
ibm will er eine seiner Wichtigkeit entsprechende Wiirdigung im Rahmen der arztlichen 
Gutachtertatigkeit zuerkannt wissen, v. Neureiter (Riga). 

Tullio, B. di: I1 medieo criminalista nel moderno trattamento integrale seientiiico 
della eriminalit~. (Die Aufgaben der kriminalistisch geschulten J~rzte im Rahmen der 
m odernen wissensehaftlichen Behandlung der Kriminalitat.) (3. congr, d. Assoc. Ital. 
di Med. Leg., Firenze, 30. V.--1. VI. 1927.) Arch. di antropol, erim., psichiatr, e 
reed. leg. Bd. 48, H. 1, S. 53 58. 1928. 

Verf. wirbt 1. f fir die Einriehtung offizieller Kurse fiber Kriminalanthropol0gie 
an den groBen Universitaten des Landes zur Heranbildung kriminalistisch geschulter 
J(rzte; 2. f fir die Schaffung von Beobachtungsstationen flit verwahrloste und kriminelle 
Jugendliche in allen Hauptstadten des KSnigreiches; 3. fiir die Einfiihrung eines krimi- 
nalbiologischen Dienstes an allen Gefangnissen; 4. ffir die Grfindung yon Fiirsorge- 
instituten Ifir entlassene Strafgefangene. v. Neureiter (Riga). 

Loudet, Osvaldo: Kriminologische Klinik und Museum. (Inst. de criminol., univ., 
Buenos Aires.) Rev. Criminolog~a 15, 137--142 (1928) [Spanisch]. 

Verf. hebt die Bedeutung eines kriminologisehen Museums fiir die Studierenden des 
Rechtes und der gerichtlichen Medizin hervor. Ein solches Museum sollte nach Veff. 3 Ab- 
teilungen umfassen: eine anthropologische Abteilung (Sch~del, Gehirn, Mel~instrumente, 
Stammb~ume, Zeichnungen, T~towierungen, Verbreeherwerkzeuge usw.), eine Abteilung fiir 
Kriminalsoziologie (Statistik, Verbreitung des Verbreehens in Argentinien naeh Gegen- 



den usw.) und SehlieBlich eine Abteilung ftir das Strafverfahren (Plane yon Gefingnissen, 
Zuehth~tusern, Besserungsanstalten u. dgl.). Ein solehes Museum kOnnte in Buenos-Aires 
als Adnex an das Institut ffir Kriminologie errichtet werden. Ganter (Wormditt). 

Gasparini, Camillo: Aleune osservazioni eliniehe sulla resistenza dei eriminali 
ai traumi aeeidentali ed operativi. (Einige klinische Beobachtungen fiber die Wider: 
standsf/~higkeit yon Verbrechern gegenfiber zufi~lligen und  chirurgischen Traumen.)  
(Istit. di reed. leg. e antropol, crim., univ., Torino.) Arch. di antropol, crim., psichiatr. 
e reed. leg. Bd. 48, H. 1, S. 1--17. 1928. 

Aufbauend auf die Lehren L o m b r o s o s sucht Verfasser auf Grund yon 6 Fallen 
die grol~e Widerstandskraft  von Verbrechern zu erweisen. 

