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oft aLfffallend starke Reduk t ion  des Thymus  im ~ u n g e r z u s t a n d  beweist jedoch die 
nahen Beziehungen zur Blutbildung und zum Stoffwechsel, doch fehlt eine befriedigende 
Erklirung dafiir. Der Thymus, der bekann~lich ein epitheliates, yon Lymphocyten durch- 
setztes Organ ist (Hammar) ,  das sich yon den Lymphdriisen durch das Fehlen yon Rand- 
sinus mit Lymphocyten, ferner durch das epitheliale 1~eticulum und durch das sp~rlich ent- 
wickelte fibr6se Reticulum sowie das Fehlen yon Keimzentren unterscheidet, kann anderer- 
seits als ein lymphoexzitatorisches Organ betrachtet werden (~Iart, Thomas). 

Fiir den g e r i c h t l i c h e n  Med iz ine r  besonders interessant ist abet das letzte 
Kapitel in dem kleinen Heftchen: Die T h y m u s h y p e r p l a s i e ;  H o r s  t h y m i c a  und 
S t a t u s  t h y m i c u s ,  S t a t u s  t h y m i c o l y m p h a t i c u s .  I m  gro~en und ganzen, wie 
das ja zu erwarten ist, sprieht W. der D~ucktheorie des Thymustodes bis auf ganz 
wenige beweiskrgftige F~lle ihre Bedentung ab. DaB es einen Status thymicolympha- 
ticus gibt, wird abet nicht bestritten. W. betrachtet denselben Ms Ausdruck einer 
primgren Konstitutionsanomalie; allerdings runs man sehr vorsichtig mit der Fest- 
stellnng eines solchen primi~ren St. thymieolymphaticus sein. H a m m a r  lehnt den 
Status thymicus a]s eine Konstitutionsanomalie im gro~en und ganzen ab. Was 
den p l S t z l i c h e n  Tod  bei Erkrankungen, die mi~ einer Thymushyperplasie einher- 
gehen, anbetrifft, so sind einerseits bei den Basedowpatienten pl6tzliche Todesf~lle 
nichts Seltenes, bei anderen Fillen yon sog. Thymustod glaubt H a m m a r  anderer- 
seits an das Vorhandensein eines anderweitigen, thymusffemden, uns noch nicht be- 
kannten Grundleidens, betrachtet also die Thymushyperp]asie Ms sekund~r bedingt. 

H. Merkel (Miinehen). 

Gesetzgebunff. K~'imino~ogie. 
Trossarelli, Alberto: II delinquente per tendenza nel progettoRoeeo pelnuovo codiee 

penale. (Der Ve~brecher aus Hang im Entwuff Rocco zum neuen Strafgesetz.) (Osp. 
Bsichiatr. P~ov., Mantova.) Rass. Studi losiehiatr. 18, 644--666 (1929). 

Die kritischen Ausfiihrungen des Verf. wenden sich in erster Linie gegen die in 
dem Entwurfe vorgesehenen iiuSerst strengen Straf- und SicherheitsmaSnahmen flit 
den Verbreeher aus hanghafter Neigung. Ganz im Widersprueh zu den Grundsitzen 
nicht nut der modernen, sondern selbst der klassisehen kriminalistischen Sehulen soll 
der Verbreeher aus hanghafter Neigung viel strenger bestraft werden als der Gewohn- 
heirs- und der professionelle Verbreeher, und dies trotzdem der ]~egriff des ersteren 
sogar dem Sinne des Entwurfes nach mit dem Begriff des geborenen Verbrechers zu- 
sammenfiillt. Ferner weist Veff. auf die unheilvollen Folgen, die die im Entwurf vor- 
gesehene au~erordentliche Einschr~nkung der Beratung des Richters dutch den Psy- 
chiater naeh sieh ziehen mu~. J. Imber (Rom).o 

Gaiiami, Paolo: Periti di uffieio e periti di parte nel nuovo progetto di eodiee di 
proeedura penale. (Amtliche und Parteisachverst~ndige im neuen Strafgesetzprojekt.) 
(Clin. Ostetr.-Ginecol., Univ., Bari.) Clin. ostetr. 32, 420--424 (1930). 

