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Mezger: Konstitutionelle und dynamisehe Verbreehensauffassung. Monatsschr. 
f. Kriminalpsychol. u. Strafrechtsreform Jg. 19, H. 7. S. 385--400. 1928. 

Verf. unterscheidet drei Typen von Verbreehensauffassung: den normativen, 
den konstitutionellen und den dynamischen Typ. Die normative Auffassung ist ge- 
kennzeichnet durch das Fehlen einer kausalgenetischen Betraehtungsweise. Die Strafe 
soll im wesentlichen die tatbezogene und tatproportionale Reaktion des Staates auf 
die begangene unrechte Tat sein. Verf. ist der Ansieht, da{~ es Verbrecher gibt, die 
verm6ge ihrer erbbiologisch bedingten Anlage anders sind und zeitlebens anders 
bleiben als andere Mensehen; er stiitzt seine Ansicht auch auf die in Bayern vorgenom- 
menen Untersuchungen. Die dynamische Auffassung betont das Psychologische; 
das Schieksalhafte, der Erlebnisfaktor, die konkrete Lebenssituation und ihre psycho- 
genen Wirkungen werden hervorgekehrt. Es wird zun/ichst die psychoanalytisehe 
Richtung erwiihnt, dann die entsehiedene Wendung der modernen klinischen Psychiatrie 
zum Psychologischen unter besonderem Hinweis auf B leu l e r  und K r e t s e h m e r ,  end- 
lich die Individualpsychologie, ohne allerdings diesen Namen zu nennen ; Verf. bespricht 
lediglieh die Sehrift yon H e r m a n n  H o f f m a n n  ,,Das Problem des Charakteraufbaus". 
Verf. hofft, da~ seine Arbeit dazu beitr~gt, da~ die neueste Phase naturwissenschaftlieh- 
biologischen Denkens nicht nur neue Erkenntnisse, sondern auch wertvolle Lebens- 
impulse fiir die Bew/iltigung kriminalistiseher Gegenwartsfragen in sich schliel3t. 

Gating (Elberfeld).o 
�9 Lange, Johannes: Verbreehen als Sehieksal. Studien an kriminellen Zwillingen. 

Leipzig: Georg Thieme 1929. 96 S. u. 5 Abb. RM. 7.--. 
Die h5chstanregende, sorgf/~ltig durchgeffihrte und in sehr origineller Weise beschriebene 

Untersuchung ist an 30 kriminellen Zwillingspa~ren, 13 eineiigen und 17 zweieiigen, durch- 
gefiihrt. Sie kommt zu dem Ergebnis, daI3 ein~ge Zwillinge sich dem Verbrechen gegeniiber ] 
ganz vorwiegend konkordant, zweieiige aber'g~fi"z vorwiegend diskordant verhalten. Daraus 
wird entsprechend der Bedeutung der Zwillingsmethode geschlossen, dal~ die Anlage eine 
ganz tiberwiegende Rolle unter den Verbrechensursachen spielt. Der einzige Einwand, der 
gegenfiber den Schlul~folgerungen der sehr exakten Arbeit erhoben werden kSnnte, w~re der, 
daft bei dem nieht eben h~ufigen Vorkommen yon Zwillingen der Beobachtungsradius Langes 
ein relativ kleiner ist. Tgbben (Mfinster i. W.). 

�9 Luz, Waiter: Ursaehen und Bekiimpfung des Verbreehens im Urteil des Ver- 
breehers. Ein Beitrag zur Psyehologie des Verbreehers und Verbreehens und zur Reform 
der Verbreehensbek[impfung. Heidelberg: Carl Winter 1978. XXXVI,  274 S. RM. 12.--. 

Die Materialsammlung erfolgte nicht durch Ausfiillung voa Fragebogen, sondern 
durch Bearbeitung einer Reihe unverf~nglicher Themen. Erst in der Haft  gewinnt 
tier Verbrecher die nStige Distanz zur Beurteilung seines bisherigen Lebens. Bei den 
meisten Gefangenen finder sieh Rechtswidrigkeitsbewui~tsein, bei einigen auch aus- 
gesprochen ethisches Unrechtsbewul3tsein, gelegentlich auch ein fatalistischer Stand- 
punkt. Einige lassen endlich jegliehes Unrechtsbewul3tsein und Reuegefiihl vermissen. 
Von den e n d o g e n e n  S c h u l d m o m e n t e n  wird am h~ufigsten die Preisgabe des 
:ReligiSsen, des Glaubens ftir das Begehen yon Verbrechen verantwortlich gemaeht, 
deshalb halt Luz  das religi6se Moment im Kampfe gegen das Verbrechen ftir das elimi- 
nierende und repressive Moment sehleehthin. In bezug auf die H~iufigkeit folgen dann 
als Ursachen die Nichtachtung der elterlichen Ermahnungen, der Einflu~ des Alkohols 
nnd der Hang zum Leichtsinn und Genu~sucht. Hinsichtlich der e x o g e n e n  Ur-  
s a c h e n  ist zu beobachten, wie sich in der Seele der Gefangenen die Beantwortung 
der Schuldfrage allm~ihlich aus einem bloBen Unrechtsbewul~tsein heraus zur Eigen- 

Z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 13. Bd. 10 
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mil]billigung und Selbstbeschuldigung und endlieh zur Selbstentschuldigung, zurFremd- 
verantwortlichmachung ffihrt. Am h~ufigsten wird Verfiihrung dutch die Umgebung 
verantwortlich gemacht, verh~ltnism~l~ig selten mangelhafte Erziehung; die Rfick- 
f~lligkeit soll dutch das Vcrbot des Elternhauses und die egoistische Gesellschaftsmoral 
bedingt sein. Eindrucksvoller klingen die Urteile der Verbrecher fiber die Strafrechts- 
pflege, besonders fiber den Strafvollzug und die mangelhafte Ffirsorge f fir die Ent- 
lassenen, die dahin gehen, dal~ nut in Ausnahmef~llen die Rfickkehr in geordnete soziale 
Verh~ltnisse mSglich sei. Gerade diese Auslassungen verdienen gelesen zu werden - -  
es linden sich z. B. interessante Bemerkungen fiber Gemeinschaftshaft und Einzel- 
haf t - - ,  sie zeigen, dab eine Reform des Strafvollzuges dringlicher ist als die des Straf- 
rechtes. L. bekennt sich als Determinist und lehnt deshalb eine persSnliche subjektive 
Vcrantwortlichkeit ab. Die Berechtigung des Staates, gegen den Rechtsbrecher ein- 
zuschreiten, liegt demnach nicht in der subjektiven Schuld des Rechtsbrechers, sondern 
in seiner sozial-ethischen Gefiihrlichkeit. Die tiefere Ursache des Verbrechens liegt 
in der menschlichen Gesellschaft selbst; die wichtigste Aufgabe ist die Prophylaxe 
durch sittlich-religi6se Erziehung, ]~berwachung des Alkoholgenusses, Veredlung der 
Volksseele dutch positive Ersatzmittel zweifelhafter Vergnfigungen. Das Lesen 
des Buches kanr~ nur auf das dringendste empfohlen werden. Giese (Jena). 

Winkler, Adalbert: Yon dem antisozialen und juristiseh-sehuldhaften Verhalten. 
Monatsschr. f. Kriminalpsychol. "u. Strafrechtsreform Jg. 19, H. 4, S. 223--225. 1928. 