Der 1. Fall betrifft einen MagensehuB mit Austritt yon Wein und Mageninhalt. Opera- 
tion, Spfilung der beschmutzten Darmschlingen mit KochsalzlSsung, glatte Heilung. Der 
2. Fall stellt einen BauchschuB dar bei einer Prostituierten mit mehrfacher Durchl6eherung 
des Dtinndarms und Austritt yon Dtinndarminhalt. Auch hier trotz bedrohlicher Erscheinungen 
glatte Heilung. Auch ein Ulcus mit Verwachsungen, bei dem eine Gastroenteroanastomie 
gemacht wurde, wird angeffihrt. Dieser als sehr kraftig gesehflderte Patient stand am 2. Tage 
naeh der Operation auf, seine Bedtirfnlsse zu verrichten. Glatte Heilung. Entlassung naeh 
15 Tagen. Eine Angina Ludovici mit Schwellung des Mundbodens und der GaumenbSgen 
und Dyspnoe wird als 4. Fall angeffihrt. Kurze Zeit nach der ErSffnung wesentliehe Besserung. 
Am nichsten Abend war die Temperatur von 40 auf 38 ~ heruntergegangen und das Aussehen 
beinahe normal. Naeh 15 Tagen wird ein kleiner Sequester ausgestollen. Heilung. Der 5. Fall 
hatte bereits frtiher einen ,,schweren Tetanus" durehgemacht. Es fiel ibm ein Blumenstoek 
auf den Kopf, under  erlitt dabei eine mit Erde besehmutzte RiBquetschwunde in der rechten 
Sehl~fegegend. Naht. N/~hte naeh 4 Tagen entfernt. Naeh 9 Tagen Austritt yon E i t e r  auf 
Druck. Am n/~ehsten Tage Schwierigkeiten beim Kauen. Tags darauf vollkommene Kiefer- 
sperre und Asymmetrie der Mundspalte. Am l l. Tage Spitalsaufnahme und antitetanisehe 
Knr von 28tigiger Dauer, bis die Kiefersperre vollkommen versehwunden war (! !). Jetzt 
wurde er eingeliefert mit einem Brust- und Bauehstich. Der Bauchstich verletzte die Gegend 
des absteigenden Kolons. Die Wunde war durch die vorgewSlbte Schleimhaut geschlossen. 
Beim letzten Fall handelt es sieh um einen BauehschuB mit Verletzung des Jejuneums und 
Austritt yon Dfinndarminhalt in die BauehhOhle. Operation, Resektiom In den ersten 3 Tagen 
leiehte peritonitische Erscheinungen, die allmahlich sehwanden. Am 9. Tage stand der Patient 
auf. .4. Lorenz (Innsbruek). 

Hellwig, Albert: Gibt es naehweisbar eehte Fiille yon Kriminaltelepathie~ Eine 
Betraehtung zum Insterburger 0kkuitistenprozelL Kriminalist .  Monatsh. 5g. 2, It .  6, 
S. 121--123. 1928. 

Verf. betont, dab in dem bekannten Prozel3 gegen die K6nigsberger Hellseherin Frau 
Gfinther-Geffen die Gerichte nieht zu der l~berzeugung kamen, dab sie auch nur einen Fall 
dureh Hellsehen aufgeklirt habe. Er legt dann dar, wie wenig man auf Anerkennungssehreiben 
geben kann und wie grofl durehweg die Kritiklosigkeit auf diesem Gebiete ist. In  kritiseher 
Beleuchtung der seheinbaren Effolge mehrerer Kriminaltelepathen und -hellseher kommt er 
zu dem Ergebnis, dab der Naehweis wirklieh echter Leistungen auf diesem Gebiet bisher 
nirgends erbraeht ist. Busch (K61n).o 

Haeberlin, Carl: Wissensehaftliehe Graphologie und ihre Bedeutung fiir die Me- 
dizin. Dtsch. med. Wochenschr, Jg. 54, Nr. 13, S. 535--537. 1928. 

Die Abhandlung bringt weder mit ihrem historisehen ~berbliek noeh mit der kurzen, 
hauptsiehlieh auf Klages  fuBenden Darstellung tier graphologischen Probleme etwas Neues. 
Sie ist aber insofern zu begrfiflen, Ms sie die Mediziner, speziell die Psychiater, wieder einmal 
auf die Bedeutung der Graphologie als Hilfsmittel ffir die psyehiatrisehe Diagnosenstellung 
hinweist und zum Studieren der Graphologie und wissenschaftliehen Mitarbeit anregt. Die 
fiberaus notwendige Herausarbeitung wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse in der yon 
mystisehen Faseleien und Zeiehendeutereien sehlimmster Art noch immer fiber Gebfihr be- 
lasteten Graphologie dfirfte ohne t~tige Mitarbeit graphologisch geschulter Fsychiater kaum 
glficken. Buhtz (K6nigsberg i. Pr.). 

S~derman, Harry: Die moderne Graphometrie. Eine objektive Methode fiir Sehrift- 
expertisen. Die A|fiire Matin. Der Fall des Million~rs Bernain de Ravissi. Arch. f. 
Kriminol. Bd. 82, H. 2/3, S. 165--177. 1928. 