Im Entwurf des neuen italienisehen Strafgesetzes ist der Sachverstiindige der 
Partei vom Eide entbunden. Das Gerieht mu]~ die spezifische Kompetenz der Sach- 
verst~ndigen beriicksichtigen. Die forensiseh-medizinisehen Sachverstiindigenurteile 
miissen im neuen Kodex besser reglementiert werden. G. Popoviciu (CIuj). o 

Leonein% Franceseo: L'ordinamento delle perizie seeondo il progetto preliminare 
del nuovo eodiee di proeedura l)enale. (Die Anordnung der Begutachtungen naeh dem 
u der neuen Strafprozel~ordnung.) (Istit. di Med. Leg., Univ., Firenze.) Gazz. 
internaz, med.-chir. 38, 317--330 (1930). 

Kritische Betrachtung der betreffenden :Bes~immungen des u der neuen 
(italienischen) Strafprozessordnung mit besonderem Hinweis auf irztliche Begutachtungen. 
Yeff. stimmt im Prinzip - -  doch mit einigen Einschrgnkungen - -  dem Entwuff zu. 

lr (Parma). 
Solnar, Vladimir: La guerre mondiale et la eriminalit~ en Teh~eeslovaquie. (DerWelt- 

krieg und die Kriminaliti~t in der Tsehechoslowakei.) Rev. Droit p6nal 9, 858--893 (1929). 
Gegensf~and der Untersuchung is~ die Xrimina]it~ in B6hmen, 1VIihren und Schlesien 

in den Jghren 1914--1922 und zum Tell aueh 1922--1925 auf Grund der Xrimina]statistik. 
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Autor scheidet ausdriicklich aus dem Programm seiner Arbeit die sog. direkte Kriegskrimi- 
nalitgt aus, d. i. die Verletzung yon eigenen Vorschriften, die wahrend des Xrieges mit Rtick- 
sicht auf die besonderen, dureh den Krieg bedingten Verh~ltnisse erlassen wurden (z. B. Kriegs- 
wueher), da diese Fglle sich zur Verarbeitung mittels der statistischen ~dethode nicht eignen. 
Aus dem gleichen Grunde sehliel~t er aueh die Verarbeitung sog. politischer Delikte aus. Beriiek- 
siehtigt man die Gesamtkriminalitgt, so kann man feststellen, da~ diese im Jahre 1916 zu 
steigen begann und den hSchsten Grad im Jahre 1920--1921 erreiehte. 

