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suchung yon Leichen nur solange mSglieh ist, als die roten BlutkSrperchen noch nicht 
zerstSrt sind. Mayser (Stuttgart). 

Marberg, Kurt: Beitrag zur Keuntnis der gruppenspezifischen B-Reeeptoren und 
ihrer Antikiirper. (Wiss. Abt., Inst./. Exp. Krebs/orsch., Univ. Heidelberg.) Z. Immun.- 
forseh. 80, 340--351 (1933). 

Dutch Immunisierung eines schon vorher B-BlutkSrperchen agglutinierenden 
Kaninchens mit menseh]iehen B-BlutkSrperchen gelang die Gewinnung eines starken 
Anti-B-Immunserums, das zu einer Reihe yon Versuehen benutzt wurde. Nach Ab- 
sis des Antiserums mit Mensehenblut der Gruppe A oder 0 konnte dutch Agglu- 
tinations- nnd Komplementbindungsversuche der gruppenspezifisehe Charakter des 
Immunserums bewieseu werden. ~Nur mit alkoholisehen Extrakten aus mensehliehen 
B-BlutkSrperchen, nieht mit Extrakten aus Kaninehenblut, wurde Komplement- 
bindung erhaiten, was die Versehiedenheit der im Mensehen- und Kaninehenblut 
vorhandenen B-Eigenschaft erweist. Der Untersehied wird aueh gezeigt dureh das 
Ausbleiben einer Agglutininbindung in Versuchen, wo das Anti-B-Immunserum mit 
wiii~rigen LSsungen yon Kaninehenblut zusammengebracht wurde. Die Versuehe be- 
st~tigen die yon F r i e d e n r e i e h  nnd W i t h  (vgl. diese Z. 22, 38) abgeleitete Au~- 
fassung yon der Zusammensetzung des Receptors B aus 2 Teilreceptoren, B 1 und Be, 
yon denen beide im mensehlichen Blur der Gruppe B, abet nut B~ in Kaninehenblut- 
kSrperchen vorhanden sind. - -  Dutch mensehlichen Speiehel der Gruppe B wurde das 
im Kaninehenimmunserum enthaltene Agglutinin-Anti-B stark gehemmt. Die hem- 
mende Kraft  des Speiehels war dureh 30 Minuten lunges Erhitzen auf 100 ~ nicht zu 
zerstSren. Mayser (Stuttgart).~ 

Buchbinder, Leon: The blood grouping el Macaeus rhesus. Including comparative 
studies of the antigenic structure of the erythrocytes of man and Macaeus rhesus. (Die 
Blutgruppen bei Allen Macacus rhesus. Einschliel~lich vergleichende Unte~suchnngen 
der antigenen Struktur yon Menschen und Rhesusaffen.) (Dep. o~ Baeteriol., Coll. o/ 
Physic. a. Surg., Columbia Univ., New York.) J. of Immun. 25, 33--59 (1933). 

Sehr sorgf~ltige Untersuchungen fiber die Agglutinationsverh~ltnisse bei Af~en ergaben, 
da~ die meisten Rhesusaffensera das Agglutinin-Anti-A enthalten. Absorptionsversuehe, 
sowie direkte Prii~ungen mit den menschHehen Gruppenseren konnten aber nieht zeigen, da~ 
die Aifen den B-Bestandteil enthalten. Die Agglutination der RhesusblutkSrperehen dureh 
Menschensera beruht ~uf tteteroagglutininen. Die Versuehe ergaben, dal~ alkoholische E x -  
trakte der Mensehen- und Rhesuserythroeyten gemeinsame Bestandteile enthalten. VerL 
unternahm auch Immunisierungen yon l~hesusa~fen mit Mensehenblut nnd in Best~tigung yon 
Lands te iner  und Levine wurden vor a]lem artspezifisehe Menschenblut-AntikSrper hervor- 
gerufen. Immunisiert man t~hesusaffen mit Menschenblut A, so erzielt man daneben auch 
gruppenspezifische Anti-A-AntikSrper, wahrend O- und B-Blur keine homologen, gruppen- 
spezifischen AntikSrper hervorgerufen hat. Forssmansehes Antigen wurde weder im Blute 
noeh in den Organen der Affen festgestellt. Verf. maeht auf die Vie]zahl der Antigene yon 
I-Iaptencharakter im Mensehenblut aufmerksam und vermutet rnit L~ndsteiner ,  dal] die 
verschiedenen Antigene vielleicht verw~ndte Substanzen darstellen, die dadtu'ch auch mit den 
nicht homologen AntikSrpern reagieren kSnnen. Hirsz#lcl (Warschau). o 

Gesetzgebung. Kviminologie. Stra~vollzug. 
�9 HandwSrterbueh der Kriminologie und der anderen strafreehtliehen Hilfswissen- 

schaften. Hrsg. v. Alexander Elster u. Heinrich Lingemaun. Liefg. 10. Landj~igerei 
bis Mumifikation. Berlin u. Leipzig: Walter de Gruyter & Co. 1933. S. 113--216. 
RM. 6.--. 