Es soil sich nach den Ausfiihrungen des Verf. nm eine ,,objektive" Methode ffir 
geriehtliehe Schriftuntersuchungen handeln. Kurven,  Winkel, Unterbrechungen,  
Gr5Benverh/~ltnisse u. a. warden gemessen, im ganzen 27 verschiedene Dinge. Nach dem 
Zusammenbrueh der Langenbruchschen Graphometrie sollte man allen Identif izierungen 



6 

mit ttilfe der ,,mathematischen Messungen" yon vornherein recht skeptisch gegen- 
tiberstehen. Insbesondere dilrfte verst~indlieh sein, da~ die Locardsche Graphometrie, 
d ie  ilbrigens selbst in Frankreich erheblich bekiimpft wlrd, bei Schriftverstellungen ab- 
solut unbrauchbar ist. Und wann liegt nicht zum mindesten der Verdacht einer Schrift- 
-~erstellung bei einer Schriftuntersuchung vor ? ! Tats~chlich hat die Methode auch vor 
nieht allzu langer Zeit in einem groBen politischen ProzeB, in dem ein sildamerikanischer 
Pr~sidentschaftskandidat yon L o c a r d  zu Unrecht schwer belastet wurde, bereits 
Schiffbruch gelitten. Davon erwiihnt der Verf., ein Schiller L o c a r d s ,  nichts. 

Buhtz (KSnigsberg i. 1)r.). 
Langenbruch, Hans: Aus Studien zur Sehriftvergleichung. Zeitschr. f. Menschen- 

kunde Jg. 3, H. 6, S. 390--398. 1928. 
Verf. hebt die bel~annte Tatsache hervor, dab Deckungsgleichheit gegen die Echt- 

heit spricht. Ein and derselbe Mensch kann z. B. nicht zwei vollkommen deckungs- 
gleiche Unterschriften liefern. Urheberidentitiit der Schrift werde nicht dutch Gleich- 
heit der Schiift, sondern dutch ~_hnlichkeit nachgewiesen. Der Begriff der/~hnlichkeit 
sei schwer zu definieren, bringe abet auch praktisch nicht weiter, da die gleiche Schrift- 
urheberschaft jeweils yon verschiedenen Graden der .~hnlichkeit abh~ngig sein miisse. 
Yerf. meint, da[~ man erst weiterkommen kSnne, wenn man die Frage beantworten kSnne: 
Wieviel und welche gleichen Bewegungstendenzen in der Handschrift berechtigen zum 
SchluB auf gleiche Sehrifturheberschaft ? So klar diese Fragestellung ist, so unver- 
stiindlich und mystisch sind die nun folgenden ,,Untersuchungen" yon Kritzeleien 
zweier vieri~hriger Kinder und deren Deutung. Das nicht allein beim Verf., sondern 
auch bei anderen Graphologen beliebte Verfahren, sich vorztiglich oder ausschlie~lich 
der unausgepr~gten und darum racist ungeeigneten Kinderhandschrift zu bedienen, 
um fundamentale Probleme zu Risen, bedarf keiner ausfilhrlichen Kritik. Buhtz. 

Fischer, Edmund: Uber die Stellung des Kindes zum Diebstahl. Ein weiterer Bei- 
trag zur Moralpsychologie des Jugendliehen. Z. ?adag. Psychol. 29, 295--300 (1928). 

Die Untersuchung beabsiehtigt, bei nicht straff~lligen Kindern die Motive der Stellung- 
nahme zum Gelegenheitsdiebstahl herausznarbeiten. 308 8--14j~hrigen Knaben und M~d- 
chen der Vorortevolksschulen yon Chemnitz wurde zun~chst eine Erz~hlung geboten, in der 
3 Kinder in einem Kaufhaus das eine Schokolade, das zweite eine Schiirze fiir die Mutter, 
das dritte Striimpfe entwendet. Gefragt wurde, ob die Tat richtig ist und welches Kind 
straffrei ausgehen soll. Die zweite Frage gab der unverhiillten Stellungnahme Spielraum. 
Tats~ichlich wird der Diebstahl nut zum Teil konseqnent abgelehnt, die Mi~dchen zeigen eine 
geringexe Diebstahlsneigung, die Ablehnungskurve zeigt ein starkes Fallen bei Eintritt in die 
Pubertat, was mit den iibrigen Erfahlungen fiber negative Tendenzen in dieser Zeit tiberein- 
stimmt. Auch die MiBbilligung erfolgt mehr aus egoistischen und konventionellen als M- 
truistischen Griinden. Jiingere Kinder billigen mehr den Begehrlichkeits-, Mtere mehr den 
Ntitzlichkeitsdiebstahl. In der Motivation spiegelt sich starke Beriihrtheit yon der soziMen 
Not. SteThan Krauss (Heidelberg). ~ o 

Diihren, van: Kriminalstatistik der Jugendlichen 1925--1926. Z. Strafrechtswiss. 
49, 255--290 (1928). 