Wink le r  wendet sich dagegen, dal~ in manchen strafrechtlichen Abhandlungen 
das antisoziale und das iuristisch-schuldhafte Verhalten als ein und dasselbe Ph~- 
nomen, nut yon verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, dargestellt werden. An 
Beispielen wird gezeigt, da$ sich beide Tatbest~nde in einer Reihe yon F~llen wohl 
decken, in anderen abet wieder nicht, z. B. ist das antisoziale Verhalten, soweit es dutch 
die Ltige bedingt ist, nut zu einem Bruchteil zugleich juristisch schuldhaftes Verhalten. 
Das Gebiet des juristisch-schuldhaften Verhaltens hat seine Grundlage im Gebiete 
des antisozialen Verhaltcns, letzteres ist grSl~er als ersteres. Eine Reihe weiterer De- 
duktionen fiber Intensit~t und Extensit~t, sowie fiber Ansteckung und Nichtansteckung 
des antisozialen Verhaltens eignen sich nicht zum kurzen Referat. Giese (Jena).  

Funaioli: C0stituzione e reati militari. (Konstitution und milit~rische Ver- 
brechen.) (3. cong~, d. Assoc. Ital. di Med. Leg., Firenze, 30. V.--1.  VI.  1927.) Arch. 
di antropol, crim., psichiatr, e reed. leg. Bd. 48, H. 1, S. 58--61, 1928. 

Verf. berichtet in aller Kfirze die Ergebnisse seiner bereits in den Jahren 1925 und 1927 
publizierten Untersuchungen, ohne neue Gesichtspunkte aufzuzeigen. (Vgl. diese Z. 6~ 429, 
7, 534, 10, 141.) v. Neureiter (Riga). 

Guckenheimer, Menzel, v. Hentig, Kurt Kolle und Walter Luz: Zum Problem des 
Zuhiiltertums. Monatsschr. f. Kriminalpsychol. u. Strafrechtsreform Jg. 19, H. 8, 
S. 479--492. 1928. 

Der Oberregierungsrat bei der Hamburger Justizverwaltung Guekenheimer wendet 
sieh gegen einen Aufsatz von v, t tent ig ,  welcher bem~ngelt hatte, daI3 der Entwurf eines 
Allgemeinen Deutsehen Strafgesetzbuches von 1925 bzw. der Gef~hrlichkeit des ZuhMtertums 
noch ganz auf dem alten phantasievollen Standpunkt stehe und demzufolge viel zu drakonische 
Strafen androhe. Die Hamburger Erfahrungen spreehen gegen v. I-I e n tig. G. stfitzt sich auf ein 
Material yon 46 in Fuhlsbiittel gewesenen oder noch befindliehen ZuhMtem. Gewaltt~tig oder 
nieht gewaltt~tig, selbst bei guter Ffihrung in den Gef~ngnissen, beweisen die Hamburger 
Zuh~lter, dal~ sie eine verworfene Species hominum sind, um einen Ausdruck von v. t t ippel  
zu gebrauehen. Diese dem Volksinstinkt entspreehende Beurteilung ist weder laienhaft noeh 
phantasievoll. In tiefgreifenden Ausfiihrungen entgegnen G. der Magdeburger Polizeipr~sident 
Menzel und der Kriminalpsyehologe v. Hentig. Ersterer beginnt mit dem raschen Avance- 
ment der Zuh~lterei yon einem stra~baren Verhalten fiber das Vergehen der lex tieinze zum 
Yerbreeher in etwa einem Mensehenalter. Stichhaltige Griinde ffir die Erkl~rung des Zu- 
hMters zum Verbrecher sind nirgends vorgebracht worden. Sorgf~ltiger statistiseher Unter- 
suehungen fiber das ganze Reich bedarf es. Die Anzeigen im Polizeibezirk Magdeburg wegen 
Zuh~lterei in ihrem Absinken w~hrend der Jahre 1924---1927 spreehen vielleieht ffir eine 
_~nderung in der Auffassung der Dirnen yon ihrem Beruf, h~ngen vielleicht zusammen mit 
einer gewissen Amerikanisierung des immer sehwieriger werdenden Gewerbes. Fiir Magde- 
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burg gilt  bei einer Durchsehni t tszahl  von 90 Zuh~ltern,  dab  die iiberragende Mehrzahl der  
Zuhal te r  sehon vor Ergreifen des Zuhal terberufes  bereits straff~tllig war. Nur  ausnahms-  
weise nehmen  die genau aufgefiihrten Delikte den Charakter  der  Gewalt tat igkei t  an, fiber- 
haup t  sehwererer Formen.  Der Zuh~lter  is t  im allgemeinen feige und  phlegmatisch.  Einbrecher  
ist  er sehr selten;  wenn wirklieh, so war er ein Einbreeher  yon Hause aus, der  nebenbei  in  
die Maschen der Zuhal terparagraphen fiel. Viele Dirnen sind mmsoehistisch veranlagt  und  
fordern die Bruta l i t~t  der Zuh~lter  geradezu heraus. Die Renommiersucht  mancher  Zuhiilter 
laBt diesen gelegentlich energisch gegen den Polizeibeamten auftreten.  Der den Dirnen u n t e r - 
w o r f e n e Zuhal ter  ist  heute  vorherrschend geworden gegenfiber dem ausbeuterisch,  herren- 
maBig auf t re tenden Zuhalter .  Dazu s t immt,  dab  die Zahl  , ,Genommener" ,  d. h. ganz junger 
Burschen n icht  unbet racht l ich  ist. Beinahe stets  sind die Zuh~lter  jfinger als die Dirnen.  
Feige labile Naturen  werden durch allerlei Momcnte,  sehwierige wirtschaftl iche Lage usw. 
zum Zuhalter .  Demgegenfiber n i m m t  das SelbstbewuBtsein der  Dirnen zu, die es in der  H a n d  
haben,  den Zuhal ter  hochgehen zu lassen. Das Gesetz zur Bekampfung der Gesehlechtskrank- 
hei ten s t~rkt  diese Ha l tung  der Dirnen, vor allem, wenn das neue Strafgesetzbueh die Zu- 
halterei zum Verbrechen erkliirt. Noeh mehr  als heute  sind dann  die Zuh~lter  den Dirnen 
ausgeliefert. Die Zeit tendenz ha t  das Verh~ltnis zwischen Herrschern und  Beherrschten um- 
gekehrt,  v . H .  will gewisse lokale Einflfisse der  Hafens tad t  Hamburg  gelten lassen, aber  
der  , ,Gef~ngniszuhalter" G.s l~Bt ihn in seiner Auffassung des Zuhalters  im wirklichen Leben, 
yon welehem der , ,Anstaltszuhi~lter" nur  einen s tark  einged~mpften Ri ickstand darstell t ,  
n ieht  irre werden, v . H .  rechnet  mi t  14 000 Prost i tu ier ten  in Hamburg ,  die im wesentl ichen 
von dem Er t rag  der kSrperliehen Hingabe leben. E twa  6000 Manner  dtirften dabei  kupple- 
risehe oder ausbeuterische Zuhalterei  treiben. Der Gef~tngniszuhalter dfirfte nur  1,1% der 
wirklichen Zuh~ltermasse ausmachen,  da 1925/26 nur  66 Personen wegen Zuh~lterei verur te i l t  
wurdcn. Was wir summariseh un te r  , ,Verworfenheit"  verstehen, dfirfte den Auslesefaktor 
darstellen, der das Bild des Gef~ngniszuhalters in einer bes t immten Riehtung fi~rbt. ( S c h l a n -  
b u s c h ,  der  Chef der Hamburger  Kriminalpolizei, n i m m t  nur  1700 in Hamburg  bodenstandige 
Zuh~lter  an.) Un te r  den wegen Rohei tsverbreehen verurtei l ten Personen l inden sich nu r  
einige Zuh~lter,  dagegen weisen diese eine gro~e Belastung mi t  Widerstands- und  K0rperver-  
letzungsstrafen auf. Mit erfahrenen Kriminal is ten lehnt  v. H. die Behauptung  ab, dab  ein 
groi3er Tell der  gewerbsm~Bigen Verbreeher aus den Kreisen der  Zuh~lter  hervorgeht.  Die 
Hamburger  Erfahrungen stellen keine Korrelat ion dar  zwischen Zuhalterei,  l ~ u b  und  schwerem 
Diebstahl,  dagegen bestehen Beziehungen mi t  den leichten un te r  Alkoholwirkung oft zus tande 
kommenden Gewaltt~ttigkeitsdelikten. Auch die Kurve  der  Bettelei  l~uft i~hnlich. Die Mehr- 
zahl der  Zuhal ter  gehSrt zu den Lenkbaren,  den Milieumenschen. Alles in allem kann  v. H. 
nur  mit  best immten Einschr~nkungen im Gefangniszuhalter  den Pro to typ  des wirklichen Zu- 
halters erkenneu. K u r t  K o l l e  s teuert  zur erbbiologischen Erforschung der Zuhal terfrage 
einen ~berb l iek  fiber die Blutsverwandtsehaf t  zweier Zuh~l ter  bei; er zeigt den innigen Zu- 
sammenhang  n icht  nur  zwiscben dieser besonderen Form yon , ,Kriminal i ta t" ,  sondern fiber- 
haup t  zwischen Verbrecher tum und  tiefgreifender psychophysischer Entar tung.  L u z '  Er-  
fahrungen aus den wiirt tembergischen Landesgefangnissen best4tigen M. und v . H .  Mehr 
noch als KSrperverletzung seheint  Widers tand gegen die Staatsgewalt  zu den ak t iv  krimi- 
nellen ~ui3erungsformen des Zuh~lters zu gehSren. U . a .  wurden un te r  26 wegen einfaeher,  
schwerer und  gef~hrlieher KSrperverletzung Strafe verbiiflenden in keinem Fall  Zuhal tere i  
in  den Vorstrafen gefunden. ( H e n t i g ,  vgl. diese Z. 11, 305.) Delbanco (Hamburg).~ 

