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Thrombose oder Embolie, yon denen 237 M~nner und 399 Frauen betrafen. Fiir die Ent- 
stehung solcher Komplikationen spielen Alter, Ernahrungszustand und KreislaufstSrungen 
eine Rolle. Am meisten betroffen war das Alter zwischen 40 und 65 Js~hren. Den Dureh- 
schnit~ fibersteigende KOrpergewiehte schienen einen begfinstigenden Einflul3 zu haben. Bei 
KreislsufstSrungen stsnden Varieen und Herzkrgnkheiten mit 429 Fgllen im Vordergrund; 
bei ihnen ksmcn Phlebitiden 39mal vor. Von 172 Patienten mit Infarkten oder Embolien 
der Art. pulmonalis zeigten 133 keine Temperatur- oder Pulsvergnde1~ngen. Xur 27% tSd- 
licher Embolien zeigten vorfibergehende Steigerungen. Thrombosen oder Embolien kamen 
213msl~ Embolien (Infsrkte und tSdliche Lungenarterienembolien) ohne naehweisliehe Throm- 
bosen 281mal, Thrombosen mi~ Embolien 142real vet. Thrombosen fanden sich 309real 
in den Beinen, 21real in der Vena iliaca, 1real in der Vena hypogastrica, 8real in der Vena 
cgvs und i3mal im Beckenplexus. Das Verhgltn~s zwischen R[~nner und Frauen betrug 
etw~ 1:2,5. 95 tSdliche Lungensrterienembotien machten 22% s~mtlicher Embotien aus. 
Von diesen traten 45 = 4-7% ohne vorhergehende Erscheinungen in Form von Phlebitis, 
Thrombose oder Infarkten auf. Asphyktische Embolieformen fanden sich viel ha ufiger als 
synl~opsle Formen. Lungeninfarkte wurden bei 357 Fgllen angetroffen (153 Mgnner, 204 Frauen). 
Bei den postoperstiven Venenthrombosen spielen u in der Blutzusammensetzung 
sowohl des fliissigen Tells als such der BlutkSrperehen, der BlutstrSmung in Form einer 
Verlsngsgmung und der Gef~Bwgnde eine Rolle. Nach aseptischen Operationen kommt 
es zu einem Calcium- und Fibrinogenanstieg und einer Antithrombinverminderung. Die 
Thrombinmenge im Serum bleibt dagegen nnverandert. Diese Yersehiebungen werden 
noeh st~trker bei Hgmatombildungen und Wundinfektionen. Aseptische ehirurgische Ein- 
grille sch~ffen ~n sich schon eine ausgesprochene Thrombosebereitsehaft, welche dutch 
Operationsumfang und KompIikationen noeh gesteigert wird. Die auslSsende Thrombose- 
ursache ist noch unbekannt. AuBer Mikroorgsnismen bzw. deren Toxinen kSrmen ~uch 
chemische Stoffe eine Bedeutung bei der Thrombosenentstehung hsben. Eine prophylaktisehe 
Verminderung der Thrombosebereitsehaft wird durch guBerst sorgfgltiges 0perieren mit mSg- 
lichst geringen Gewebszerst6rungen nnd Erhaltung der normalen Blutkonzentration durch 
reiehliehe prgoperative Flfissigkeitszufuhr erzielt. Wert und Nutzen der Zufuhr yon Digitalis 
oder Thyreoidea sind noeh umstritten. Anhaltspunkte fiir eine Zun~hme der postoperstiven 
Phlebitis, Thrombose oder Embolie w~hrend der letzten 20 Jahre konnte yon Verff. nieht 
gefunden werden. Haagsn (Berlin). ~176 

K~,iminologie. StrafvoUzug. 

�9 Tulli% B. di: Manuale di antrolml.gia e psicologia crimina|e applicata alia 
pedagogia emendativa, alla polizia ed al diritto 1)ena|e e penitenziari.. Con 1)reiaz. di 
S. 0ttolenghi. (Lehrbuch der Kriminatanthropologie und Psychologie.) Roma: Ano- 
nima romana edit. 1931. XI, 367 S. L. 35.--. 

D~s Tulliosehe Lehrbuch mit einer Einfiihrung yon 0 t t o l e n g h i  gibt zun~chst einen 
historisehen Tdberbliek fiber die Entwieklung der Kriminalanthropologie und ihre Bedeutung 
ffir die Wissensehaft und das soziale Leben. Es ist begreiflieh, da$ dabei besonders der Ver- 
dienste Lombrosos  gedacht wird, den er als Vater der Xriminalanthropologie auf Grund 
seines Werkes Uomo deliquente bezeiehnet, und da$ er die gegen seine Lehre erhobenen Ein- 
w~nde zu widerlegen sueht. Er legt daher auch sp~terhin groSen Wert au~ den k6rperlichen 
Befund und konstitutionelle Abweiehungen beim Verbreeher. Deutsche Autoren werden ver- 
h~ltnism~$ig wenig zitiert, im fibrigen ein reeht vollst~ndiger Uberblick fiber das Gebiet 
der Kriminalanthropologie gegeben. Es werden behandelt: die Ursaehen des Verbrechens, 
die Untersuchung des Verbreehers (k6rperliehe Untersuehung, Untersuehung des Geistes- 
zustandes, Ananmese). Es folgen dann Abschnitte fiber die verbrecherisehe Konstitution, 
wobei verschiedene Typen untersehieden werden. (Kriminaloide, also leieht Kriminelle nnd 
wahre Kriminelle auf angeborener Grundiage und di~rch konstit, utionelte Pri~disposition.) 
Unter diesen werden wiederum unterschieden die Unterentwiekelten, die Neuropsyehopathen, 
die Psychopathen und gemisehte Typen. AuBerhalb dieser Gruppe stehen die Gelegenheits- 
verbrecher oder Pseudoverbrecher. Als dritte Gruppe werden unterschieden die geistesl~'anken 
Verbrecher und die verbreeherisehen Geisteskranken. Es werden ferner behandelt die ~Ianpt- 
befunde bei den einzelnen Verbrechensarten (Eigentumsverbrecher, Verbreeher gegen die 
Person, Sexualverbreeher, th'ostituierte, Vagabunden, Gemeinschaitsverbrecher, Ri~uber, poli- 
tisehe Verbreeher). SehlieSlieh wird auf das Problem der Gef~hrliehkeit und die geriehtliche 
Verantwortliehkeit der Reehtsbreeher eingegangen und das letzte Kapitel der Verbreehens- 
prophylaxe gewidmet. Dabei spielen soziMe und eugenisehe 5~ai~nahmen, Erziehung der Jugend- 
lichen und Erwachsenen, Bewahrung der gefhl~'.l.iehen Verbreeher, Ffirsorge f fir die entlassenen 
Gefangenen eine Rolle. Aus diesem kurzen Uberbliek ergibt sieh, dai] die wesentliehsten 
Dinge, die ein verhi~ttnism~l~ig kurz geia~tes Lehrbneh der Kriminalanthropologie und -psycho- 
logie enthalten mul~, yon T. in ersch6pfender Weise behandelt worden sind. 

Georff Strafimann (Breslau). 
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Ottolenghi, Salvatore: II ,,delinquente per tendenza" nel C. P. R. e in antropologia 
eriminale. (Der ,,Tendenzverbreeher" im Strafgesetzbueh [Rocco] und in der Kri- 
min~l~nthropologie.) Zacchi~ 10, 1--11 (1931). 