Es ist filr die Jahre 1925/1926 yon der Yereinigung filr Jugendgerichte und Jugend- 
gerichtsgehilfen der Versuch gemacht worden, eine Statistik der Kriminalit~t yon 
Jugendlichen aufzustellen. Diese Statistik kann nicht den Anspruch auf v611ige Zu- 
verl~ssigkeit ergeben, da sic nicht allumfassend ist. Eine Auswertung darf also nur 
mit Vorsicht erfolgen. - -  Die Statistik -con 1925 ergibt im Vergleich mit 1924 eine er- 
hebliche Abnahme der Kriminalit~t. Fiir 1926 ist eine erhebliche Verlangsamung des 
Rilckganges festzustellen. Aus diesem Rilckgange jedoch optimistische SchluBfolge- 
rungen zu ziehen, ware Verfehlt, da das Jahr 1924 noch gar zu sehr unter der Ein- 
wirkung der Nachkriegszeit gestanden hat. Aus den Berichten einzelner Bezirke geht 
immerhin hervor, dab man sich schon jetzt dem u der Kriminalit~it 
gen~hert hat. Der Anteil der weibliehen Jugendlichen an der Jugendkriminalit~t kann 
im Durchschnitt auf 16,8% angegeben werden. Wenn man die beiden Altersklassen 
14--15j~hrige und 16--17j~hrige einander gcgentiberstellt, so ergibt sich im Durch- 
schnitt, dab ungef~ihr ein Drittel den beiden jiingeren 5ahrg~ngen und zwei Drittel den 



beiden ~ilteren Jahrg~ingen angehSren. Bei m~innlichen und weibliehen Jugendlichen 
ist die Beteiligung an den beiden Altersstufen ann~hernd die gleiche. Von besonderem 
Einflul] auf die Kriminalit~it Jugendlicher sind die Familienverh~ltnisse. Im allgemeinen 
wird angenommen, dal] die Unehelichen wegen der ungiinstigen h~iuslichen Verh~lt- 
nisse starker beteiligt sind als die Ehe!iehen. Die Statistik scheint das jedoch nicht zu 
bestiitigen. Im Durchsehnitt sind im Jahre 1925 4,2%, im Jahre 1926 6% aller jugend~ 
lichen Kriminellen unehelich gewesen. Erheblich ist auch der Anteil der Waisen und 
der Kinder aus geschiedenen Ehen an der Kriminalit~it. Bei FfirsorgezSglingen ist die 
Aufmerksamkeit auf das Problem des entlaufenen ZSglings zu richten, der - -  o h n e  
Papiere und yon den BehSrden verfolg~ - -  fast mit ~%twendigkeit kriminell wird. Bei 
der Yerteilung der verschiedenen Berufe auf die Kriminalit~it spielt die der Schfiler, 
Hausangestellten und kaufm~innischen Angestellten durchweg eine geringe Rolle. Die 
Lehrlinge sind rund zu 1/3% an der Kriminalit~t beteiligt. Erheblich ist der Anteil der 
Arbeitslosen. Im Jahre 1925 waren rund 21,5% und im Jahre 1926 21,7% der Krimi- 
nellen zur Zeit der Tat arbeitslos. Ein ~berblick fiber den Anteil der einzelnen Straf- 
r an der Kriminalit~t der Jugendlichen ergibt eine prozentuale Zunahme der 
Delikte gegen die Person und entsprechende Abnahme der VermSgensdelikte. Obwohl 
die gesamte Kriminalit~itsziffer der Jugendlichen gesunken ist, steigt die Ziffer bei 
leichten und schweren KSrperverletzungen und bei unziichtigen Handlungen. Die 
starke Abnahme der VermSgensdelikte ergibt sich ohne weiteres aus der Stabilisierung 
der wirtschaftlichen Verh~iltnisse. Bei der weiblichen Jugend ist die starke Steigerung 
an dem Delikt der Abtreibung anffallend. Der Vergiinstigungen der JGG. wurde fund 
ein Drittel aller Jugendlichen teilhaftig; d. h. sie gingen unbestraft aus dem Straf- 
verfahren hervor, - -  Was die Art der einzelnen Strafen angeht, so wurde festgestellt, 
dal] die Geldstrafe an tI~iufigkeit der Anwendung zunimmt. Mit Ge~iingnisstrafe 
wurden rund 40% der jugendliehen Kriminellen bestraft, jedoch war die Dauer dieser 
Strafe eine beschr~inkte. - -  Schutzaufsieht als Erziehungsmal]regel wurde in 13% der 
F~lle angeordnet. Eine geringe Rolle spielt die Anordnung der Fiirsorgeerziehung dutch 
richterliches Urteil. TSbben (Miinster i. W.). 