Mordversueh mit ie ls  angebl ieher  I typnose .  Arch .  f. Kr imino l .  Bd.  82, H.  2/3, 
S. 159 - -164 .  1928. 

Eine 40jahrige Gesch~ftsinhaberin, robust  und  s tark  sexuell, mii3handelt in ihrer  ersten 
Ehe ihren sehw~cheren Mann, der 1919 s t i rbt .  Schon im Jahre  1917 ]ernt sie einen groflen, 
kr~ftigen Mann namens M. L. kennen, mi t  dem sie eine Liebschaft  eingeht,  und  den sie nach 
dem Tode ihres ersten Mannes heiratet .  M. L. war geschlechtlich maBlos anspruchsvoll,  t ro tz-  
dem t r a t  die Frau  noch zu ihrem Geschi~ftsfreunde T. in sexuelle Beziehungen. Es kam mi t  T. 
zum Brueh. T. teilte M. L. mit,  dal3 die Frau St rychnin  habeu wollte, um M. L. zu vergiften. 
Seither wurde der zweite Mann eiferstichtig. Die sehr gesch~ftstfichtige Frau  ha t t e  den M. L. 
dureh einen Ehever t rag  ziemlich rechtlos gestellt und  ihn in die Stellung eines Betriebsange- 
stellten herabgedrfickt.  1923 lernte die Frau  einen 29jahrigen Hilfsarbeiter  H. kennen, der 
sich mit  Hypnose besch~tftigte und  ein krankes Kind  der Frau und  spater  aueh M. L. in ,,Heil- 
behandlung"  hat te .  Die beiden verabredeten,  den M. L. in Hypnose ums Leben zu bringen.  
Die Frau  muBte einen Eisenhaken fiber der Sehlafzimmertfire in die Wand sehlagen. M. L. 
wurde im Schlafzimmer yon H. mi t  Bestreichungen behandel t  und  muBte sich auf einen Stuhl  
unter  dem Eisenhaken mi t  geschlossenen Augen stellen. Dann  legte H. dem M. L. you einem 
anderen Stuhle aus unter  fortgesetztem Bestreichen yon Kopf und  Hals unmerkl ich eine Schlinge 
um den Hals. Der Stuhl war zu niedrig, deshalb muBte H. noch einen Schemel auf den S tuh l  
stellen. Nun  suggerierte H. dem M. L., er stehe auf einem hoheu Turin  und  falle in  die Tiefe. 
E r  werde zahlen, bei 3 mfisse M. L. abspringen. H. zahlte und  riI3, ohne die Zaht  3 auszu- 
sprechen, plStzlich den Schemel unter  den Ffiflen des M. L. weg, der mi t  seinem Eigengewicht 
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die Schlinge entzwei riB, so dab der Plan miBlang. M. L. erstattete Anzeige, ging wieder heim, 
und gebrauchte in der gleiehen Naeht seine Frau zweimal geschlechtlich, obwohl er wuBte, 
dab sie am n~chsten Morgen festgenommen werden wiirde. Die Frau wurde zu 4 Jahren, 
H. zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt, abzfiglich 10 Wochen Untersuchungshaft. Die bfirger- 
lichen Ehrenrechte wurden den Beiden ffir 5 Jahre aberkannt. (Die beigegebenen Bilder 
sind recht interessant. M. L., das Opfer, ist ein etwas schwammig entarteter Athlet mit dum- 
mere, sinnlichen Gesichtsausdruek. Der T~ter H. ist ein etwas zarter, sehw~chlicher Mensch 
mit leidendem, psychopathischen Gesichtsausdruck. Die Frau des Opfers, Babette, ist ein 
h~Bliches, reizloses, dysplastisches Gesch6pf mit verkniffenem Gesicht. Ref.) 

Adol/ Friedemann (~reiburg i.B.). 
�9 IIeUwig Albert: 0kkultismus and Yerbreehen. Berlin: Langenscheidt 1928. 

386 S. RM. 21.--.  
Das soeben erschienene Werk des durch seine kriminalistischen Arbeiten rfihmlich be- 

kannten Potsdamer Landgerichtsdirektors gibt zun~chst eine kurze ~bersicht fiber die Be- 
ziehungen zwischen Okkultismus und Aberglaube sowie Okkultismus und Kriminalistik und 
behandelt dann ausftihrlich 3 gerichtlich gewordene F~lle yon zweifelhafter Kriminaltelepathie, 
unter denen zumal der Bernburger ~all D r o s t besonders grtindlich geschildert wird und 2 F~lle 
yon Spukerscheinungen, den Spuk yon Resau und den yon Hopfgarten. Die eingehende Dar- 
stellung des Tatbestandes, die Wiedergabe der yon Hel lwig selbst erstatteten Gutachten 
und der Gerichtsurteile mit ihrer Begrfindung erm6glicht es jedem Leser, sich selbst ein Urteil 
darfiber zu bilden, was er yon den Behauptungen der Okkultisten fiber die Realit~t der Spuk- 
erscheinungen und fiber die angeblichen Erfolge yon Hellsehern und Hellseherinnen zu halten 
hat. Es ergibt sich klar, dab hier nur Scheinerfolge vorliegen, dab zutreffende Angaben, wie 
sie manchmal erfolgt sind, sich durch vorausgegangene Erkundungen fiber die in Betracht 
kommenden Tatbest~nde natiirlich erkl~ren und dal~ diesen Scheinerfolgen eine groBe Anzahl 
offenbarer MiBerfolge gegenfibersteht. Man wird dem Verf. Dank sagen mfissen flit die durch 
seine Arbeit geleistete energische Bek~mpfung der okkultistischen Volksgefahr, um so mehr, 
als ihm dieser Kampf aufierordentlich geh~ssige Angriffe eingetragen hat. Sicher muB, wer 
diesen Fanatikern entgegentritt, das ,,aes triplex circa pectus" besitzen, das der r6mische 
S~nger rfihmt. Schon vor 90 Jahren l~Bt I m m e r m a n n  in seinem Mfinchhausen  einen 
kritischen Beobachter des Weinsberger Geisterspuks diesem Gefiihl Ausdruck geben, indem 
er sagt: ,,Ich weiB wohl, dab im Rachen des L6wen Erbarmen sitzen kann un4 dab aus den 
]C~rallen des Tigers ein Entkommen m6glich ist, dab es aber keine Gnade gibt bei den Propheten." 
Das Wort hat vielleicht auch in anderer Beziehung fiir uns Deutsche Bedeutung. 