Die Abnahme der Kriminalitgt zu Beginn des Krieges war offenbar nur eine 
scheinbare und wahrschein]ieh verursacht dutch den Abgang der jungen Manner und 
dutch die verminderte Intensit~t und verringerte MSglichkeit der gerichtliehen Ver- 
fo]gung. u verfolgt im weiteren die Entwick]ung der Kriminalit~t im Hinbtiek 
auf die einzelnen Deliktarten und auf die Individualit~t der Verurteilten, soweit dies 
auf Grund der mitgeteilten Daten m5glich ist. Er unterscheidet da 3 typische Gruppen 
yon Straftaten. In die 1. Gruppe, welche sich dutch den hSchsten Anstieg wghrend des 
Krieges und durch eine au~ergewShn]iche Intensit~t in den ersten Nachlcriegsjahren 
auszeichnet, reiht er den Diebstahl ein, weleher fiir die ganze Periode das typischste 
Delikt bildet. Die 2. Gruppe zeichnet sich wghrend des Krieges dutch eine au~erge- 
wShn]ich grof~e Kriminalitgt der Frauen and Jugendliehen und durch einen Anstieg 
in den ersten Naehkriegsjahren aus. Hierher z~hlt er einerseits Betrug und Verun- 
treuung, andererseits versehiedene FMle sog. 5ffentlieher GewMttgtigkeit, zu welchen 
die hgufigen Massenkundgebungen wghrend und nach dem Krieg die Gelegenheit gaben. 
Die 3. Gruppe ist charakterisiert durch den Riiekgang der Kriminalitgt wghrend des 
Krieges und neuerlichen Anstieg nach dem Kriege. Hierher gehSren Strafhandlungea 
gewalttgtiger Natur, solche gegen die Sittliehkeit, Brandstiftung, Landstreicherei und 
andere. Der Anstieg nach dem Krieg ttbertraf bei einigen yon ihnen weft das Vor- 
kriegsniveau, wie z. B. Mord and Eaub in den Jahren 1920, 1921, Verbreehen gegen die 
Sittliehkeit and Verbrechen der Fruehtabtreibung. Verf. betont die auBerordentliche 
KriminMitgt der Frauen und Jugendlichen wghrend des Krieges und verweist anf die 
interessante Erscheinung, da~ wghrend des Krieges und nach dem Krieg die Krimi- 
nalitgt Verheirateter im Verhgltnis zu jenen der Ledigen zunahm. Far  die Kriegs- und 
NachkriegskriminMit~t ist symptomatisch die verhMtnismgBig grebe Beteiligung yon 
bisher unbescholtenen Personen, was far den exogenen Charakter dieser Kriminalitgt 
sprieht. Wghrend des Krieges erfolgte die Strafbemessung milder, und diese Tendenz 
hielt auch in der Nachkriegszeit an mit wenigen Ausnahmen, unter welche der Verf. 
den Vollzug einiger Todesstrafen f~ir Mord, die Bestrafung wegen .Raub, Frueht- 
abtreibung und Betrug einreiht, Mles Straftaten, die charakteristiseh fiir die Krimi- 
nalitgt in der Nachkriegszeit sind. Bei einem Vergleich der KriminMitgt in den bSh- 
mischen L~ndern mit der KriminMitat in den L~ndern 0sterreiehs (auf Grund E x ner  s 
Werk: Krieg und Kriminalit~t in ()sterreich) kommt Verf. zu der Meinung, dal~ w~hrend 
des Krieges die Kriminalit~t in grSf~erem Ausma~e in den bShmischen L~ndern zu- 
nahm, naeh dem Krieg jedoch in Osterreich. Zusammenfassend betont er, da~ die 
Erfahrungen aus der Zeit des Weltkrieges auf dem Gebiet der KriminMit~t wohl gezeigt 
haben, was fiir einen bedeutenden Einflul~ die ge~nderten gesellsehaftlichen Bedingungen 
auf die Kriminalit~t haben kSnnen, dab jedoch diese Feststellung keine Bedeutung hat 
far die Frage, ob individuelle oder soziMe Faktoren far die Kriminalitat eine grSl~ere 
Bedeutung haben. In dieser Eichtung polemi.siert er vet Mlem mit der Behauptung 
E x n e r s ,  der aus den Kriegserfahrungen ein Uberwiegen der gesellschaftliehen Bedin- 
gungen fiber die individuellen in der Genese der Kriminalit~t ableiten wollte. 

Marx (t'rag). 
Carrara, Marie: Le devenir de l'anthropologie eriminelle. (Die Entwicklung der 

Kriminalanthroloologie.) ]~ev. Droit p6nal 1O, 661--669 (1930). 
Lombrosos Arbeiten wurden seinerzeit sehr umstritten. Man erkannte zwar einen 