Haehtmann, Emma: Betraehtungen fiber die Bestrafung Jugendlieher. Zentralbl. 
L Jugendrecht u. Jugendwohlf. Jg. 20, Nr. 3, S. 69--70. 1928. 

In der Tschechoslowakei bestehen seit 1919 gesetzliche Bestimmungen, durch die 
jeder Bestrafte, der fiir wiirdig befunden wird, dab man ihm Strafaufschub gewi~hrt, 
sein Leben wieder ganz neu aufbauen kann. Dies ist dadurch erreicht, daI3 schon nach 
einer Probezeit yon 1--2 Jahren bei Bew/ihrung angenommen wird, dal~ keine Yer- 
urteilung erfolgte, daI3 in das Strafregister solche Strafen erst eingetragen werden, 
wenn es zu ihrem Vollzug gekommen ist und dal~ w~hrend der Probefrist fiber eine 
bedingte Verurteilung nur  dem Gerichte Auskunft erteilt werden darf. Verf. schl/igt 
eine/ihnliche Regelung in Deutschland zun/~chst fiir die Jugendlichen vor, evtl. durch 
]~rweiterung des Jugendgerichtsgesetzes in diesem Sinne. T6bben (Mfinster). 

Sehlesinger, Edmund: Ermutigung und Ermutigungsanstalten. Zur Strafreehts- 
reform. Internat. Zeitschr. f. Individualpsychol. Jg. 6, Nr. 2, S. 81--85. 1928. 

Kriminalit~t, sittlicher u ist nach dem Yerf. (Rechtsanwalt) nichts anderes 
als eine weitgehende Entmutigung, gegen die nicht der Formaliurist, sondern nur der 
Sozialjurist Abhilfe scbaffen kSnne. Verf. fordert, dal] der Begriff der Strafe ganz aus 
tmseren Gesetzbtichern verschwinde, sogar den Begritf der Besserung ( ! ) will er vermieden 
haben, er verlangt dafiir Ermutigung und Ermutigungsanstalten im Sinne der Indivi- 
dualpsychologie, zun~ichst ftir die Jugendlichen, um yon da auch das allgemeine Straf- 
recht zu beeinflussen. Die Tendenz, der Strafe und dem Strafvollzug den Charakter 
der Rache zu nehmen, ist der richtige, auch schon von anderer Seite betonte Grund- 
gedanke der Arbeit, der bier abet sehr einseitig fibertrieben und dogmatisch ausgestaltet 
wird. Kapp (Giessen).o 
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Mezger, Edmund: Kriminologische Grundlagen yon Strafe und Sieherung im 
Strafgesetzentwurf 1927. Z. Strafrechtswiss. 49, 171--185 (1928). 

Kritisehe, zum grbi~eren Teil ablehnende Betrachtungen einiger Bestimmungen des 
neuen Strafgesetzentwurfs und ~nderungsvorschl~ge. Klieneberger (KSnigsberg i. Pr.). 

Grunau, Theodor: Haitfithigkeit und Selbstverletzangea. ~rztl. Sachverst.ztg 34~ 
223--226 (1928). 

Obschon die StrPrO. eine Unterbrechung der Strafhaft wegen lebensgef~hrlicher Krank- 
heit nicht vorgesehen h a t - -  w 455 StrPrO. bezieht sich seinem Wortlaut nach (Aufschub) 
eigentlich nut  auf eine noch nicht angetretene Haftstrafe - - ,  pflegen die Strafvoll- 
streckungsbehSrden doch bei' entsprechenden Erkrankungen die Strafe zu unter- 
brechen, und zwar einmal, um der Justizverwaltung die Kosten fiir die Krankenhauspflege 
nsw. zu ersparen, dann abet auch deshalb, weil fast alle Krankenh~user die Aufnahme Ge- 
fangener verweigern, zum mindesten aber j edeVerantwortung beztiglich eines Entweichens 
ablehnen. Diese Unterbrechungspraxis der Strafvollzugs~mter stellt einen gewissen 
Anreiz flit manche Gefangene dar, sich d u t c h  Selbstbesch~digungen haftunf~hig zt~ 
machen. Diesen Gefangenen gegeniiber verfolgt die StrafvollstreckungsbehSrde die 
Tendenz, der Haftunf~higkeit mit allen Mitteln vorzubeugen. Sie tiberftihrt sie meist 
ohne Strafunterbrechung in das Krankenhaus, damit  dort auf kiirzestem Wege, d. h. 
dureh Operation, der der Fortdauer der Haft  im Wege stehende Zustand beseitigt 
werde. Nicht selten verweigern dann die Gefangenen den Eingriff in der Absicht, da- 
dutch ihre Haftentlassung zu erzwingen. Dal~ sie in einem solchen Fall nach dem 
geltenden Recht zu einer Operation nieht gezwungen werden k6nnen, wird vom Verf. 
eingehend begriindet. Allerdings besteht weder naeh der StrPrO. noch nach dem amtliehen 
Entwurf eines Strafvollzugsgesetzes eine Pflieht zur Haftentlassung bei lebensgef~hr- 