Die Arbeit befaSt sich mit dem im faschistischen Strafgesetzbuch determinierten 
Begriff des ,,Tendenzverbrechers". Sic beginnt mit der iriiheren Einteilung L o mb r o s o s 
in ,,geborene Verbrecher", ,,epileptische Verbreeher", ,,Affektverbrecher", ,,geistes- 
kranker Verbrecher" und ,,Gelegenheitsverbrecher". Sic behandelt dann den Typus 
,,Kriminaloid" L o m b r o s o s ,  geht auf die EinteiIung Cevida l l i s  (1922) ein, der die 
,,nicht geistesschwaehen Verbrecher" klassifizierte und in dessen Gruppe der Anormalen 
sich der Typus des kongenitalen Kriminaloiden der Lombrososchen Einteilung wieder- 
finder. Dieser Typus bildet sozusagen das Substrat zur Figur des vollverantwortlichen 
Tendenzverbrechers, der im Artikel 108 ngher formutiert wird: ,,Tendenz - -  Tendenza 
istintiva - -  ist eine Naturanlage, eine Disposition zum Verbreehen, eine Neigung zur 
Abnormitgt bei dem erhaltenen BewuStsein fiir moralische nnd soziMe Prinzipien". 
Der Artikel selbst im Strafgesetz lautet: ,,Tendenzverbrecher ist derjenige, welcher, 
ohne riiekfglliger, Gewohnheits- oder Bernfsverbrecher zu sein, ein nieht fahr]gssiges 
Verbreehen begeht, welches. . ,  eine besondere Verbrechensneigung oifenbart, dessen 
Ursaehe in einer Gemtitsart begrtindet ist, die eine partielle Sehleehtigkeit des Schul- 
digen erkennen ]glUt." Der Artikel trifft nicht zu, wenn diese Neigung aus einer Geistes- 
schwgche gemgB Artikel 88 und 89 entspringt. Es wird auf den Kampf der wissen- 
schaftlichen Schulen hingewiesen, fiir den abet der aktive fasehistisehe Stunt kein Inter- 
ease habe. In einer Periode politischer Aktion babe jede subversive Kritik der Gelehrten 
zu sehweigen. Politik befruehte die Wissenschait mit neuen Gedanken. Zum Schlu8 
wird eine biographische Karteikarte nach besonderen kriminalistischen Gesiehtspunkten 
flit die Polizei und Justiz entsprechend Wiener Mustern empfohlen. Leibbrand. 

Inglessis, M.: Kriminalanthropologisehe Betraehtungen. Versueh einer objek- 
riven Untersuehungsmethode zur Feststellung von kriminellen Eigenschaften. (HeiIst. 
d. Stadt Berlin, Wittenau.) Allg. Z. Psychiatr. 97, 341--353 (1932). 

E s wird gefragt, ob alle die, die mit dem Strafgesetzbueh in Konflikt kommen, 
auch wirklieh verbreeherisch veranlagt sind, und ob jeder, der hie mit dem Gesetz 
in Konflikt kommt (,,anstgndiger Biirger") und bei dem niemals irgendwdche Ver- 
dachtsmomente aufgekommen sind, auch wirklich hie verbrecherisehe Absiehten gehabt 
hat. Zur Untersuehung auf diese Eigenschaften m6chte Ing less i s  den Handflgehea- 
abdruck verwenden, wobei er auf Grund .nieht bekannt gegebener Forschungen and 
Resultate glaubt, einzelne CharaktermerkmMe aus dem Abdruek zu erkennen. Be- 
senders sell die Feigheit die Verdeekung krimineller Anlagen begfinstigen. 

(Irgendwelehe kritische Stellungnahme zu der v611ig hypothetisehen Arbeit ist nicht 
m6glich, man wird beweisendes Material abwarten miissen. Was ist Feigheit? Ref.) 

Adol] Friedemann (Berlin-Bueh). 
Perris, Corrado: Le teoriehe lombrosiane ne]la nuova eriminologia sovietica. (Die 

Lombrososehen Theorien in der neuen Sowjetisehen Kriminologie.) Arch. di Antrop. 
erimin. 52, 40--48 (1932). 

Verf. stellt in knappen Worten die heutigen Entwieklungen des Neolombrosianismus 
in der USSR. dar, und betont dessen Widersprueh mit der in Rugland herrschenden Philo- 
sophie des historischen diMektischen MateriMismus. Romanese (Parma). 

Altavilla, Enrico: I1 riconoseimento del eolpevole nel nuovo eodice di procedura 
penale. (Note di psieologia giudiziaria.) (Die Wiedererkennung der T~ter im neuen 
StrafprozeB.) Rev. internat. Criminalist. 4, 86--107 (1932). 

Verf. kritisiert den Artikel 360 des neuen itMienischen Strafgesetzes: ,,Wenn man 
zur Wiedererkennung einer Person sehreiten muS, lade der Richter den Betreffenden 
vorher ein, die Beschreibung der Person, die erkannt werden soll, zu machen." -- Eine 
pr~zise Beschreibung --  sagt Verf. -- ist zwar eine iiberzeugende Probe fiir die Richtig- 
keit der naehfolgenden Wiedererkennung, aber die l%hler in der Beschreibung oder 
aueh die Unf~higkeit, irgendeinen Zug anzugeben, sehlieSt noch nicht die MSglichkeit 



12 

einer genauen Wiedererkennung aus. Verf. er6rtert den wesentliehen psyeholog~sehen 
Unterschied, der zwischen Erzeugung eines visuellen Erinnerungsbildes and dem Wie- 
dererkennungsproze8 besteht and weist auf die gel~tufigeren T~iusehnngen bei Beschrei- 
bang und Wiedererkennung hin. A. Angyal (Turin).~ 

Stiirring, G.: f~utachten in dem Halsmann-Proze~. Arch. f. Psyohol. 84, 372 
bis 386 (1932). 

Die Beweisffihrung und das ~a~erial, welches VerI. in seinem Gutachten verwerget, 
sind ffir seine ScMuBfolgerungen, dab I~alsmann nicht der ~{6rder seines Vaters isg, iiber- 
zeugend. Was man psychologisch fiber das Vorleben des Medizinsgudenten weiB, widersprichg 
allem bisher Bekannten tiberVatermSrder. ZwischenVater und Sohn bestandenkeine ak~uellen 
Spanmmgen, Aneignung yon Geld spielte keine Rolle. Die sich widersweehenden Angaben des 
Expl. zwischen seiner Entfernung veto Vater (10 m) und der Zeit der Durcheilung dieser Strecke 
(3--5 ~{inuten) sind erkl/~rtich als TMlsehungen infolge hochgradiger Ermfidung. Die Beh~up- 
tung Halsmanns, den Vater gesehen zu haben, wie er die B6schung hinuntersttirzte, steht mig 
den Ergebnissen der gerichtlich-medizinischen Befunde in Widersprueh, welche erg~ben, dab 
der Va,~er ersehlagen wurde. Verf. erkliLrt diese Widersprfiehe a ls positive Erinnerungst~u- 
schungen oder als Wahrnehmungs~/~uschungen, verst/indIieh ~us der Erregung und der groSen 
Ermfidung des Sohnes. Wollte man annehmen, dab der Angeklagte der M6rder ist, mfiBte 
dieser in einem pathologisehen D/~mmerzustand geh~ndelt haben. Uber das Vorhandenseiu 
eines solchen habe der Psyehiater zu entseheiden. Braun (Zfirich).o 

Court.n, Paul, et Jean Tusques: hnatopisme mental et d61inquance. Le vol des 
6trangers aux ~talages parisiens. (Psychisehe Umstellung und Verbrechen. Waren- 
hausdiebstghle dutch Fremde in Paris.) Ann. m~d.-psychol. 90, I, 241--249 (1932). 

Die Yerff. suchen nach einer Erkl~rung ftir das unverhgltnism~.Sig h~ufige Vor- 
kommen yon Warenhausdiebstahlen soziat and materiell gut gestellter Orientalen in 
Paris. Eine st~rkere moralische Haltlosigkeit der orientalischen t~asse auf biologischer 
Grundlage lehnen sie ab. Sia halten auch die Moral jener u an sieh niaht far ga- 
ringer als die der westliahen V61ker. Sic sehan die Ursaahe in der v611ig anderan Art, 
in der sich Einkaufe im orientalischen Bazar im Gegensatz zum westlichen Warenhaus 
vollziehen. Deft ein eifrigas Feilschen um die niemals mit Preis ansgezeichnete Ware, 
das eine aufmarksame Beobachtung der Ware dutch den Verki~ufer salbstvarstiindlich 
macht, hier dagegen das iiir den Orientalan so tiberraschende Bereitliegen nach Preisen 
ausgezeiehneter Waran, um die sich der VarkSoufer welter nieht zu ktimmern scheint, 
so dal~ eine ungaheure Yersuehung fiir dan orientalischen X~ufer entsteht, da er ,,die 
gehaimen Angen" des Warenhausas nicht kannt. Der Westauropgar nimmt nut nieht, 
wail er vonde r  Existenz dieser ,,gaheimen, unsiohtbaren Augen" Kenntnis hat. Es 
ist also die fremde Art des Tauschgeseh~ftes, die verwirrend und versuchend wirkt. 
Im konkre~en Fall wird der Psyahiater zu entseheiden haben, ob es sieh bai dem Dieb 
um Geisteskrankheit handelt; dann ist er zu axkulpieren. Oder um einan haltlosen 
Psychopathen; dann ist er zu bestrafen. Oder um einen dar oben beschriebenen Ge- 
legenheitsdiebst~hle; dann hat der Psycbiater iiberhaupt niebts mehr mit ihm zu ~un. 