krimine]len Typ mit eharakteristisehen psychischen - -  besonders ethisehen und intellek- 
tue]len - -  Abwegigkeiten an, bestritt abet die Existenz eines anatemisch yon der Norm ab- 
weiehenden kriminellen Typus. Erst in neuerer Zeit greift man wieder Lombrosos Ideen 
auf, dai3 ngmlich Temperament, Psyche und sogar Xrankheiten mit der natiirlichen Konsti- 
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tution zusammenhangen k6nnten (Kre t schmer ,  We iden re i ch ,  Beneke,  S t i l l e r ,  Viola,  
Pende).  R i cha rd  Her twig  setzt das fundamcntale biogenetische Gesetz yon der Abstam- 
mung wieder in sein Reeht, Ascha f f enbu rg  begrfindet die Annahmc, dab die Kriminalitat 
auf einem Stillstand der Entwickehng beruhe; Brower,  A s t w a z a t u r ow ,  Rudo lph ,  Gier- 
l ich,  Much folgen ihm mit besondercn Studien; alle vergleichen Ontogenese und Phylo- 
genese. Spezielle Fragen behandcln dann Z e h a n d e l a a r ,  Spatz ,  B a c k m a n n ;  Schu l tz  
hat wichtige Messungcn vorgcnommen an den frontalen Segmenten des Menschen in verschie- 
dencn Entwickelungsstadien. Vermeidung der Klassifikation f6rdert die Aufkl~rung. Wichtig 
~v~re eine Ausdehnung der onto-phylogenetischen Betrachtungsweise auf das Gebiet des Krimi- 
nellen. Die Feststellung der verschicdcnen Anomalicn im Organismus des Kriminellen geniige 
nicht, man miissc auch ihren Ursprung und ihre Bedcutung kennen. Diese Untersuchung 
mfiBte die drei groBcn H6hlen (Schadel, Brust und Bauch) mitsamt den zugehSrigen Organen 
sowie die gesamte Struktur des Skelets und der ~uskulatur umfassen. Hierher geh6rten 
Arbeiten yon P a r n i s e t t i ,  Guerra ,  R o n c o r o n i  und Ot to lengh i ,  Schwalbe,  Spa l te -  
holz,  Gegenbaur ,  P r i m a n ,  Wes tenhofc r ,  Valloi). Beim Vergleich mit dem Normalen 
erweise sich der ,,kriminellc Typ" mit spcziellen degcnerativen Charakterzcichen behaftet 
(Loth,  Mac Auliffe ,  Chudz insk i ,  T e s t u t ,  Turner) .  Die Kriminellcn haben cine Struktur 
~hnlich der der Allen und der farbigen Mcnschenrassen, nicht die Struktur der normalen 
WeiBen, ,,die keinc Verbrcchen begehen:'. Eine Fortffihrung der Untersuchungen erscheint 
gesichert durch die vorzfiglichen Organisationen, die in vielcn Landern, bcsonders in Belgien 
und Deutschland, bestfinden. A. Friedemann (Basel-Weft a. Rh.). 

Probst, J. H.: Les tatouages traditionnels des indig~nes alg(~riens. (Landesfibliche 
Tatanierungen der Eingeborenen Algiers.) Rev. internat.  Criminalist. 2, 206--214 
u. 342--351 (]930). 

Nur alte landesiibliche Tatauierungen, unterscbiedlich yon den ncuen dureh Handel 
und Eroberung importierten Dessins, sucht der Autor zu erfasscn, und er glaubt, dab in der 
Tat seit dem Neolithicum durch ununterbrochcne Tradition bcstimmte Formen nachwcisbar 
sind. Als solche werdcn gekennzeichnct : Sialat odcr Tctrat = einfaehc Linienzcichnung; Debban 
oder Mouches = Punkte und Krcuze, Nedjoun = Sterne, Djerid = Palmen, Chedjour oder 
Bgmne, Nergla = Palmbaume, l'aaredj oder Salut, Mcchati = Harke odcr Kamm, Selselat 
oder Kctte, Chems oder Rader, Fekaren oder Schildkr6ten. Die Dessins bedeuten, abgeschen 
Yon therapeutischen Scarificationen, Ornamcnte, religi6se Erinncrungen, Bildcr aus Fauna 
und Flora. I~iemals Obsz6nitatcn, niemals Sentimentalit~ten. Wo sic sich linden, sind es 
europaische Zutaten. - -  Die Tatauierungsembleme dcr Marokkaner und der A]gerier (Kabylen, 
Araber usw.) werden im einzelnen besprochen und ihre inncren Beziehungen zu dcr V61ker- 
psychologic zu deuten versucht. Die Verbreitung der Zeiehen k6nnte zu dcm Glauben f/ihren, 
dab dieselben Gegenstandc yon Leutcn gleichen Bildungsgrades wiedergcgeben werde~ Viele 
Embleme stammen aus dem Neolithicum und yon halbzivilisierten V61kern. An den Kiisten 
des Mittelmeers sind sic vermutlich in ein neues Gewand gekleidet dutch Eroberer und Reisende 
aus dem nahen Orient, ~gypten, Karthago, den grieehischen Inseln. Vielleieht laBt sich dutch 
Vcrvollstandigung ein ganzes System aufbauen auf der ]3asis eines gemeinsamen All0habetes , 
linearen Dekors, Tier- und Pflanzenzeichen, mittellandischen Aberglaubens und lokaler 
Stammeszeichen. J~iecke (G6ttingen).o 

Guekenheimer: Uber die Zuhiilterfrage. Mitt. dtsch. Ges. Bek~mpfg Gesehl.krkh. 
28~ 41--54 (1930). 