F. Strassmann (Berlin). 
Geissler: Der Insterburger ttellseherprozefl, Z. Med.beamte 41~ 399--403 (1928). 
Uberall, wo Beh6rden oder Naturwissenschaftler gezwtmgen sind, sich mit un- 

beweisbaren Glaubensanschauungen auseinanderzusetzen, sieht man immer wieder, 
wieviel Affekt dem gesunden Menschenverstande entgegengesetzt" wird. Der Verf. 
schildert hier seine Erfahrungen als Kreisarzt in dem Proze~ Giinther-Geffers in 
Insterburg, der leider dutch die Zeitungen unverdienterweise zu einem Sensations- 
proze~ aufgebauscht worden ist. 

Frau G. ist 58 Jahre alt, kam aus wirtschaftlicher Not zur Chiromantie und sp~ter zur 
HeUseherei. Sie betrieb gewerbsm~Big die Aufdeckung yon Diebst~hlen, Brandstiftungen, 
~ordsachen und anderen kriminellen Dingen. Die Anklage lautete in der Berufungsinstanz 
auf Betrug in fiber 50 FMlen. Der Vorderrichter hatte Frau G. in 25 ~ l l e n  freigesprochen, 
,,da eine betrfigerische Absicht yore subjektiven Standpunkt aus nicht nachzuweisen war". 
Der Prozel~ kostete den Staat f~st 14000 M., bewegte einen Riesenapparat yon Zeugen, Sach- 
verst~ndigen und Journalisten und erwies die Kritiklosigkeit der Presse. Obwohl das Gericht 
seine Unzust~ndigkeit ffir die Frage hervorhob, ob es ein Hellsehen g~be oder nicht, lieI~ es 
sich yon okkultistisch eingestellten ,,Sachverst~ndigen" beeinflussen. In  80 F~llen war es 
nur einmal m6glich, auf Grund der Angaben der Frau G. den Thter zu ermitteln. Dabei War 
es m6glich, geheime, natfirliche Wege ffir die Kenntnisse der Frau G. anzunehmen. 
Meist erschien Frau G. als Hellseherin immer erst ein paar Tage, nachdem sie ge- 
rufen war. Wenn sie unmittelbar aufkl~ren mu~te, versagte sie auch in allem Neben- 
si~chlichen. Der Verf. lieI~ sich au Grund des w 76 St.PoO. Abs. 2 yon der Teilnahme 
am ProzeB entheben. (,,Die Vernehmung eines 6ffentlichenBeamten als Sachverst~ndiger finder 
nicht start, wenn die ~orgesetzte Beh6rde des Beamten erkl~rt, dai~ die Vernehmung dem dienst- 
lichen Interesse Nachteile bereiten wfirde.") Er erkannte richtig die Folgen, die sich daraus 
ergeben kSnnen, dab die Prozel~leitung selbst okkultistisch eingesteUt ist, und dal~ in diesem 
l~alle sogar als erster positiver Zeuge ein Richter auitritt, der eine Hellseherin zur Mordauf- 
ldi~rung benutzt hat. (Aufschlul~reich ist der Artikel yon Graf K l i nc kow s t r oe m,  ,,Der 
okkultistische Komplex" (vgL diese Z. 18~ 79). 

Die verh~ingnisvolle Wirkung des Freispruches mac]at sich bereits bemerkbar. 
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Ein Film ,,Die Seherin von KSnigsberg" ist angekiindigt, bei dem Dr. T h o m a  (Wien), 
ein v o n d e r  Staatsanwaltsehaft als zweifelhaft sachkundig abgelehnter Sachver- 
st~ndiger, mitwirkt. Ein Teil der Presse fordert bereits staatliche Institute f fir Para- 
psychologie, da die exakten Wissenschaften ,,vSllig versagt h~tten". In Ostpreu~en 
haben, wie aus der Verhandlung des Prozesses hervorgeht, zahlreiche BehSrden, Amts- 
vorsteher und Landj~ger sich an die Hellseherin gewandt und so yon vornherein der 
natiirlichen, aufkl~renden Entwieklung des Tatbestandes Schwierigkeiten in den Weg 
gestellt. Der Verf. verlangt AbwehrmaBnahmen gegen solehen Unfug. Falls im Gesetz- 
buch der Begriff der Hypnose eingefiihrt werden soll, soll auch das Wahrsagen ver- 
boten werden. Verf. er5rtert auch noch, wie weit die Vornahme yon Experimenten 
zum Nachweis der Autosuggestion oder eines Trancezustandes unbedenklich mit den 
einschl~gigen Ministerialerlassen (Verbote 5ffentlicher Vorstellungen.. .  mittels t typ- 
nose, Suggestion usw.) zu vereinbaren sei. Nach Ansicht des Verf.s ist keine Einschr~n- 
kung des Verbotes yon solchen Experimentalvortragen auf Personen aus dem Publikum 
erfolgt. Er mfisse also auch angewendet werden, wenn Personen aus der (Polizei ?) 
Truppe vorgefiihrt werden. Zum Begriff der Suggestion gehSrt nach Ansicht des Verf.s 
auch die Auto- und Wachsuggestion. Adol/ Friedemann (Freiburg i. Br.). 

Cummins, Harold, Harriet H. Keith, Charles Midlo, Robert B. Montgomery, Harris 
H. Wilder and Inez Whipple Wilder: Study of error in interpretation and formulation of 
palmar dermatoglyphies. (Studie fiber Irrtum bei der Auslegung und Formulierung pal- 
roarer Leistenanordnungen.) (Dep. o/ anat., Tulane univ., New Orleans.) Amerie. journ. 
of physical anthropol. Bd. l l ,  Nr. 3, S. 501--521. 1928. 

Die Arbeit befal]t sich mit den Verschiedenheiten bei der Auslegung und Be- 
stimmung palmarer Leistenanordnungen dutch verschiedene Autoren; um die Wichtig- 
keit dieser UngleichmK$igkeiten zu betonen, bezeichnen sie die Verff. als ,,Irrtum". 
Zwecks Untersuchung solcher Differenzen wurden die Ergebnisse yon 6 Untersuchern 
verwendet, die unabh~ngig voneinander gleiche S~itze yon Palmarabdriicken (100 Stiick) 
nach der Wilderschen Methode bearbeiteten; zwei dieser Autoren wiederholten dann 
sp~ter die Priifung mit dem doppelten Satze yon Mustern. Irrtfimer kommen haupt- 
s~ichlich vor bei der Bestimmung der Triradien und der rudiment~iren Muster, dem 
Ziehen der Hauptlinien, der Beurteilung der ulnaren Grenzzonen und der Verbindungen 
der I-Iauptlinie, bei der Unterscheidung von rudiment~ren und fehlenden Hauptlinien 
sowie schliel~lich in dem unregelma$igen Gebrauch zweier Bezeichnungen. Dazu 
gesellen sich gelegentliche Unachtsamkeiten und Rechenfehler. Die beiden letzteren 
lassen sich dutch wiederholte Kontrollen vermeiden; als Hauptquelle f fir den Irrtum 
bleibt der Umstand, da$ die Methoden, nach denen die Bestimmungen erfolgen, nieht 
eng genug gefaSt sind. Zur Abstellung dieser Mil~standes ist deshalb eine neue Methode 
in Ausarbeitung. Der nachgewiesene Irrtum l~i~t auf Irrtfimer bei friiheren Arbeiten 
fiber palmate Hautzeichen schliei]en; die gegenw~irtigen Ergebnisse dienen dazu, 
das Vorkommen solcher Irrtfimer auf besondere Merkmale zu beschranken und einen 
quantitativen Mal]stab des Irrtums bis zu einem gewissen Grade zu bilden. Leven.o 