G. Ewald (Erlangen).o 
Courthial, Andr6e: Emotional differences of delinquent and non-delinquent girls 

of normal intelligence. A study of two groups paired by chronological age~ intelligence, 
and environment. (Emotionale Differenzen delinquenter und nichtdelinquenter M~dehen 
yon normaler Intelligenz. Eine Studie yon zwei Gruppen je nach Altar, Intelligenz 
und Umwelt verglichen.) Arch. of Psyehol. Nr 1~3, 1--102 (1931). 

Je eine Gruppe delinquenter nnd niehtdelinquenter Mi~dchen yon je gleieher In- 
telligenz, gleieher Milieuherkunft und Berufszugeh6rigkeit des Vaters wurden dutch eine 
Testreihe vergleiahsweise gepriift. Es ergaben sieh eine Anzahl yon Spezialergebnissen 
bei den einzelnen Tests, u. a. gr6~ere Widerstandsfi~higkeit gegentiber Suggastionen bei 
den delinquenten M~tdehen. Die Differenzen scheinen im wesentliehen auf emotionalen 
Gebieten zu liegen. H. Kteint (Berlln).o 

Grassberger, Roland: Dan BewuBtsein der Rechtssieherheit nnd sein Einflul~ anf die 
~estaltung der Kriminalit~it. Mschr. Kriminalpsychol. 23, 65--79 (1932). 

Verf. legt dar, daI3 die Schwankungen des BewuBtseins der Rechtssieherhei~ bei 
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Betrug und Veruntreuung einerseits sieh in der entgegengesetzten Richtung /~uSern 
als beim Diebstahl andererseits und weist an statistischen Knrven diesen Einflul~ der 
Xndernng des RechtssicherheitsbewnStseins bei den verschiedenen Delikten insbesondere 
w~hrend der Xriegs- nnd Nachkriegszeit nach. Birnbaum (Berlin-Buch).o 

Kinberg, 01of: Scientific criminology and responsibility. (Wissenschaftliche 
Kriminologie und Ver~ntwoi~lichkeit.) Acta psychiatr. (Kobenh.) 7, 297--316 (1932). 

Eine rein deterministische Betrachtungsweise in der Kriminologie ist keine Gefahr 
ffir die allgemeine Moral, nut hat die positive Sehnle bisher der entscheidenden Be- 
deutung moralischer Strebungen als kausaler Faktoren zu wenig Beaehtung geschenkt. 
Jede Verhaltnngsweise im Einzelfatt gewinnt bestimmenden Einflu/? auf das znktinftige 
Verhalten und die Weiterentwiekhmg der Pers6nlichkeit. So sind aueh moralische 
Ansprechbarkeit, Pfliehtgeltthl und gerantwortlichkeit wirksame Faktoren in der Selbst- 
erziehung des Mensehen, die entseheidend sein zuktinftiges ttandeln mitbestimmen. 
Sic miissen in die Kausalitgt miteinbezogen werden. Und damit beMlt die Moral 
auch in der deterministischen Auffassnng ihre wichtige Stellung. Das Gefiihl der Ver- 
antwortung ftir das eigene ttandeln und Sehuldgeftihl bei amoralischem Verhalten 
werden aueh nicht beseitigt werden k6nnen durch eine allgemeine theoretische [J'ber- 
zeugnng yon derDeterminiertheit alles mensehlichen Geschehens, da Geftihl der Willens- 
freiheit und der Selbstbestimmung in der Struktur des menschlichen Geistes tief be- 
griindet liegen. Es stehe daher nicht zu befiirchten, dag der Sing des Determinismus 
Fatalismus nnd moralische Indolenz naeh sich ziehe. Reiss (Dresden).~ 

Greeff, tT~tiennc de: L'homme chez le criminel. (Der Menseh im Verbrecher.) 
Rev. Droit p6nal 12, 465--507 (1932). 

Der Kriminelle ist vor allem anderen ein Menseh, den man nur im Zusammenhang 
mit dieser Menschlichkeit verstehen nnd dessert Kriminalitat man nur im Lichte der 
bei jedem Individuum anzutreffenden ,,latenten" Kriminalitat studieren kann. Der 
Menseh selbst ist als Bin komplettes System aufzufassen, das, in die Umwelt eingesenkt, 
nur dnreh das Leiden in Beriihrung mit der AnSenwelt steht. Die psychische PersSn- 
liehkeit kann gekennzeiehnet werden durch ihre Art zn leiden und auf ihr Leiden zu 
reagieren. Die affektiven Reaktionen, in denen das Leiden znm Ansdruck kommt, 
gilt es im Hinbliek auf den sozialen Gesiehtspunkt festzulegen. Nach allgemeinen Be- 
traehtnngen dartiber, was man von einem Mensehen erkennen kann und win der ehr- 
lithe Mensch nnd seine grundlegenden Tendenzen besehatfen sind, kommt Yerf. zur 
Gegeniiberstellung yon natiirliehen oder primitiven Tendenzen, die dem Ieh yon vorn- 
herein zukommen, und erworbenen, die dutch die Reaktion des Ieh nnter dem Drueke 
des sozialen Lebens entstanden sind. Wesentlieh ffir die Kennzeichnnng des Indivi- 
duums sind dabei die Mal3verh~ltnisse, in denen eine erworbene Tendenz zu einer primi- 
riven steht. Beziigtich der Reaktionen selbst zieht Verf. des weiteren den Begriff der 
,Toleranzzone" heran, die die Breite der ,,stillen" Anpassungen nmfgSt nnd kommt 
dann zur Anfstellung yon 3 Reaktionstypen: 1. Typ : Fehlen siehtbarer Reaktionen, wenn 
die Toleranzbreite nieht iibersehritten ist; 2. Typ: primitive Reaktionen; 3. Typ: 
falsche Kompensationen. Von diesen 3 Reaktionstypen leitet Verf. schlieglich 3 ,,Tem- 
peramentstypen" ab: den primitiven, den geselligen (den er mit Kretsehmers Syntonen 
in Verbindnng bringt) und den falsch kompensierten (den er zuKretsehmers Schizoiden' 
in Beziehung setzt). Birnbaum (Berlin-Bneh).o 

Weinbergcr, Hugo: Ein Ausschnitt aus der Sexualkriminalitiit der Grollstadt. 
Arch. Kriminol. 89, 199--202 (1931). 

Aus den statistisehen Tatsaehen, die er an 25 F~llen mit 30 Opfern aus dem Fiir- 
sorgebereieh der Wiener weibliehen Polizei gewonnen hat, folgert der Verf., dal3 die 
Sexualdelikte, die ,,in ungekehrter Progression zur verstriehenen Zeit seit Liquidierung 
des Weltkrieges in erschreckender Weise sich breit machen" - -  sowohl beim Publikum 
win seitens der Geriehte vielfach nine ,,viel zu milde Beurteilung" linden. Die Sehuld 
daran mist er der Sueht bei, ,,modern, freigeistig, weitherzig zu sein und alles begreifen 
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zu wollen". Auch ffir die Fglle, in denen Jugendliehe oder Kinder das 0pfer  yon Ver- 
breehen sind, fordert er als Spruchgerieht den Jugendgerichtshof, well dieser mehr  auf 
den besonderen Sehutz der Interessen der 3ugend eingestellt sei als das ordentl iehe 
Gerieht. Max Ma~'euse (Berlin-Wilmersdorf). o 

Blench: Crime investigation in Paris. (Verbreehensermittlung in Paris.) Trans. 
med;-leg. Soc. Loud. ~5, 167--191 (1932). 