G u c k e n h e i m c r  polemisicrt gegen v. t t c n t i g  und Menzel ,  den friiheren Polizei- 
prasidenten yon Magdeburg (vgl. diese Z. 13, 146).  Menzel hatte den den Dirncn 
durchaus unterworfencn Zuhalter als den heute vorhcrrschenden Typ bezeichnet. Gewalt- 
tgtige Zuh~lter seien die Ausnahme. Der neue Entwurf eines Allgemeinen deutschen Straf- 
gcsctzbuehes will sowohl die ausbeuterische als auch die kupplerisehe Zuh~lterei ohne Quali- 
fizierung prinzipiell mit viel schwercren Strafandrohungen als nach dcm al tcnw 281a, der 
sog. Lex tteinze, belegen. H e n t i g  glaubte, da]] die Gefahrlichkeit des Zuhaltcrtums welt 
iiberschatzt wiirde und hatte yon dem alten phantasievollcn Standpunkte des neuen Entwurfes 
yon 1925 gesproehen, der im Zuhalter durchweg den schweren Verbrccher sah. Der Begriff 
des Zuh/~lters sei heute viel zu verschwommen. G. entwickelt nun genau die Hamburger 
Erfahrungen mit den Zuhaltern, m6chte den Untersehied zwisehen ,,Gef~ngniszuhaltern" 
und wirklichen Zuh/iltern im Sinne yon I I en t i g  nicht oder nur sehr bcdingt gelten lasscn. 
Die gerissensten Zuh~lter gelangen iiberhaupt nicht zur Aburteilung. Die Hamburger Zu- 
halter geh6ren zu dem kriminell aktivsten Gesindel. Es sind durchweg verschlagene, arbeits- 
seheue, gemiitsrohe, zielbewuBte, scham- und skrupellose Ausbeutcr ihrer ,,Spinnen", die 
unter Umst~nden vor keiner Gewalthandlung zurtickschreeken. Es sind gemeingefahrliche 
Verbrecher, welehen gegeniiber kcinerlei Milde am Platzc ist. Es ware ialsche Humanitats- 
duselei, wenn man for die schweren Falle die MOglichkeit der Zuchthausstr~fe nicht bcstchen 
!ieBe, wenn man nicht schon so wci~ gehen will, wie der Entwuff, der diesc tiberhaupt primar 
androht . .  Delbanco (I-Iamburg).o 
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@ Hh'seh, Hans: Strafvollzug an Geisteskranken? (Wiirzburg. Abh. z. dtseh. 
u. ausl~ind. Prozei~reeht. Hrsg. v. Friedrieh 0etker u. Heinrieh Sehanz. H. 20.) Leipzig: 
C. L. Hirschfeld 1930. VIII, 83 S. RS~. 5.--. 

Der Verf. legt vom Vergeltungsstandpunkt ausgehend dar, dab ein Str~fvollzug auch 
am Geisteskranken im Sinne der schfitzenden (generalpr~ventiven) Vergeltung m6glich und 
zweckm~Big ist und nur bei schwerer unheilbarer Krankheit yore Stra~vollzug abgesehen 
werden soll. Der weiteren Ausgestaltung der Geisteskranken- und Minderwertigkeitsabtei- 
lungen im Rahmen der Strafanstalten wird das Wort geredet, besonders auf die zur Zeit schon 
bestehenden Verh~iltnisse in Bayern wird verwiesen. Eine Aussetzung der Strafe bei not- 
wendiger zeitweiliger Verlegung in eine 6ffentliehe Irrenanstalt wird als unberechtigt ange- 
sehen. Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen und Gesetzesvorsetd/~ge, insbesondere 
such der Entwurf zu einem Strafvollzugsgesetz werden eingehend besprochen. An einigen 
Beispielen wird die Versehiedenartigkeit der in Strafhaft auftretenden Psyehosen d~r- 
gelegt. Stern (Kasset). 