Saudek, Robert: Experimentelle Graphologie. Arch. Kriminol. 83, 103--195 (1928). 
Die gerichtliche Schriftexpertise, die sich mit der Prfifung der Echtheit oder Un- 

echtheit yon Schriftstiicken zu beschaftigen hat, bedient sich zweier grunds~tzlich 
verschiedener Methoden, je nachdem die Echtheit eines ganzen Schriftstiickes zu 
untersuchen ist oder nur die Echtheit yon Teilen eines oder mehrerer Schriftstficke. 
F~lschungen der letzteren Art kSnnen in modernen Laboratorien dutch kriminalistisch- 
naturwissenschaftlich vorgebildete Sachverstandige mit 100proz. Sicherheit erkannt 
werden. Gutachten fiber die Urheberschaft eines Schriftstiickes setzen andererseits 
eine Beherrschung der Bewegungsgesetze des Schreibaktes und aller jener Faktoren 
voraus, die fiir das individuelle Sehreibbild maBgebend sind. Verf. fiihlt sich berufen, 
darauf hinzuweisen, da] in Deutschland zahlreiche irrtiimliche Begutachtungen zu 
verzeiehnen seien, denn die ersuchenden BehSrden seien sich nicht dariiber klar, da~ 
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es sich um zwei vSllig getrennte Untersuchungsgebiete und Untersuchungsmethoden 
handle. Sie fibertragen dementsprechend F~lle, die in das eine Gebiet fallen, Sach- 
verst~ndigen, die nut fiir das andere Gebiet zustKndig sind. Welter bemKngelt Verf., dab 
Sachverstandige beider Gebiete es h~ufig ihrem Rufe schuldig zu sein glaubten, ihre 
Inkompetenz auf dem anderen Gebiete nicht zuzugeben und den betreffenden Auftrag 
anzunehmen. Es g~be nur wenige Sachverst~ndige, die die naturwissenschaftlichen 
Untersuchungsmethoden wic auch die Physiologie und Psychologie der Handschrift 
beherrsehten. 

Verf. dfirfte kaum die Pers6nliehkeit sein, die ein Recht h~tte, die deutschen BehSrden 
und Sachverst~ndigen in dieser Weise zu kritisieren, da er selbst nicht einmal die Grenzen 
seines KSnnens kennt; denn er begibt sich in seinen Ver6ffentlichungen oft auf medizinische, 
speziell psychiatrische Gebiete, obwohl ihm, wie sich zeigt, grundlegende Kenntnisse fehlen. 
Aul3erdem werden die Behauptungen des Verf., daft die Schriftexpertise in Deutschland die 
geistigen Spuren ihrer Kinderjahre, in denen sie bei der Pal/~ographie in die Schule ging, nieht 
iiberwunden habe, trotz haufiger Wiederholungen nicht iiberzeugender und wahrer. Die 
weiteren Ausftihrungen des Verf., die durch ausgezeichnete Lichtbilder ansehaulich gemacht 
werden, stellen Ausziige eines demn/~chst erscheinenden grSl3eren Werkes dar, dessen Erscheinen 
abgewartet werden soll, um es dann im ganzen unter die kritische Lupe zu nehmen. 

Buhtz (Heidelberg). 
G01dbladt, Hermann: Graphologisehe Betraehtungen. (Irrenanst., Poltawa, 

Ukraine.) Psychol. u. Med. Bd. 3, H. 2, S. 81--88.  1928. 
Wenn sieh Handschriftenanalysen bier und da als fiberaus treffend erweisen, so 

liegt das sicherlich zum grol~en Tell an der intuitiven F~higkeit mancher Graphologen. 
Es ist abet an der Zeit, dab flit ein intuitiv psychologisches Erfassen der Handschrift 
in weiterem MaSe, als das bisher der Fall ist, wissenschaftlich einwandfreie objektive 
Grundlagen festgestellt werden. Exakte, speziell experimcntelle Feststellungen werden 
in der Regel vermil~t. In der graphologisehen Literatur fehlen meist Zahlenangaben 
fiber das entsprechende Material, welches der Aufstellung dieser oder jener Regel 
zugrunde liegt. Es wird gewShnlich nicht yon den Autoren angegeben, wieviel Schrift- 
stficke zur Untersuchung gelangt sind und yon wieviel Personen die betreffenden 
Schriftstficke stammen. Ferner vermil~t man nahezu st~ndig, selbst in gediegenen 
graphologisehen Schriften, eine Angabe des Prozentsatzes der F~lle, in denen sich die 
Regel bewahrt oder nicht bew~hrt hat. Dieses sind Dinge, die den Grundsatzen wissen- 
schaftlicher Arbeit zuwiderlanfen. Kontrolluntersuchungen, die nach objektiven 
graphischen Merkmalen und nicht gerade nach intuitivem Erfassen vorgenommen 
werden, ergeben fiir jede der giiltigen Regeln eine mehr oder minder erhebliche, zu- 
weilen iiberwiegende Anzahl yon Versagern. Dies sei manehem Graphologen, der in 
doktrin~rer Weise gewisse Regeln iiberliefert, die z. B. psychiatrischen Erfahrungen 
offenbar zuwiderlaufen, ins Stammbuch geschrieben. Verf. gibt einen ausgezeichneten 
systematischen Wegweiser fiir wissenschaftliche, besonders experimentelle grapho- 
logisehe Forsehungen. Buhtz (Heidelberg). 

Sehmidt, Gero: Die kriminalistisehe Bedeutung yon Masehinensehriften. Arch. 
Kriminol. 83, 295--300 (1928). 

Unter den Sachverst~ndigengutachten nehmen die fiber Schriftbefunde gegenfiber 
den meisten andern eine bevorzugte Stellung ein, nicht nut der Zahl nach, sondern 
auch in ihrer ganzen Bedeutung flit das Rechtsleben. Dabei spielt die Hauptrolle die 
Handsehrift, w~hrend die Maschinenschrift, trotz der immer mehr waehsenden Ver- 
wendung der Schreibmaschine merkwiirdiger Weise sehr zuriicktritt. Die Priifung 
yon Maschinenschriften und ihre Vergleichung mit Maschinen bzw. maschinellen Probe- 
sehriften fiihrt oft zu sichereren Ergebnissen als wenn es sich um Herkunftsbestimmun- 
gen yon Handschriften handelt. Nicht nut das System der Schreibmaschine (evtl. An- 
fertigungsjahr) kann festgestellt werden, sondern eine bestimmte Maschine kann identi- 
fiziert werden, wenn sie dutch Gebraueh oder Instandsetzungsarbciten individuelle 
Eigentfimlichkeiten angenommen hat. Verf. beschreibt zunKchst 2 F~lle, an denen 
im Leipziger Insti tut  ffir gerichtl. Medizin Schreibmaschinen speziell durch Typen- 
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defekte identifiziert wurden. Besondere Beachtung verdient der dritte yon ihm an- 
gefiihrte Fall, bei dem es nachzuweisen gelang, dag ein ungeknifftes, mit Blankounter- 
schrift versehenes Stiick Papier erst, nachdem es geknifft worden war, mit Schreib- 
masehine beschrieben sein konnte. Dort, wo die Schreibmaschinenbuchstaben den 
Yertikalbruch kreuzten, waren sie verbreitert und zackig begrenzt. Diese zackigen 
Yerbreiterungen waren jedoeh nicht etwa dutch das Ausfliegen des Farbstoffes d e s  
Sehreibbandes bedingt, sondern dadurch zu erkli~ren, dal] beim Auftreten der Type 
auf das Papier der Farbstoff nicht nut im Bereiche der Type an der glatten Oberfl~che 
haften blieb. Da die aufgerauhte Bruehfalte fiber die Papieroberfl~ehe vorsprang, fand 
eine Farbung des Papiers auch noch etwas fiber die Konturen der Type hinaus start, 
manchmal sogar liings des innerhalb des Buchstabens befindlichen Teiles des Bruches. 
Es gelang auf diese Weise, an einer Sehreibmaschinenschrift festzustellen, dag sie erst 
nach Entstehung eines Papierbruches bewirkt sein konnte, der yon ihr gekreuzt wird. 