Vortrag in der Geriehtlich-medizinisehen Gesellsch~ft zn London 1931. Auf Grund 
in Paris vorgenommener Stndien gibt B lench  eine ausfiihrliche Darstellung der O r g a n i -  
c a t i on  der  P a r i s e r  K r i m i n a l p o l i z e i  sowie der F u n k t i o n e n  der  v e r s c h i e d e n e n  
P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n .  Besonders eingehend wird der Erkennungsdienst behandelt. Das 
Bertillonsystem wird auch jetzt noch in Paris neben der Daktyloskopie zur Personenidenti- 
fizierung benutzt, doch hat mart mit dem Ausbau des Fingerabdruckverfahrens die K6rper- 
messungeu gegen fr/aher eingesehr~nkt, lVf~n begniigt sich jetzt mit ;Feststelllmg der X6rper- 
gr6Be, L~tnge und Umfang des Kopfes, Breite des Gesichts, L~tnge des linken Mittelfingers 
und L~nge des linken Vorderarmes vom E]lbogen his zur Mittelfingerspitze. Ohrform und 
Art des Profits sind weitere Hilfen, besonders fiir die Klassifikation. Gerade im Hinbliek auf 
die beiden letztgenannten K6rpermerkmale gugert B. seine Bedenken in Anbetracht der 
Fortsehritte moderner chirurgischer Kosmetik. Kriminalistische Untersuchungen werden in 
grogem AusmaBe yon der Pariser Polizei vorgenommen, insbesondere von Geschossen und 
Pulver. Die Analysenquarzlampe finder bei verschiedenen anderen kriminalistischen Unter- 
suehungen Anwendung. Ihre Methodik wurde in ers~r Linie yon B~yle  zur Untersuchung 
yon Antiquitaten ausgebaut. Ibm gelang eine l%eihe yon M6belfalschnngen aus tier Leim- 
zusammensetzung sowie Gemaldefalsehungen aus der Beschaffenheit des Laekes End der 
Farben aufzudecken. -~  Im 2. Tell des Vortrages gibt B. einen [;'berbliek fiber die Entwick- 
lung trod T/~tigkeit des P a r i s e r  g e r i c h t l i e h - m e d i z i n i s c h e n  I n s t i t u t s .  Sein Ursprung 
reieht zuriick bis in das 14. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wurde das Institut mit dem 
Leichenschauhaus in ein anderes Geb/iude verlegt, das zahh'eiehe Urn- und Erweitermlgs- 
bauten erfuhr. Naehdem bereits D e v e r g i e  die Faulnis der ]~ingere Zeit hindurch aufbe- 
wahrten Leichen mit ttilfe yon fliel3endem Wasser zu bekampfen versucht hatte, wurde im 
Jahre 1878 yon B r o u a r d e l  eine Kiihlanlage geschaffen sowie der Unterriehtsbetrieb durch 
Einrichtung eines H6rsaales und gerichtlieh-medizinischer Nurse ausgebaut. ;Die Zah] der 
Leichen, die in dem Schauhaus eingeliefert wurden, stieg yon 340 im Jahre 1840 auf 1420 
im Jahre 1921. Im letztgenannten Jahr wurden davon 800 obduziert. Angeschlossen an das 
Ins~itut ist ein toxikologisches Laboratorium. Ein Neubau, der im Jahre 1923 beendet wnrde, 
beherbergt j etzt das yon B a 1 t h a z a r d geleitete Institut. ;Dutch weitblickende bauliche Organi- 
cation, insbesondere getrennte Zugange, sind der Verwaltungs- mid Leichenschauhausbetrieb 
yon der geriehtIich-medizinischen und Unter~iehtstatigkeit abgesondert, so dab ein reibungs- 
loser Verkehr in dem groBen Gebaude gewahrleistet ist. - -  In der anschliel~enden A u s s p r a c h e  
wurde yon verschiedener Seite die Notwendigkeit eines g e r i e h t l i c h - m e d i z i n i s c h e n  In -  
s t i t u t s  in L o n d o n  und Zentralisierung der bisher auf verschiedene Stellen verteilten Unter- 
suchungen nebst Eim'ichtung eines grol3en Leiehenschauhauses hervorgehoben. Sehrader. 

Donnedieu de Vabres, H.: Le eomit~ d'6tude et d'action pour la diminution du 
crime. (Der Ausschul3 zum Studium und zur Beki~mpfung des Verbreehens.) Ened- 
phale 27, Suppl . -Nr 3, 61--71 (1932). 

Die vorliegende Arbei t  schildert die Tgtigkei t  der im Jahre  1926 gegriindeten 
franz6sisehen Vereinigung zur Bekampfung des Verbreehens. Sic s t i i tz t  sieh dabei  
auf die im modernen Strafvollzug anerkannten 2~Iethoden der Erziehung und Belehrung, 
als deren notwendige Voraussetzung hier zunaehst allgemeine hygienische und ffirsorgeri- 
sehe l~Iaf~nahmen in den Strafansta l ten besproehen werden (Gefangenenbesuehe, 
Unterr iehtskurse,  Lieht,  Luft ,  IIeizung usw.). Heg (Greifswald). 

Spielmeyer: Das Gehirn des Massenm~rders Peter Kiirten. (Dtseh. Forsehungsa~st. 
/. Psyehiat~'ie, Mi~che~,.) Arch. Kriminol. 90, 252--253 (1932). 

Die Deutsche Forsehungsanstal t  fiir Psyehiatr ie  bei dem Kaiser Wilhelm-Ins t i tu t  
in 5 I f i n e h e n  hat te  im Laufe der Jahre  sehon 8 Gehirne yon Hingerieh~eten zu unter- 
snehen Oelegenheit gehabt. Aueh das Gehirn des MassenmSrders K f i r t e n  wurde 
naeh einer orientierenden Voruntersuehung im Anatomiseh-biologisehen Ins t i tn t  der 
Universi tgt  B e r l i n ,  die sehon niehts Abni)rmes ergeben hatte,  an der genannten 
Stelle einer genauen wissenschaftlieh histologisehen Untersuchung unterzogen - -  ein 
Beweis ffir die deutsche Grfindliehkeit ! ! Die Untersuehung, fiber die hier S p i e l  rn e y e r 
beriehtet,  ergab in allen Teilen des Gehirns v611ig normale Verhfiltnisse; in Aufbau 
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und Anordnung seiner Windungen and Zetlen unterschied es sich in nichts yon den 
Durchschnittshirnen gesunder Personen. Somit fehlten alle Anhaltspunkte nicht nut 
ffir des Bestehen irgendeines orgsnisehen Krankheitsprozesses, sondern such ifir 
irgendeine anatomische StSrung, die auf sngeborene oder erworbene Geisteskrankheit 
hindeuten k6nnte. - -  Bekannttieh finder man bei der systematischen Untersuchung 
der Kirne nicht krimineller, ja oft hervorragender Leute, kleine Variationen im Auf- 
bau des Gehirns, etwa versprengte Ganglienzellengruppe usw., die ganz und gar nichts 
mit Geisteskrankheiten zu tun hsben, die msn aber gerade in einem solehen Fall scheuS- 
lichster Abwegigkeit doch vielleicht sis ,,auffatlend" registrieren wfirde. Aber such 
derartige Befunde wurden bei Kf i r ten  nicht erhoben, ebensowenig - -  was Sp. neben- 
bci bemerkt -- ,  wie im Gchirn des ~lassenmSrders t t s s r m a n n ,  dss Sp. ebenfalls 
frfiher gcnauestens zu untersuchen Gelegenheit gehabt hstte. Me~'kel (Miinchen). 

Rubbiani, Lorenzo: Solehi e eireonvoluzioni della faeeia orbitale del logo frontale 
nei delinquenti. (Furchcn nnd Windungen der Orbitalfliiche des Frontallappens bei 
Verbrechern.) (Istit. Anat., Univ., Modena.) Boll. Soc. med.-chir. Modena 31, 19--29 
(1932). 

AuI Grund der Untersuchung yon 364 Verbreehergehirnen der Sammlung ,,Sperini" 
kommt Verf. zum Schlusse, dsl~ erhebliche Abweichungen im Baue der im Titel ange- 
gebenen Region yon u nicht bestehen. Korn/eld (Novi Sad). 

Loeard, Edmond: L'~volution aetuelle flu tatonage et son importance en eriminali- 
stique. (Die Entwicklung im derzeitigen Tatsuierungswesen und ihre Wichtigkeit 
ffir die Kriminalistik.) (Laborat. de Police Techn., Lyon.) Rev. internat. Criminalist. 4, 
189--194 (1932). 

Zu Beginn und in der Mitre des 19. Jahrhunderts war die Tatauierung vorwiegend 
professionel]. Gegen Ende des Jshrhunderts war sic mehr des Zeichen yon ~bel- 
ts Vagabunden und Beseh~iftigungslosen. Wghrend des Krieges kamen beider  
Vermischung aller Stgnde viele Kr~mer toils ass Langeweile, aus Nachgiebigkeit und 
Nachahmungssucht zur Tstauierung. Nach dem Frieden wurde wiederum die Zahl 
tatauierter Ubeltgter fiberwiegend. Seit 1923 sank die Kurve and man suchte im 
Gegenteil den Hautschmuck los zu werden. Nun wird die Tstauierung ein Zeichen 
der Deklassierten, wohl such einiger Phantasten. Obsz6nitgten, Tatsuierungen an 
den Genitalien linden sieh Iast ausschliel31ich bei moraliseh Mindcrwertigen. Heute 
kommen die Frauen namentlich dutch Aufenthslt in einem niedrigen Milieu, dutch 
Zureden, dutch Willensschwgche u. ft. zu Tstsuierungen. Am bcklagenswertesten sind 
die dureh 13berlistung Tatsuierten. ~berhaupt Mngt heutzutage die Tatauierung 
weniger yon der Psyehologie der Trgger als der Hersteller ab. Die Tstauierungen 
bilden wertvolle Zeichen zur Identifizierung. Riecke (G6ttingen). 