Overholser, Winfred: The r61e of psychiatry in the administration of criminal 
justice. (Die Rolle der t'sychiatrie in tier Strafrechtspflege.) (Div. /. the Examination 
o] Prisoners, Massachusetts Dep. o] Ment. Dis., Boston.) J. amer. reed. Assoc. 93, 830 
bis 834 (1929). 

Knrze Schilderung der in Nordamerika durchgefiihrten und noeh anzustrebenden 
Ma~nahmen und Einriehtungen zur psychiatrischen Begutachtung der straf- 
rechtlichen Verantwortlichkeit und der Straferstehungsf~higkeit sowie nut psych- 
iatrisch-piidagogischen Gestaltung des Strafvollzugs nach dem modernen Grundsatz, 
der neben der Tat die PersSnliehkeit des Taters beriicksichtigt und an Stelle der Ver- 
geltung die Beeinflussung des Rechtsbrechers und den Schutz der Gesellschaft ver- 
langt. Hans Roemer (Illenau).o 

Frede, Lothar: The educational system in the penal institutions of Thuringia. 
(Das Erziehungssystem in den Gefangenenanstalten Thiiringens.) (TM~r. Justiz- 
Ministerium, Weimar.) Ment. Hyg. 14, 610--627 (1930). 

Die Ausfiihrungen des Verf. gewi~hren einen guten Einblick in die Erziehungs- 
arbeit, die seit der Einfiihrung des Systems des Stufenstrafvollzugs in den Gefangenen- 
anstalten Thiiringens geleistet wird. Vergiinstigungen und Belohnungen, die yon jedem 
Gefangenen t~glich ztt leistende Arbeit, die weitgehende Selbstverwaltung der Gefan- 
genen der 3. Stufe und alle anderen igal~nahmen verfolgen rein erzieherische Zwecke 
und wo]len dem Gefangenen durch allm~hliches Hinftihren vom Zwang zur Freiheit 
die Einordnung in die Gemeinschaft naeh der Entlassung erleichtern. Da der Erfolg der 
Erziehungsarbeit nicht zuletzt abhiingig ist yon der PersSnlichkeit des Erziehers, 
werden in den Gefangenenanstalten Thiiringens nur Krafte mit besonderer Eignung, 
und zwar fast ausseMie~]ich Akademiker, angestellt. AbscMie~end weist Verf. auf die 
Vorteile einer unbestimmten Veru~teilung und auf die Notwendigkeit der Strafent- 
]asscnenffirsorge, namentlich in der Form yon Arbeitsbeschaffnng, bin. Ygbben. 

Kri~r*ine[~e t~nd soziate Prophy~a/xe. 

Kauschansky, D~ M.: Das Ehegesundheitszeugnis, das Berutsgeheimnis des Arztes 
und dessen Einschriinkung im Interesse der Gesellsehaft. Altg. Z. Psychiatr. 91, 257 
bis 261 (1929). 

Kurzer tJberblick fiber die gesetzliche Regelung der Ehegesundheitszeugnisse bei, 
denverschiedenenNationen, woheiDeutschland nichtvorteilhaftabschneidet. Roemer.o 

Friedltinder, A. A.: Die ,,Aufloekerung" des Impfzwangeso Schweiz. reed. Wschr. 
1930 I, 525--528. 

Kritik zu den neuen yore Reiehsgesundheitsrat beschlossenen Ausfiihrungsbestim- 
mungen zum Impfgesetz. Verf. ~ul~ert an Hand der Statistik seine Bedenken zu diesen 
Beschliissen und zu der Art ihrer Formulierung. Frankenstein (Charlottenburg).o 

Leibbrand, Werner: St~idtisehe psyehiatrische Fiirsorge. (Bezirksamt Tiergarten~ 
Berlin.) Psychiatr.-neur. Wschr. 1929 II, 533--535. 

Verf. erSrtert auf Grund umfangreicher persSnlicher Erfah~ungen im Gro~-Berliner 