Buhtz (Heidelberg). 
Koekel, R.: Identifizierung] yon Werkzeugeindriieken. Arch. Kriminol. 88, 288 

bin 294 (1928). 
Einbruchsdiebstahl in einem Kontor durch gewaltsames Aufsprengen der mit 

01farbe gestrichenen Kontorttire mittels Brecheisen; 5 Tage sparer Festnahme ver- 
dgchtiger Personen mit Handtasche, eine Anzahl yon Einbruchswerkzeugen enthaltend. 
Technik der Untersuchung zwecks Identifizierung: Da die Eindriicke an der Kontor- 
ttir durchweg tief waren, wurden die Eindriicke nach sorgfi~ltigem Einpudern mit 
Talkum dutch Einpressen yon weiger Plastiline abgeformt. Die so gewonnenen Ab- 
formungen stellten nunmehr gewissermagen die Werkzeuge selbst an ihrem Schneiden- 
ende dar. Sodann wurden die Schneidenteile der Brechstangen zun~chst in Wachs 
abgeformt und diese Abformungen mit Gips ausgegossen. Dieses Verfahren erscheint 
Verf. zweckm~gig, well bei unmittelbarem Photographieren derartiger Werkzeuge 
leicht gewisse Feinheiten infolge verschiedener F~rbung des Metalls (Reflexbildungen 
usw.) ausfallen, wi~hrend an den Gipsabformungen nut Licht und Schatten in Betracht 
kommen, ebenso wie auch an den weigenPlastilineabformungen der Werkzeugeindrticke. 
Photographische Aufnahme in schwacher VergrSgerung, Feststellung, dag siimtliche 
drei Brechstangen beim Einbruch verwandt women waren, obwohl auger zahlreichen 
Ubereinstimmungen mehrere Verdrtiekungen an der Seitenkante des Schneidenteils 
und andere Versttimmelungen des Werkzeuges festgestellt wurfen, die nieht zu den 
Eindrticken in der Tar pagten; sie sind offenbar erst nachtr~glich an den Werkzeugen 
entstanden. Nit derartigen Differenzen mug gerechnet werden. Aus ihnen darf nicht 
gleich tier Schlug gezogen werden, dag dan betr. Werkzeug nicht zur Tat verwandt 
worden int. Entscheidend fiir dan Gutachten ist vielmehr Gesamtbefund. Buhtz. 

Loudet, Osvaldo: Der Gei~ingnisarzt. (Inst. de criminol., univ., Buenos Aires.) 
Rev. Criminologfa 15, 373--379 (1928) [Spanisch]. 

Hinsichtlich der T/~tigkeit des GefKngnisarztes unterscheidet Verf. 3 Perioden. In der 
ersten Periode lag dem Arzte nur die medizinische und chirurgische Versorgung der Gefangenen 
ob. In der 2. Periode kam die psychiatrische Gutachter$/~tigkeit hinzu, und in der 3. Periode 
hat er noch die psychiatrische LTberwachung und die erzieherische 1V[itwirkung zn/ibernehmen. 
Der Arzt mul3 Kenntnisse besitzen in der Anthropologie, Psycho- und Psychopathologie, in der 
Psychiatrie, in der gerichtlichen Medizin und in der Erziehung anormaler Individuen. Nach 
diesen Gesichtspunkten ist die/~rztliche T~tigkeit an der Strafanstalt in Buenos Aires geregelt. 

Ganter (Wormditt). 
Hellstern, Erwin P.: Strafanstaltsarzt und Strafvollzug. Mschr. Kriminalpsychol. 

19, 662--670 (1928). 
Eine kritische Betrachtung der Stellung des Strafanstaltsarztes in- und auflerhalb 

Preugens yore ideellen und wirtschaftlichen Standpunkt aus an Hand einer auger- 
gewShnlich reich zusammengetragenen einschli~gigen Lit eratur. Besonders wird der 
psychiatrischen Mitarbeit an den Strafanstalten und ihrer Bedeutung gedacht und auf 
viele Miingel in der i~rztlichen Versorgung der Strafanstalten hingewiesen. Verf. be- 
rtihrt nicht minder die Reformbestrebungen des Strafvollzuges, welcher nicht mehr 
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den reinenVergeltungsgedanken, sondern die Erziehung und Besserung des Delinquenten 
praktisch betont, und gibt der Stellung des Strafanstaltsarztes die ihr gebiihrende 
Wiirdigung. Wenn auch Verf. auf Vollst~ndigkeit seiner Literaturzitate keinen An- 
spruch macht, so lassen sie doch an Umfang und Inhalt nichts zu wiinschen fibrig. 
Seine eigenen Vorschl~ge formuliert Verf. dahin, die Stellung des Arztes im Straf- 
vollzug unabh~ngiger als bisher zu gestalten und sic vor allem yon der Bindung an den 
Anstaltsvorstand zu befreien. An jeder grSl]eren Anstalt, und zwar auf je 300 his 
400 Gefangene, sei ein hauptamtlicher, gerichtlich-medizinisch und psychiatrisch vor- 
gebildeter Arzt zu bestellen, in Anbetracht der heute sehr erweiterten kriminalbio- 
logischen Einstellung eine nur zu unterstiitzende Forderung. Dal~ auch die dienst- 
liche und wirtschaftliche Stellung des Strafanstaltsarztes eine ganz andere sein mug, 
als es heute der Fall ist, ist eine zwingende l%rderung, die vom Verf. klar und zielbewul~t 
beriicksichtigt worden ist und keiner n~heren Ausfiihrungen bcdarf. MUller-Hess. 

Tullio, B. di: La neuropsiehiatria nelle eareeri. (Die Neuropsychiatrie in den 
Strafanstalten.) Zacchia Jg. 6, Nr. 4/6, S. 132--135. 1927. 

Der Verf. hebt die groBe Bedeutung der in einigen Li~ndern eingefiihrten und auch in 
Rom bereits funktionierenden anthropologisch-neuropsychiatrischen Abteilungen bei den 
Strafanstalten hervor. Dieselben gereiehen einerseits zum Segen der Stri~flinge, bei denen 
eine genaue neuropsychiatrische Untersnchung sehr h~ufig latente GeistesstSrungen aufdeekt, 
andererseits ermfglichen sie eine erhebliche Abkiirzung der gerichtliehen Prozedur, indem sie 
eine ~berweisung yon H~ftlingen an die Irrenanstalt zwecks psychiatrischer Beobachtung 
iiberfliissig machen. Imber (Rom). o 

Petr~n, Alfred: Die neue sehwedisehe Gesetzgebung betreffs riiekfiilliger u 
und vermindert zureehnungsfiihiger u Mschr. Kriminalpsychol. 19, 513 
bis 520 (1928). 