Wieser, Rods: ~ber Verbreeherhandsehriften. (Ju'rist.-Med. Ges., Leipzig, Sitzg. 
v. 20 XI.  1931.) Mschr. Kriminalpsychol. 28, 96--98 (1932). 

Verf. berichtet fiber charaktcrologischc Studien an Verbrecherhandschriften. 
Nach Erl/~uterung der Methoden crkI~rt sic an Itandschriften von VermSgensver- 
brechern den graphisehen Ausdruck ~fir Willen, Intelligenz, verminderte Anpassungs- 
fghigkeit, Selbstfiberseh/itzung, Eigennutz, Verlogenheit, zeigt des weiteren an Hand 
yon Tabellen, in we]then Kombinationen and in welchem Grade diese Eigenschaften 
auftreten mfissen, um mehr zu dem einen odor anderen Delikt zu disponieren. Verf. 
verglieh die aus den Verbrecherschriften gewonnenen Ergebnisse mit denen ass den 
ttandschr'iften Niehtkrimineller (100 6sterreichische Gendarmen). Bei dem ~berblick 
fiber die AnwendungsmSglichkeiten der modernen, auf Charakterologie luSenden 
Graphologic in der Strafrechtspflege betonte Verf. ausdrficklich, dag die H s n d s c h r i i t  
n i ema l s  dazu  v e r w e n d e t  werden  dfir ie,  um iiber begangene  odor in Z u k u n f t  
l i egende  T a t e n  einer Person Schlttsse zu ziehen,  sondern  dal~ immer n u t  au f  
dss Vorhandensein oder Fehlen verbrecherischer D i spos i t i onen  gesch lossen  
werden k6nne. Die Grapholog ie  bleibt somit nach den Ausfiihrungen der VerL 
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t e d i g l i c h  ein M i t t e l  zur P e r s S n l i c h k e i t s a n a l y s e  des Einzelnen und gleiehzeitig 
ist sie, an einem grol]en Material angewandt, auch eine Methode zur Gewinnung yon 
Erkenntnissen fiber die C h a r a k t e r o l o g i e  des  V e r b s e c h e r s  iiberhaupt. 

Im AnschluB an die Ausffihrungen yon Roda  Wieser /~ul3erte sich Minna Becker  
(Hamburg) fiber das Studinm weiblieher VerbrecheshandschriRen; sie will auf diesem Wege 
die spezielle charakterliche Anlage erforschen, um im Hinbliek auf den Leitgedanken des 
modernen Strafvollzugsreehts zu versuchen, erzieherisch auf die Gefangenen einznwirken, 
um itmen zu helfen, den Weg ins Gemeinsehaftsleben zuriickzufinden. .Buhtz (Heidelberg). 

Itellwig, Albert: Erik Jan Hanussen als psyehographologiseher Saehverstiindiger. 
Arch. Kriminol. 90, 119--128 (1932). 

Yerf. weist nach, daf~ Hanussen dank seines artistischen FreehheR einen gso/3en 
Teil der Presse sich dlenstbar gemacht, glgnzende Attests fiber seine angebliche supla- 
normale F~higkeR erhaRen hat  und eine geradezu amerikanische Reklame ~reibt. 
,,Der neuesfe Streich dieses vielgeschiiftigen Wnndermannes" ist dis }Ierausgabe einer 
eigenen Zeitsehrift: ,,Magazin des Wundesbaren" mit dem TRel ,,Dis andere Welt". 

In dem ersten und vielleieht einzigen tIeft dieser ZeitsehriR, das im Sp~therbst 1931 
ersehien, fiihrt H. 5 versehiedene Prozesse an, in denen er als geriehtlieher Saehverstttndiger 
zugezogen nnd vereidigt wurde. Dem Verf. sind yon diesen 5 F~llen 4 bekarmg, in denen 
H. durehweg keinen Erfolg erzielt hat. In dem 1. Fall (BrandstiRung) hat H. dem An- 
geklagten bona tides zugesprochen; er wurde wegen mangelnden Indizienbeweises freige- 
sproehen. Im 2. Fall handelte es sieh um eine EhrenbeleidigungsM~ge wegen Sehreibens 
anonymer Briefe, in welchem H. ein sehriftliehes und mfindliehes Gutaehten erstattete, die 
nach ~berzeugung des Geriehts miteinander nieht zu vereinbaren waren. Im 3. Fall war der 
Vorwurf verleumderiseher Beleidigung dutch Sehreiben yon anonymen Briefen erhoben worden. 
tiler wurde das sehriftliehe Gutaehten H.s yon dem Gerieht, dem Privatkl~ger und der An- 
geklagten so gering bewertet, dab yon einer formellen Vernehmung H.s Abstand genommen 
wusde, ,,obwohl er im Reklameinteresse sich erboten hatte, unentgeltlieh naeh L. zu kommen". 
Trotz der gutaehtliehen XuBerung H.s, dab die anonymen Schreiben mit hoher Wahrseheinlich- 
keit yon der Angeklagten verfaBt und gesehrieben sind, zog der Privatkl/~ger die Klage zurfiek. 
It. hat in dieser Saehe in einem Sehreiben an das Gerieht sieh als ,,Saehverstgmdiger ffir Gra- 
phologie und Psyehographologie" bezeiehnet und um ein Duplikat seiner EsneImung zum 
Saehverst/~ndigen gebeten, was das Gerieht mit der Begrtindung ablehnte, dab anzunehmen 
sei, dab H. die AbsehriR ,,nur zu Propagandazweeken benutzen wolle". Im 4. Fall war H. 
ill einer Mordsache herangezogen worden, um den unbekannten T/~ter zu ermitteln und die 
Mordwaffe aufzufinden. Auf dem yon It. angegebenen Oft wurde der zur Tat benutzte Revolver 
nieht gefunden. Die Person des unbekannten MOrders zu kennzeiehnen, hat H. nieht einmal 
versueht. 

Zum Sehlul~ weist Vesf. dasauf bin, dal] Beh6rden nieht vorsiehtig genug sein 
kSnnen, wenn sis mR einem gewesbsm/~l?igen ,,tIellseher" in Besfihrung kommen, dal~ 
reehtzeitige Aufklgsung aller maBgebenden Kreise fiber die ,,Psopagandataktik solches 
Herrsehaften" notwendig ist, dal~ eine Ladnng yon M/Lnnern wie }I. als gesiehtliehe 
Sachvesstiindige die wirkliehen gesiehtliehen Sachverstgndigen diskreditiest, das An- 
sehen der Gerichte sehgdigt nnd aueh sonst den Interessen der Reehtspftege Abbrueh rut. 

Klie~eberger (K6nigsberg i. Pr 0. 
Kroeber-Kenneth, L.: Graphologisehe Prognostik. Zur ,,Wissensehaftliehkeit" 

der (lraphologie. Med. Welt 1982, 720--721. 
Vesf. geht aus: 1. yon einer Umfsage bei (anscheinend ffir sachverst~ndig ge- 

haltenen) ,,ffihrertden Industsielten", bei des die Zuverl//ssigkeit der Graphologie auf 
durchschnittlich 90% gesehg~zt wurde - -  ohne jedoch anzugeben, wieviel Prozen~ 
Antworten iiberhaupt eingegangen sind, 2. yon einer wesentlich zurfiekhaRenden 
Beurteilung yon B o b e r g a g .  Es existieren nebeneinander 2 Art.en des gsaphologisehen 
Betrachtnng und Begutaehtung, die ihrem Wesen nach - -  und zwar nach Gegenstand 
und Methode - -  zu unterseheiden seien: 1. bei Berufsbera~ungen (VerhaRen in be- 
stimmten berufliehen Sitnationen ? In  welehe pa i r  der zu Begutaehtende am bes~en ?); 
2. bei Chasakteranalysen (hier wixd plastisches, packendes, mR drastisehen Einzel- 
ziigen versehenes Postrgt erwartet). Eine spezifiseh graphologisehe Begabung ggbe 
es wahrscheinlich nieht. Dem graphologisehen Portrgt  in vieler Beziehung entgegen- 
gesetzt sei die des mutmal~tiehen Verhaltens, bzw. die g e k o n s t r u k t i o n  des Ver- 
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haltens: Wie hat sieh eine umstrittene Person in einer bestimmten Situation verhalten ? 
Auf kriminalistisehem Gebiet sei der grapholo~isehen Verhaltensrekonstruktion eine 
wesentliche Rolle zuzuweisen (! ?); sie kSnne Untersuehungs- und Anklagebeh6rden 
darauf hinweisen, dM3 die Darstellung des Angeschuldigten psychologiseh unwahr- 
seheinlieh sei; andererseits kSnne sie air die Verteidigung yon Bedeutung sein. Zwar 
handle es sich nur um Wahrscheinlichkeitsrechnnngen, aber der Sicherheitskoeffizient 
sei  doeh recht  hoeh (! ?). Das Verhaltenskalkiil sei berufen, die graphologischen 
Befunde mit jenem Maf~ yon Sieherhei~ und Eindeutigkeit auszugestalten, das eine 
psyehologisehe Arbeitsmethode zu bringen imstande sei (? !). Buhtz (Heidelberg). 