l ichen Krankheiten, sondern nur die M6glichkeit einer solehen. Aueh sieht der Ent-  
wurf einen Behandlungszwang nut vor bei Gefangenen, welehe mit Ungeziefer oder 
iibertragbaren Krankheiten behaftet sind und  sieh den zum Schutze anderer Personen 
notwendigen MaBnahmen widersetzen (w 100). Verfi schl~gt deshalb vor, diesen Be- 
handlungszwang auf solche Gefangene auszudehnen, welche in der Absicht, die Voll- 
streckung der Strafe zu unterbrechen, eine Erkrankung oder Verletzung selbst herbei- 
gefiihrt haben. Mi~ller-Hess (Bonn). 

K r i m i n e U e  u n d  sozla~e t ~ o p h y Z a x e .  

�9 Mathesias, Hans: Die Wohlfahrtspflege auf Grand der Fiirsorgepfliehtver~irdnung 
und der Reichsgrundsiitze. Systematisehe Einfiihrung. 2. Aufl. Berlin: Julius Springer 
1928. VIII ,  131 S. RM. 3.90. 

Nach einer ~bersieht fiber den Umfang des Reichsffirsorgeverbands (R.-F.-V.) bespricht 
Verf. als erster die Leistungen der Ffirsorge, indem er auf ihre Ziele und Aufgaben, auf ihre 
versehiedenen Arten und auf das Mal~ der Ffirsorge n~her eingeht. Weiterhin befal~t er sich 
mit den Lasten der Ffirsorge sowie deren Verteflung uuf die Trager der Fiirsorge. Dabei 
werden eingehend die die Ffirsorge durchftihrenden Stellen gewfirdigt und kurz die Be- 
ziehungen zu den Tr~gern der freien Wohlfahrtspflege gestreift. Ausffihrlich wird auf die 
Zust~ndigkeit ffir den Hiifsbedfirftigen, vor ullem hinsiehtlich der Kostenverteilung einge- 
gangen. Sehr eingehend setzt sieh der Verf. mit dem Verh~ltnis der 5ffentliehen Fiirsorge zu 
anderen Fiirsorgeleistungen, vor allem zur Versorgung und zur Sozialversieherung auseinander. 
In diesem Zusammenhang werden aueh die priwtreehtliehen Ffirsorgeansprtiche behandelt 
und vor allem die Reehtsbehelfe angeffihrt, die der Ffirsorge gegeben sind, um ffir ihre ttilfs- 
bediirftigen solche privaten Unterhaltsleistungen herbeizuffihren oder verausgabte Fiirsorge- 
kosten erstattet zu bekommen. Die Pflicht des Hilfsbedfirftigen zur Arbeit, zum Gehorsam, 
zur Zurfiekzahlung sowie sein Recht auf Ffirsorgeanspruch und auf Schutz sind weitere Ge- 
biete, die der Verf. im Zusammenhange darstellt und mit einem ~berblick tiber die Organi- 
sationen der Hilfsbedfirftigen besehliel~t. Der letzte Abschnitt bringt interessante Rfick- 
blieke und Ausblieke, eine Wfirdigung der Tendenz zur Vereinheitliehung der Ffirsorgem~lL 
nahmen sowie zu Gruppierungen und schlie~t mit dem w~rnenden Hinweis auf die vor allem 
bei der 5ffentliehen Ffirsorge bestehende Gefahr, FMle zu erledigen start Menschen zu behandeln. 

T6bben (Mfinster). 