In Schweden sind neuerdings zwei Gesetze rechtskr~ftig geworden, welche eine 
gceignete Behandlung psychisch abnormer Verbrecher und riickfi~lliger StrKflinge 
ermSglichen. Es handelt sich um die MSglichkcit, start der verh~ngten Zuchthaus- 
strafe - -  bei Sittlichkeitsverbrechen auch schon bei Gefi~ngnis - -  eine Verwahrung 
in einer geeigneten Anstalt eintreten zu lassen. Uber die Notwendigkeit dieser Ma$- 
nahme entscheide$ ein Internierungsausschu$, zu dem aueh ein Arzt gehSrt. Die 
Voraussetzungen fiir Internierung eines geistig Abnormen sind: Fehlen dcr Empf~ng- 
lichkeit fiir die beabsichtigte Wirkung der Strafe, Gefahrlichkeit fiir persSnliche Sicher- 
heit oder Gef/~hrdung des Eigentums anderer, u einer Freiheitsstrafe yon 
bestimmter Dauer; handelt es sich um einen noch nicht bestraften Menschen, miissen 
mindestens 2 gahre Zuchthaus verh~ngt sein; bei schon Bestraften kann es auch 
kiirzere Zeit scin. Die Entlassung darf nicht eher erfolgen, his auf Grund erneuter 
Begutachtung dutch den Internierungsausschul~ eine Gewiihr fiir Wegfall der In- 
ternierungsgriinde gegeben ist, es kann zun/ichst eine bedingte Entlassung mit noch 
bestehender Aufsicht und erneuter Verwahrung bei neuerlicher Straff~lligkeit eintreten; 
u. U. sind kiirzere Frciheitsstrafcn ordnungsm~l~ig zu verbiil~en. Vorgesehen ist die 
nachpflegende T/~tigkeit. Das zweite Gesetz betrifft die geistig nicht abnormen, riick- 
f/~lligen u bei ihnen kann ebenfalls auf Grund des Gutachtens des Aus- 
schusses start der Zuchthausstrafe eine mindestens dig Strafzeit etwas fiberdauernde 
Verwahrung in besonderen Anstalten, deren Schaffung jetzt in bestimmten Gefiing- 
nissen begonnen hat, stattfinden. Interniert kSnnen werden Zuchth~usler, die wenig- 
stens schon 10 Jahre abgebiil~t haben, wenn sit danach oder w/~hrend der Strafzeit 
wieder Verbrechen begehen, auf denen mindestens 2 Jahre Zuchthaus stehen, soferr~ 
der Zweck der Strafe bei der Eigenart des Verbrcchers nicht erreicht werden kann: 
Die Internierung kann lebenslanglich sein. H. Scholz (KSnigsberg). 

Noppel, Constantin, and E. yon Diiring: Jugendzeit und Strafmiindigkeit. I. u. II. 
Zentralbl, f. Jugendrecht u. Jugendwohlf. Jg. 19, Nr. 8, S. 200--207. 1927. 

Im Abschnitt I, der von Noppe l  verfal~t ist, wird dargetan, dal] die 1923 fest- 
gesetzte ErhShung der Altersgrenze fiir die absolute Strafunmiindigkeit yon 12 auf 
14 Jahre sowie die damals getroffene Erleichterung, nach MSglichkeit vonder  Straf~ 
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abzusehen und daffir die ErziehungsmaBnahmen zu erweitern, zu einer Abnahme der 
jugendlich Verurteilten gefiihrt hat, und demgem/iB eine weitere Erh(ihung des Straf- 
miindigkeitsalters, zun/~chst auf 16 Jahre, vorgeschlagen. - -  Im Abschnitt II  ffihrt 
v. D firing aus, dab Jugendliche, insbesondere in der Pubert/itszeit, nicht als verant- 
wortlich angesprochen werden kSnnen, dab Bestrafung nicht bessernd wirkt, in Riiek- 
sieht auf die meist vorhandene minderwertige Anlage und ein ungfinstiges Milieu, 
abgesehen yon der tIinaufsetzung der Strafmiindigkeitsgrenze, die Strafe dutch die 
Erziehung verdr/ingt werden muB. Klieneberger (K5nigsberg i. Pr.). o 

Francke und F. Kramer: Jugendzeit und Strafmiindigkeit. IIl. u. IV. Zentralbl. 
f. Jugendrecht u. Jugendwohlf. Jg. 19, Nr. 9, S. 227--231. 1927. 

F r a n c k e (III.) spricht ftir die vSllige Abschaffung des Jugendstrafrechts, erkennt 
die Heraufsetzung der Strafmtindigkeit auf 16 Jahre nur als ZwischenlSsung an, emp- 
fiehlt straf/ihnliche ErziehungsmaBnahmen (Verwarnung, Abbitte, Schadenersatz, 
GeldbuBe), vor allem eine wirklich sachgem~iBe, auf fortlaufender Beobachtung und 
immer besserem Kennenlernen beruhende Erziehungstatigkeit, mindestens bis zu 
18 Jahren, womSglich bis zur Vollji~hrigkeit. - -  K r a m e r  {IV.) betont die Sehwierig- 
keit der Annahme einer bestimmten Altersstufe als Grenze der Verantwortliehkeit, 
hebt hervor, dab das geltende Reeht dem Reehnung getragen hat durch die Schaffung 
einer Zwischenstufe zwischen der Strafunmiindigkeit und der vollen Strafmiindigkeit, 
und weist darauf bin, dab das Vorgehen gegen Jugendliehe im Alter von 14--18 Jahren 
in erster Linie von p~dagogischen Grundsii~zen geleitet werden muB, ftigt aber hinzu, 
dab doch das Strafverfahren nicht entbehrt werden kann, weil es dem Jugendliehen 
Rechte gibt, die er im Erziehungsverfahren nicht besitzt, und weil die Aufkl~rung 
eines zweifelhaften Tatbestandes dutch ein Strafverfahren erleichtert, auch die Ent- 
scheidung leichter erfolgen wird, und vor allem das Strafverfahren erzieherisch von 
erheblieher und gfinstiger Bedeutung ist. Um die Jugendlichen ffir ihre Zukunft nicht 
mit Vorstrafen zu belasten, empfiehlt Verf. die MSglichkeit der StraflSschung und die 
weitere Ausgestaltung der bestehenden StrafmSglichkeiten zu erzieherischen Zwecken. 

Klieneberger (KSnigsberg i. PrO. ~ 
Richmond, Frank C.: Venereal disease and delinquency. (Geschlechtskrankheiten 

und Verbrechen.) Med.-leg. journ. Bd. 44, Nr. 5, S. 135--136. 1927. 
Verf. propagiert auf Grund seiner Untersuehungen in einigen Strafanstalten (er 

land in 5 Gef~ngnissen und Korrektionsh~usern im Staate Wisconsin bei 3363 Auf- 
nahmen 191 FMle yon GonorrhSe und 185 yon Lues) die obligatorische Untersuehung 
und Behandlung der Gefangenen beztiglieh Geschleehtsleiden. F fir ihre Weiter- 
behandlung nach der Entlassung miisse gesorgt werden. Max Jessner (Breslau). 

Arakelov, S., und O. Pctrosjanz: Vcnerisehe Erkrankungen unter den Gefangenen. 
Venerol. 5, 549--553 (1928) [Russisch]. 