�9 Die Besehliisse der Internationalen Gef~ingnis-Kongresse 1872--1930. Hrsg. v. 
Lothar Frede u. Rudolf Sieverts. (Schriften d. Thiir. Gef~ingnisges. H. 1.) Jena: From- 
mannsche BuchhandL Walter Biedermann 1932. VIII ,  139 S. RM. 3 . ' .  

In dankenswerter Weise haben die Her~usgeber die Beschlfisse der internationalen Ge- 
fgngniskongresse gesammelt und fibersichtlieh zus~mmengestellt. Schon auf dem ersten 
Kongre~ 1872 wurde ein st/~ndiger Aussehu• gebildet, aus welchem die ,,InternationMe Ge- 
fi~n~skommission" hervorgegangen ist. Diese Kommission hat die Aufgabe, alles Material, 
welches sieh auf Bek~mpfung und Verhtitung yon Verbreehen und auf den Strafvollzug bezieht, 
zu sammeln und beteiligten Regierungen zug~nglich zu maehen. In den Beschltissen der 
internationMen Gef~ndniskongresse tritt immer mehr die Untersuchung des Rechtsbrechers 
hervor, wahrend die Teehnik des' Gef~ngniswesens zuriicktritt. Aber nicht nur Gef~ngnis- 
angelegenheiten werden diskutiert, sondern in immer stgrkerem AusmM]e wird das Strafreeht 
soziologisch durehdrungen.- So ergibt sieh neben einer Ffille interessanter und lehrreicher 
Anregungen besonders eindringlich, dab die Freiheitsstrafe kein isoliertes, ftir sieh bestehendes 
Problem darstellt, sondern da$ ihre Gestaltung abh/~ngig ist yon dem Zeitgeist, yon den jeweils 
weehse]nden kulturellen, philosophisehen, naturwissensehaftliehen Ansehauungen - -  eine Er- 
fahrung, die wir immer wieder im Verlaufe der En~cieklung des Strafvollzugs machen kSnnen, 
und die speziell seit dem Mittelalter besonders eindringlich hervortritt. So werden sich die 
derzeitigen l~eformbestrebungen als ein Ausdruek des gegenw/~rtigen Zeitgeistes durchse~zen, 
aueh im Gegensatz zu denjenigen, welehe ihre Zeit nicht verstehen. Hey (GreifswMd). 

Gross, Hans: t~ber Itaftf~ihigkeit. Arztl. Sachverst.ztg 38, 143--146 (1932). 
Gro~ bespricht an Hand zahlreicher F/~lle, die er teils allein, tells zusammen 

mit F. S t r a s s m a n n  auf Haftfghigkeit zu untersuchen hatte, die verschiedenen recht- 
lichen Gesichtspunkte, die dabei zu berticksichtigen sind. (Strafvollzugsfi~higkeit 
vor Vollstreckung der Strafe und bei ira Strafvollzuge befindlichen Personen, Unter- 
suchungshaftfi~higkeit, zivile Schuldhaftf~higkeit.) Beracksichtigt werden die geistigen 
und kSrperlichen Erkrankungen, die eine Haff, unfghigkeit bedingen bzw. bei denen, 
auch wenn sie vorhanden sind, die Strafe vollstreckt werden kann. Gg. St'rassmann. 

Sehmitz, W.: ~ber Itaftf~ihigkeit. Xrztl. Sachverst.ztg 8% 155--157 (1932). 
Ein ernstes Problem ist die Haftf~higkeit far den Juristen nur beim Unter~ 

suchungsgefangenen, da hier jeder gesetzliche Fingerzeig fehlt. Aus diesem Grunde 
sind hier von Juristen und Medizinalbeamten die verschiedensten Auffassungen vor- 
gebraeht worden. Die extremen Ansichten sind die, da$ Haftfahigkeit nicht Voraus- 
setzung der Untersuchungshaft, also ttberhaupt gar nicht zu prafen sei und - -  auf 
der anderen Seite - -  dab I-Iaftf/~higkeit die ausschlaggebende Voraussetzung far Unter -  
suchungshaft und Hafffortdauer sei. Zwischen diesen Extremen bewegen sich ver- 
mittelnde Ansichten namentlieh in der Richtung, da$ man einen Unterschied z*~ischen 
Schwerverbrechern und kleinen Sandern machen masse. Es liegt auf der Hand, da$ 
der Jurist diesen Unterschied verstandesm/~$ig - -  Irr tum vorbehalten - -  machen kann, 
denn er kennt den juristischen Tatbestand. Ob tier Unterschied im Gesetz zugelassen 
ist, steht schon auf einem anderen Blatt.  Far  den Arzt ist jedenfalls dieser Unter- 
sehied nicht vorhanden. Er, der einem Gericht die Haftfs eines Angeschuldigten 
begutachten soll, hat nicht die juristische Schwere der strafrechtlichen Verfehlung 
zu priifen (daft und kann es gar nicht), sondern ob die Haft  k6rperlich und seelisch 
das Leben des Betreffenden bedroht. Er wird und daft dabei nicht den Untergedanken 
haben: ,,Schwerverbrecher oder Schwerverd~chtigte kSnnen gef/~hrdet und kleine 
Sander mtissen vorsichtig behandelt werden." Ftir den zum Gutachter gew/~hlten Arzt 

Z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 20. Bd. 2 
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ist die Problemstellung keine strafpolitisehe, soziale oder weltansehauliehe, sondern 
eine rein grztlieh-faehliehe. In  seinen Ausfiihrungen weist Verf. mit Reeht darauf hin, 
dM3 hgufig die seelische Wirkung der Untersuehungshaft auf viele Gefangene zu gering 
veransehlagt wird, und dM~ sieh nieht nut der Oefgngnisarzt, sondern aueh der Richter 
immer die Frage vorlegen soil: ,,Was wird diesem Nenschen jetzt angegan and wie 
wird es es tragen ?" Weiman~ (Beuthen). 

Die Disziplinarstrafe in der modernen Strafanstalt. AroL Kriminoh 90, 242 
bis 245 (1932). 

Ein frtiherer Gefangener versueht darzulegen, dal? die Hausstrafen im Gef~ngnis 
noeh nicht im Geiste des modernen Strafvollzuges wirken. Erst dann sell eine Diszip- 
linarstrafe im Gefgngnis den Zweek der Besserung erfttllen, wenn sic den Bestraften 
0bjektivitgt  bringt und den Gereehtigkeitsbegriff ngher an ihn heranbringt. Dem 
Gefangenen mug selbst die objektive und gereehte Beurteilung seines kIeinen Ver- 
gehens aufgegangen sein. Aus dieser Einstellung heraus bezahlt er dann seine Sehuld 
and der Weg fitr die gesamte Erreiehung der Ziele des modernen Strafvollzugs soil 
alsdann frei sein. Der friihere Gefangene gibt aber selbst zu, dat~ die Durehftthrung 
seiner Vorsehlgge nicht nur besondere PersSnliehkeiten im Strafvollzugswesen, sondern 
aueh fiir solehe Ideen empf~ngliehe Gefangenen erforderlieh maeht. Trendtel. 

Claude, Henri, et P. Sehig: Sur ia n~eessit6 des annexes psyehiatriques des prisons. 
Apropos  de deux cas. (Die Notwendigkeit yon Gefi~ngnis-Irrenabteilungen.) (Sot. 
de Mdd. L@ de France, Paris, 13. gI.  1932.) Ann. 3/I6d. ldg. etc. 12, 512--515 (1932). 