An medizinisehen Beitriigen bringt das Heft eine in ihrer klaren Gedr~ngtheit be- 
merkenswerte Ubersieht des Gebietes der ,,Geriehtliehen Medizin" aus der Feder 
yon H e y ,  bei cler nut etwas ungleiehm~l~ig einige anderw~rts abgehandelte Kapitel ver- 
h~ltnism~l]ig aus~iihrlieh behandelt sind, w~hrend andere ganz iibergangen wurden 
(z. B. Zeugungs~higkeit und Abort). Ferner ist die umsiehtige Darstellung der ,,Min- 
derwertigkeit" yon H f i b n e r  zu nennen. Der ,,Masoehismus" ist entspreehend seiner 
geringeren kriminellen Bedeutung yon dem Juristen E ] s t e r  kurz geschildert. Einen 
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lebendigen Einbliek in die Tgtigkeit der Berliner Kriminalpolizei gibt der Artike] 
,,Mord" des bekannten Kriminalisten G e n n a t ,  wgkrend E. R 6 s n e r  eine ausftihrliche 
Besprechung der ,,Mordstatistik" geliefert hat. Von R S s n e r  ist auck die Statistik 
des ,,Landstreichers" verfal]t, wghrend dessen Psyehologie, Soziologie und Krimino- 
logie wiederum yon E l s t e r  rtikrt. Von sonstigen auck den Mediziner angehenden 
Aufsgtzen seien genannt:  Ltige ( E r n s t  Seelig),  Luxus und Elend (Els ter ) ,  Lynch- 
justiz ( P a t e r n a ) ,  Mgdehenhandel ( N o r d k a u s e n ) ,  Moralstatistik (RSsner)  und die 
kriminalistisch-teckniscken: Maschinenschrift ( S t r e i c h e r )  und Moulageverfahren 
(B a r c k). P. t~raenckel (Berlin). 

Makowski, W.: Randbemerkungen zum Kommentar des Strafgesetzbuches. Arch. 
kryminol. 1, 3--18 u. franz. Zusammenfassung 155 (1933) [Polnisch]. 

M a k o w s k i  unterziekt als Mitverfasser des neuen polnischen Strafgesetzes 
dasselbe einer Analyse, gib~ abet zuvor einen kistorischen Uberblick fiber den Werde- 
gang dieses Werkes. M. bemerkt, dab der neue polnische Strafkodex sick zwar an 
die neuen Strafgesetze des Auslandes anlehnt, zugleich abet ein selbst~ndiges Werk 
seiner Verfasser darstellt. E r  ist auf der Basis dreier l~rinzipien aufgebaut worden, 
alas ist auf der Basis der objektiven Kraft  der legalen Dispositionen, sodann auf der 
Basis der snbjektiven Prinzipien der Vcrantwortlichkeit nnd endlick auf der Basis 
der zielbewnl]ten Individualisierung der penalen Repression. M. gibt zu, dab dem 
neuen Kodex manche metkodologiscke und konstruktive Mgngel ankaften, aber bei 
einem gemeinsehaftlieh abgefal]ten Werk sind dieselben unvermeidbar. Am ausftihr- 
lichsten besprickt M. die Bestimmung des Art. 233 tiber die Fruchtabtreibnng. Die- 
selbe wnrde deswegen so verfaBt, well die um ikre Ansicht ersnchte Xrzteschaft Polens 
jede Verantwortlichkeit yon sick abwies, dartiber zu entsckeiden, ob die Ansfiihrung 
einer Fruchtabtreibung gegebenenfalls wirklick dem gemeinsehaftlichen Interesse 
entspricht. L. Wachholz (Krakow). 

�9 Renger, Ewald: Kriminalit{it, Preis und Lohn. Eine kriminalstatistisehe Unter- 
suehung fiir Saehsen yon 1882 bis 1929. (Kriminal. Abh. Hrsg. v. Franz Exner. H. 19.) 
Leipzig: Ernst Wiegandt 1933. 66 S. RM. 3.20. 