Auf Grund der von den Autoren bei ihren Untersuchungen in Gef/~ngnfissen erhobenen 
statistfisehen Daten und Beobaehtungen kommen Verff. zu der SehluBfolgerung, daft eines der 
wirksamsten Mitte] im Kampfe gegen die venerfisehen Erkrankungen unter den Gefangenen 
die sanit/ire Aufkl/~run~ fist. Sic sehla~en fol~ende Mal3regeln vor: sorgf/~ltige Reinigung 
und Desinfektion der Kammern und der ~leidung; sanit~re Aufkl/irung: Zwangsuntersuchung 
aller neuen Gefangenen; Leibesuntersuchung einmal im Monat; genaue Registrierung aller 
Veneriker; Isolierung aller Veneriker w~hrend des infektiSsen Stadiums ihrer Erkrankung; 
speziell eingeriehtete Kabinette ftir venerologische Erkrankungen, in denen die Patienten von 
Spezialisten behandelt werden. Autore/erat.o 

Wulffcn, Erich: Die Sexualnot der Straf- und Untcrsuchungsgefangencn. (Berlin, 
Sitzg. v. 10.--16. X. 1926.) Verb. 1. internat. Kongr. Sex.forschg 5, 170--183 (1928). 

Der Verf., Chef der s~chsisehen Gef~ngnisverwaltung, berichtet in der Yersamm- 
lung der s/iehsisehen Gerichts- und Gef/ingnisiirzte fiber seine ausgedehnten Beob- 
aehtungen und Erfahrungen in der Frage der Sexualnot der Gefangenen. Die Gemiits- 
verfassung, die Strafzeit, die sexuelle Veranlagung und nicht zuletzt das Alter des 
H/iftlings sind die Faktoren, die die Intensit/it der Sexualnot desselben bestimmen. 
Die Sexualbet/itigung im Gef/~ngnis besteht bei sch/~tzungsweise 70% der Strafge- 
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fangenen in onanistischen Handlungen; unter diesen befinden sich etwa 20% excessive 
Onanisten, die vorwiegend der Gruppe der haltlosen Psychopathen angehSren. H~ufig 
sind - -  wie allgemein bekannt - -  homosexuelle Ersatzhandlungen, ohne dab eine 
homosexuclle Anlage vorzuliegen braucht. Im allgemeinen sind nach der Ansicht 
des Verf. keine wesentlichen Sehiidigungen bei den Strafgcfangenen dutch die erzwun- 
gene Sexualabstinenz zu beobachten. ,,Wirkliche Sexualnot leiden in den Gef~ingnissen 
nut  solche Gefangene, die an ihr auch in der Freiheit leiden." Zum Schlusse werden 
die Mal~nahmen besprochen, die die sexuelle Not der Strafgefangenen erleichtern sollen. 
•eben eincr zweckm~l]igen Besch~ftigung, vieler Bewegung im Freien kommt auch 
ciner Abkiirzung einer allzu langen Bettruhe und einer verniinftigen Dfiit eine wichtige 
Rolle zu. Gelegentlich kSnnte auch in gceigneten F~llen eine Strafunterbrechung 
in Frage kommen. Als eigentliche Heilma•nahmen werden die Wachsuggestion, 
Bromtherapie und auch Psychoanalyse erwi~hnt. Fiir die ~uitersten Fi~lle kiime mit 
Zus t immung des Gefangenen die Kastrierung in Betracht;  die Durchfiihrung einer 
solchen MaBnahme ist aber noch viel umstritten. Schwarzacher (Heidelberg). 

Krebs: Der Erziehungsbeamte in der Stratanstalt. Zeitschr. f. d. ges. Strafrechts- 
wiss. Bd. 49, H. 1/2, S. 65--83. 1928. 

In  Thiiringen ist die besondere Aufgabe der Erziehungsarbeit in der Strafanstalt neben 
der Mitwirkung der iibrigen Strafanstaltsbeamten einem Erziehungsbeamten fibertragen. Seit 
Herbst 1922 werden p~dagogische Faehbeamte zur Mitwirkung ira Strafvollzug herangezogen. 
Ihr Aufgabenkreis bestand anfi~nglich in der Gefangenenfiirsorge, im Unterricht und in der 
weltlichen Seelsorge. Vor l~ngerer Zeit wurde die ursprfingliche Dienstbezeiehnung ,,Erzieher" 
umgewandelt in ,,Fiirsorger". ~aeh Ansicht yon Krebs  ist aber in.der Gegenwart die erste 
Bezeichnung ftir die Arbeit der Erziehungsbeamten zutreffender. Von diesem Gesichtspunkt 
ausgehend bezeiehnet der Verf. Ms wesentlichste Aufgabe des Strafvollzuges die Erziehung 
der Gesellschaftsunttichtigen zum Gesellsehaftstfichtigen. Der Sinn der Erziehung w~hrend 
der Strafzeit ist also ein Wiedereinordnen in die Gesellschaft, das Gewinnen einer inneren 
Bindung aus Moraliti~t, nicht aus Legalit~t und eine Beseitigung der bisherigen Unf~higkeit, 
in Freiheit leben zu kSnnen. Die Aufgabenkreise der Erziehungsbeamten in der Strafanstalt 
sind: Gefangenenfiirsorge, Unterricht und weltliche Seelsorge. Bald nach der Anfnahme der 
Gefangenen sollen sic die StSrungen, die das Ausscheiden aus dem Familienverband und der 
Eintritt in die Strafanstalt verursachte, erkennen und beheben. Ein Zusammenarbeiteu des 
Erziehers mit dem psychiatriseh vorgebildeten A rzte ist notwendig, damit yon Anfang an 
festgestellt werden kann, welehe Kr~fte in dem neuen ZSgling erzieheriseh ausgenutzt werden 
kSnnen. Der in der Strafanstalt erzieherisch t~tige Fiirsorger soll das Arbeitsgebiet ffir die 
Fiirsorge aul~erhalb der Strafanstalt vorbereiten. Bei dem Unterrieht, der aueh in der Hand 
dieses fiirsorgeriseh t~tigen Erziehungsbeamten liegt, miissen die Gegens~tze der Vorbildung 
berticksiehtigt und Beziehungen angeknfipft werden mit dem grol3en pi~dagogischen Strom 
der Erwachsenenbildung auBerhalb der Anstalt. Die weltliche Seelsorge betont die ,,psycho- 
logische irdische" Seite und hat den Zweek, die Gegensi~tze ,,planm~Big zu harmonisieren 
und dem seelischen Prinzip im Menschen zur Herrsch~ft zu helfen". Diese weltliche Seelsorge 
ist dem Referenten aus einigen Gef~ngnissen als ,,weltliche Erbauung" bekannt. Sie kann 
seiner Ansicht n~ch bei Dissidenten durch psyehologiseh geschulte Erzieher mit Erfolg be- 
trieben werden, wird aber erfahrungsgem~l~ in anderen F~llen yon zahlreiehen Gefangenen 
ubgelehnt. T6bben (Mtinster i.W.). 

Kriminel le  und soziate ProphySaxe. 

Roubinoviteh, J., Paul Boncour, Heuyer, Bonis, Grimbert et Serin: Sur le service 
d'examen m~dico-psyehologique des mineurs d~linquants du d~partement de la Seine. Le 
Ionetionnement de ce service ~ la Petite Roquette pendant l'anu@e iudieiaire 1927~1928. 
(Psychiatrische Fiirsorge fiir minderji~hrige Rechtsbrecher des Seine-Viertels. Ein- 
richtung dieser Fiirsorge in La Petite Roquette wi~hrend der Gerichtszeit 1927 bis 
1928.) (13. congr, de todd. ldg. de langue /ran~., Paris, 9.--11. X. 1928.) Ann. M4d. 
14g. 8, 593--608 (!928). 

Im  Einvernebmen mit der GerichtsbehSrde ist eine Beobachtungstelle flit ]ugend- 
liche Rechtsbrecher eingerichtet worden, deren Wirksamkeit u. a. auch die Haftzeit 
zu beschr~nken imstande ist: Die Kasuistik eines Jahres ergab: 64% Diebst~hle mit 
9% Hehlerei, 6- -7% Landstreicherei und homosexuelle Prostitution, 2,5% Gewalt- 
t~tigkeiten; sehr  wenig Bettelei. Als Ursachen wirken intrafamiliiire StSrungen, bei 