Zwei hSehst eindrucksvolle F~lle unterstfitzen die Forderung naeh Irrenabteihmgert 
in Gef/~ngnissen. Im 1. FM1 handelt es sieh am dnen heruntergekommenen russisehen 
Emigranten, der 6 Tage naeh der Entlassung aus dem Gef~ingnis mit merkwtirdigen DeeubitM- 
gesehwiiren an Sehultern und Penis ins Hospital kommt. Die Anamnese ergab, dab es sieh 
um einen psyehiseh Abnormen handelte (Sehizophrenen :~), der im Gefgngnis eine kurze Angst- 
attaeke durehgemaeht hatte, in derer  seinen W~rter anzufMlen versuehte. Man hatte ibm 
deswegen eine Zwangsjaeke angelegt und ihn mehrere Tage darin gelassen. Sp~ter wurde er, 
ohne dM3 man sieh um die Gesehware, die fast zum Verlust des Gliedes gefiihrt hs kfim- 
merte, entlassen. - -  Im 2. FMle wird ein sehizophrener Zust~nd veto Gef~ngnisarzt Ms ,,Dis- 
ziplinlosigkeit" bei ,,Sehwaehsinn" angesehen. Daraufhin behandelt der Gef~ngnisdirektor 
den H~ftling Ms Simulanten und sperrt ihn tagelang in strengen Arrest. Sofort naeh der Ent- 
lassung aus dem Gefgngnis muB er yon AngehOrigen ins Hospital gebraeht werden in einem 
En'egungszustand mit K6rperhMluzinationen. Adol] 2Friedemann (Berlin-Bueh). 

Vervaeek, Louis: L'annexe psyeMatrique des prisons. Son rSle dans l'applieation: 
de la loi de d6fense soeiale. (Psychiatrisehe Abteilungen [Adnexe] an Gef/~ngnissen.) 
Rev. Droit pdnal 12, 345--369 (1932). 

Vervaeck  beriehtet ansffihrhch iiber die psychiatrischen Abteilungen an den belgischen 
Gef~ngnissen, welche dort zugMch mit einem Gesetz zur Bewahrung und Beaufsiehtigung der 
Rfickfallsverbreeher seit Anfang 1930 eingerichtet sind. In dies. Z. 18, 16 ist bereits fiber 
die Organisation beriehtet. Es siad kritisehe Stimmen in Belgien l~ut geworden. Ihnen gegen- 
tiber hebt V. Eigenheiten der Adnexe hervor. Dorthin kommen rechtsbreeherisehe Seehsch- 
Abnorme erstens zur Beobachtung, sparer nach etwMgem Internierungsbeschlug zur Auswahl 
und Bestimmung der zweckentsweehenden Behandlung, drittens naeh Ablauf einer gewissen 
Strafzeit in dem Augenbliek, wo es sich darum handelt, den etwaigen Zeitpunkt der Ent- 
lassung und die Bedingungen far dieselbe festzusetzen. Als Dauer soleher Beobaehtung sind 
im ~llgemeinen 4 Wochen festgesetzt. Die Frist kann auf besonderen Antrag der Saehverst~n- 
digen um die gleiche Zeit verl~ngert werden. Bratz (Berlin-Wittenau).o 

Kayser: Die Unterbringung der geisteskranken Strafgefangenen. (Prov.-Irren- 
ansi., Dzielcanka b. Gnesen.) Allg. Z. Psychiatr. 97, 485--490 (1932). 

Die Frage der 5ffentlichen Sieherheit diir~te stets als eine Aufgabe der Polizei 
und Justiz anzusehen und nieht den ProvinziMverwaltungen aufzubtirden sein. Selbst 
wenn ein soicher Rechtsgrund nicht anerkannt werden sollt.e, sloreehen doch sehwer- 
wiegende praktisehe Grfinde Itir eine ~nderung des bisherigen Verfahrens. Der 5ffent- 
lichen Sieherheit entsprieht die Unterbringung der geisteskranken Strafgefangenen in 
einer Abteitung der Strafanstalt welt besser, da das Entweiehen aus einem Bewahrungs- 
haus den hierin erfahrenen Verbrechern stets leiehter gelingen wird als aus einer Straf- 
anstalt. Welter ist ihre Unterbringnng in IrrenanstMten nnzweckm~gig, da sic dem 
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Zweck der Irrenanstalten als Krankenhguser zur Genesung der Heilbaren, zur Pflege 
der Unheilbaren nicht entspricht. In Sachsen werden alle w/~hrend des Strafvollzugs 
geistig Erkrankten oder geistiger Krankheit Verd/~ehtigen, auch die besonders gemein- 
gefs Geisteskranken der I-Ieil- nnd Pflegeanstalt fiir kriminelle m~nnliche 
Geisteskranke in Waldheim iiberwiesen. Eine solehe ttandhabung wgre fiir die preul~i- 
sehen Irrenanstalten eine gro~e Entlastung und an sich ein gro~er Fortschritt. 

Klieneberger (KSnigsberg i. 1)r.). 
Knigge, Fritz: [3her psyehisehe Stiirungen bei Strafgefangenen. (Staatskrankenanst., 

ttamburg-Langenhorn.) Arch. f. Psychiatr. 96, 127--148 (1932). 
Das Ergebnis psychiatrischer Untersuchungen yon 640 m~nnlichen Strafgefangenen, 

die yon 1905--1930 aus den hamburgischen Gefangenenanstalten in die gcsicherten 
Hauser der Krankenanstatt Langenhorn verlegt wurden, ist bier tibersichtlich zu- 
sammengestellt und mit guter Kritik verwertet. W~.hrend die gahresaufnahmezahl 
bis 1918 nur kteine Schwankungen zeigte, stieg sie 1919 betrachtlich an, erreichte 
1921 und 1922 mit einem vielfachen der friiheren Zahlen den I-IShepunkt und fiel dann 
wieder ab. Eine Erkl~rung linden diese grol]en Schwankungen darin, da• mit dem Weg- 
fall der bis 1918 iiblichen Zwangsmittel in der Strafhaft und nach Aufhebung der lsolier- 
haft im Jahre 1919 sich anfangs die Gewohnheit herausbildete, aiIe psychopathischen 
Rechtsbrecher, die sich die Freiheit des neuen Systems im Strafvollzuge zunutze 
machten und durch Unbotm~l~igkeit auffielen, den gesicherten H~usern der Kranken- 
anstalt zuzuweisen. Von den 640 iiberwiesenen Strafgefangenen'hatten 132 Psychosen, 
die anderen psychogene Reaktionen. Unter den Psychosen waren 83 Schizophrenien, 
27 Paralysen und Lues cerebri, 10 genuine Epilepsien, 1 Delirium tremens. In Uber- 
einstimmung mit den Erfahrungen anderer fand Knigge  weder bei Gewohnheits- 
verbrechern noch bei Gelegenheitskriminellen manisch-depressive Erkrankung. Von 
den Schizophrenen hatten 23 ein Landstreicherleben gefiihrt, in keinem Falle war 
bier die strafrechtliche Zurechnungsf~higkeit bezweifelt worden. Von 33 Gewohn- 
heitsverbreehern, die spgter schizophren erkrankten, batten die meisten ihre krimi- 
nellen Neigungen schon in frtihster Jugend gezeigt. Bei den schizophrenen Psychosen 
war eine st~trkere Abhgngigkeit des Symptomenbildes yon tier ttaftsituation zu er- 
kennen als bei den anderen Psychosen." Unter Berticksichtigung der Tatsache, dal~ 
der alte Gef~ngniszwang mit seiner ganzen Sch~rfe his 1919 bestand, ist die Annahme 
gerechtfertigt, da$ sich die kSrperlichen ttaftsch~dlichkeiten wahrend tier Xriegsjahre 
besonders intensiv ausgewirkt haben. Wenn trotzdem in diesen Jahren die Zahl tier 
Haft-Schizophrenien nicht zugenommen hat, ist, wenigstens nach dem vorliegenden 
Material zu urteilen, die Wahrseheinlichkeit gering, dal] physische Haftsch~den i~ber- 
haupt imstande sind, such bei vorhandener Veranlagung den Ausbruch einer Schizo- 
phrenic herbeizufiihren." Unter den psychogenen Reaktionen war depressive Reaktion 
besonders h~ufig. Nur in 3 F~llen wurde die ~16glichkeit depressiver Belastung angenom- 
men,in allen anderen war such nicht eine entfernte ZugehSrigkeit zum zirkut~ren Formen- 
kreis zu ermitteln. Eine protrahierende Wirkung auf die Verstimmung hatten besonders 
Konflikte mit tier Familie, die nicht zum Abschlul] kamen, und laufende Wiedcrauf- 
nahme- und Revisionsverfahren. Viele Gefangene, die aus ihrer mil]mutigen Stimmung 
monatelang nicht herauskamen, waren in erheblichem Grade schwachsinnig. Die zu 
gewohnheitsm~lligen Selbstverstiimmelungen neigenden Gefangenen erwiesen sich als 
infantile PersSnlichkeiten mit hysterischer Wesensart und schlechter Intelligenz. 
Wahnhafte Einbildungen waren am h~ufigsten bei hochgradig Debilen. Seelert.o 

Field, ltenry E.: The attitudes of prison inmates. (Die seehsehe Einstellung der Ge- 
f~ngnisinsassen.) (Dep. o/Correction, Boston.) Amer. J. Orthopsyehiatry 1, 487-500 (1931). 

Verf. gibt nach Beobachtungen im Gef/~ngnis zu Massachusetts einen Uberblick fiber 
seJn Thema, das er noah ausfiihrheh zu behandeln gedenkt, und leitet auch prakt/sehe W/nke 
aus seinen Beobachtungen ab. So empfiehlt er, so lange die Gefangenen keine fOrmlich organi- 
sierte Vertretung haben (wie es im Gefhngnis Charlestow-n bereits der Full Jst), wenigstens 
offizielle Uberbringer der Wfinsche, bfeinungen und wichtiger Erlebnisse der Gefangenen 
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anznstellen. Damit wird dem Argwohn der Bespitzelung durch heimlich t~tige SchicksMs- 
genossen am ehesten vorgebeugt. Die sexuellen Sehwierigkeiten will Verf. dadurch lindern, 
dab e r h/~ufiger weiblichen Besuch, wenn aueh unter Aufsicht, zulaBt, und einiges weibliehes 
Personal ans~ellt, so dab die Gefangenen wenigstens einigen Umgang mit t~rauen haben. DaB 
die Haftdauer dureh gutes Betragen der Gefangenen abgek~'zt wird, sehafft den Typ des 
,,guten Gef~ngnisinsassen", der mit dem eines ordentliehen Btirgers nicht iden~isch ist. Ge- 
horsam im Gei~ngnis is~ oft nur formelle Unterordnung. Bra~z (Berlin-Wittenau).o 

Kr imine l l e  und  soz ia le  Prophy~axe.  

Simonin: La m6decine 16gale et ia m~deeine soeiale des accidents d'automobile. 
Discussion. (Die gerichts~rztliche und  sozialmedizinische Bedeutung der Kraftfahrzeug- 
unt~ille.) (16. congr, de todd. l@ de Iangue /ranf., Pa~'is, 4.--6. V. 1931.) Ann. Mdd. Jdg. 
etc. 11, 593--610 (193t). 

Coute la  (Paris) hebt yore Standpunkt des Augenarztes foigendes hervor: Kraftwagen- 
mffi~lle werden nicht so sehr durch Behinderung der Sehfghigkeit des Ffihrers, wie dutch 
seine mangelnde Aufmerksamkeit hervorgerufen. Ein Beamter mit Kurzsichtigkeit yon 
15 Dioptrien (korrigier~ auf 10) hat z. B. tgglich wei~ere Entfernungen zuriiekzulegen, otme 
dab jemals ein Unfall passiert ist. Regelmgtlige Nachuntersuchungen seien bei Bernfsfahrern 
nS~ig; sie miissen aber naeh anderen Gesichtspunkten vorgenommen werden als bei Lokomotiv- 
fiihrern, tCraftwagenffihrer mit Einschr~nkungen des Gesichtsfeldes sind starker behindert 
als solehe mit zentra]em Skotom (anders beim Lesen). Nachtblindheit ist im Gegensatz 
zu Farbenblindheit und Schielen ein wichtiger Grund, um des Zeugnis zu verweigern. In 
manchen Liindern wird der Ffihrerschein Ein~ugigen erst 1--2 Jahre nach Verlnst des Auges 
gegeben. Die Zeit spielt keine Rolle, es ist vielmehr streng daraaf zu achten, ob sic plastisch 
sehen und Entfernungen schittzen gelernt haben. Ein~ugige sind besonders gef~hrdet, wean 
ihnen FremdkSrper ins Auge kommen. - -  ~Iauela i re  (Paris) weist auf die Bedeutung der 
organischen und psychischen ,,Chocs" hin. - -  Derv ieux  (Paris) erlgutert F&lle, bei denen 
aus den Verletzungen die Differentialdiagnose zu s~ellen war, ob eine Schuld des Kraftwagen- 
fiihrers bzw. ein fahrli~ssiges oder vors~tzIiehes Hinein]aufen vorliegt. - -  E t i e n n e - M a r t i n  
(Lyon) hebt die Bedeutung der Znsammenarbeit des Kraftfahrsachverstgndigen und des 
Gerichtsarztes fiir die t~ek0nstruktion des Unfalles hervor. - -  P i e t r i  (Nizza) erw~lmt, dab 
dort viele Unfftlle yon Amerikanern und Engl/indern hervorgerufen werden; obwohl in diesen 
L/~ndern keine Kraftfahrpriifung existiere, mfiBte die franz6sische Gerichtsbeh6rde in solchen 
~i~llen zum Ent~iehen der Erlaubnis zum Ftihren yon Kraitwagen bereehti~ sein. - -  P ~ t r y  
(Genf) sprieht fiber die psyehoteehnische Eignungsprfifung und betont die His der 
6-Uhr-Abendunffs ( Biiroschlu8, kOrperliehe, geistige Abspannung). - -  L e e 1 e r c q und Miill e r 
(Lille) berichten fiber Trunkenheit des Kraftwagenffihrers und die Methodik der Unter- 
suchungen. Sie erlgutern an einem Fall die B e d e u t u n g  der ge r i e h t l i c he n  Leiehen-  
5 f fnung:  Wasserleiche; keine guBeren Verletzungen. Suicid ? LeichenSffnung: Sehwerste 
Knochenverletzungen; Uberfahren; tot ins Wasser geworfen. Bei Schflderung yon 4 Unf~llen 
an unbewachten Bahnfiberg/~ngen weisen Verf. auf die Wichtlgkeit der Versicherung der 
Fahrg~.ste hin! Tabiker und l~heumatiker mfissen als Kraitwagenfiihrer ausgesehlossen 
werden. Naehuntersuehungen alle 2--3 Jahre. - -  S im on i n  beriehtet in seinem SehluBwol~ 
fiber ein junges M~dchen, des beim IJberfahrenwerden dutch Kr~ftwagen unverletzt blieb, 
sofort aufstand und weiterging. - -  E n t s e h ] i e S u n g :  Bei s~mt l i chen  G e r i c h t s v e r t a h r e n  
fiber t6d l i che  K r a f t w a g e n v e r l e t z u n g e n  ist eine ge r i eh t l i ehe  L e i e h e n S f f n u n g  
zur Fes~stellung der Todesursaehe und zur t~ekonstruktion des Herganges in iedem Falle 
d r i n g e n d  erforder] ich.  Auf Grund der Leichen6ifnung kann die Schuldfrage yon den Be- 
h6rden viel leiehter beantwortet Werden. Bei Kraftwagenunfi~llen mu8 die Leichen6ffnung 
unter den gleichen Bedingungen angeordnet werden wie bei Strafverfahren. Allgemeine 
I~ichtlinien hierftir sind dringend n6tig. Buhtz (Heidelberg). 

Pi~deli~vre, Ren6, et Henri Desoille: A propos de la sflection mfdieale des conducteurs 
d'automobUes. Perte de connaissanee au volant par h~morragie c~r~brale. (Bewul~t- 
seinsverlust w~hrend der Autof~hrt.) Ann. M~d. l~g. etc. 12, t30--132 (1932). 

Ein Autofiihrer verlor w~hrend der Fahrt des Bewugtsein durch eine Hirnb]utung. Die 
gutachtliche Untersuehung ergab, dal~ fitr den entstandenen kleinen UnfaH niemanden die 
Sehuld traf. Bratz (Berlin-Witten~U).o 

Selke, Ruth: Sechs Lebensliiule als sozialhygieniseher Beitrag zur Frage Mkoholis- 
mus und Tuberkulose. (Soz.-Hyg. Semina~', Univ. Heiddbe~'g.) Klin. Wschr. 1932 I, 

805 --807. 
Bei jedem Trinket, der Tuberkulose hat, steht im Vordergrunde die Heitung des 

Alkoholismus. Erst nach I-Ieilung dieses kazm iiberhaup~ ~fir die TuberkuIose etwas ge- 