An Hand yon Tabellen fiber die L6hne der s~ehsischen Berg- und Textilarbeiter seit 
den Jahren 1880 bzw. 1890, denener die Z~hlen der Krimin~lstatistik gegeniiberstellt, unter- 
sucht Verf. die Frage, wie welt die Krimin~li~t yon den wirtschaftliehen Verh~ltnissen beein- 
flul]t wird. Er legt dabei den Reallohn zugrunde, der aus dem Verh~ltnis des ~7omhiallohnes 
zu den Kleinhandelspreisen gewonnen wird, und die Kriminalit~tsziffern, d. h. die Verbrechens- 
zahlen auf 100000 Strafmiindige bezogen. Letztere werden in Prozenten angegeben, indem 
~us der Summe jeder Verbreehensreihe das Mittel bestimmt und gleich Hundert gesetzt wird. 
Da ergibt sich, dab einer Steigerung des Reallohnes in den Jahren 1880--1888 ein Sinken 
der Verm6gensverbreehen: Diebstahl, Hehlerei und Untersehlagung entsprieht. Diese Ver- 
brechen s~eigen wieder entsprechend ehier starken Lohnsenkung his zum Jahre 1892, um 
parallel einer Lohns~eigerung bis 1896 zu sinken und his 1898 einer neuen Senkung entsprechend 
zu steigen. Die erste Zeit naeh der Jahrhundertwende zeigt dagegen keine entspreehende 
Abnahme tier Primitivverbreehen bei ste~genden LOhnen. Das erkl~rt sieh ~ber dadureh, 
dab eine verh~ltnism~Big beLr~ehtliehe Arbeitslosigkeit entspreehend ehier Krise in der Auf- 
w~rtsentwieklung herrsehte, so dab sich die Zahl der beseh~ftigten Arbeiter verminderte. 
Die bis dahin fiberrasehend gro~e Abh~ngigkeit der Verm6genskriminalit~t vom Reallohn 
lgBt im 20. Jahrhundert bei dauerndem Vorhandensein gewisser giinstiger LohnsAtze nach 
und zeigt sieh nur noeh bei grSBeren Sehwankungen in Steigen tier Kurve in den Jahren 
1902, 1908 und 1912. Verbesserung der Arbeitsverh~ltnisse dutch Gewerksehaftsorganisa- 
tion, Tarifvertr~ge usw. hat offenbar mitgewirkt. Die Intelligenzverbrechen, namentlich 
Betrug und Urkundenf~lsehung, verhalten sieh anders, sie zeigen ein erhebliehes Ansteigen 
bei dauernder Lohnsteigerung, was sieh leieht dutch die Ausbreitung yon Handel und Ge- 
werbe und die Zunahme der zu solehen Verbreehen bef~hlgten Volkskreise erkl~rt. Im Jahre 
1889 wurden von 1000 Gleiehaltrigen 20 ehier h6herell Sehulbildung teilhaftig, im Jahre 
1927 67,7. Dagegen geht die Abtreibung, deren niedrige Zahlen freilieh hinter der Wirklieh- 
keit welt zurtiekbleiben, den primitlven Verm6gensverbreehen parallel. Bei den Gewalt- 
verbrechen ]~Bt sick eine Abh~ngigkeit yon der Lohnbewegung nieht nachweisen. Die Zahl 
der gef~hrliehen K6rperverletzungen ist bei den gu~miitigen Saehsen gerhig, im Mittel der 
Vorkriegszeit 79,8 auf 100000 Strafmtindige gegen 200~300 im l~eieh. Der Krieg hat so 
neuartige Verh~ltnisse hervorgebraeht, d~B ein Vergleieh mit der Vorkriegszeit sehwierig 
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ist. Da die Manner racist nicht mehr der Zivilgerichtsbarkeit unterstanden, bleibt nur die 
Kriminali t i t  der Frauen zu prfifen. Da zeigt sich im Anfang ein Sinken der Diebst0ahlsziffer 
um 10,0%. Der Annahme, dab dieser Rfickgang seine Ursache in der allgemeinen geistigen 
Erhebung jener Zeit gehabt hit te,  steht die Tatsache gegenfiber, dab die sonstigen wichtigen 
Verbreehen keine Abnahme der Frauenkriminalit/~ zeigen. 2~her liegt also der SchluB, dab 
die geregelte Kriegsunterstfitzung die Frauen weniger in Versuchung kommen liel~. Mit zu- 
nehmender Not steigt denn aueh die Zahl der Wirtsehaftsverbreehen, Diebstahl auf das 3 faehe, 
Hehlerei auf das 6faehe, Urkundenfilschung (F~lsehung yon Lebensmittelkarten) auf das 
5faehe. In der :[nflationszeit erhebt sich der Diebstahl auf das Doppelte, 1923 sogar das 3faehe 
.tier Vorkriegszeit, die tIehlerei auf das 6faehe, sie stellt jetzt offenbar eine Kurve des zu- 
nehmenden Schiebertums dar. Die K6rperverletzung sinkt yon 70,1 auf 22,7%, offenbar 
,eine Wirkung des verminderten Alkoholismus, aber auch der verminderten T/~tigkeit der 
Verfolgungsbeh,Srden, deren Autoritiit und Leistungsfiihigkeit in dieser Zeit der Verwilde- 
rung gesunken war. In der Zeit nach der Inflation tritt~ ein Sinken der Diebstahlskurve bis 
zur Ebene der letzten Vorkriegsjahre ein, andererseits aber auch eine steigende Tendenz der 
Intelligenzverbreehen, eine Verschiebung, die L i e p m a n n  mit Recht als eine Intellektuali- 
~sierung des Verbreehens bezeiehnet hat. Die Statistik reicht nur bis zum Jahre 1929. Die 
Arbeit zeigt jedenfalls, in wie hohem MaBe Lotto und Preisbewegung auf die Kriminali t i t  
einwirken. Die asozialen Ausbriiehe, in denen die Not sich Auswege bahnt, erfordern daher 
nicht nur einfaeh Strafe und Erziehung, sondern vet allem auch Sieherung eines ertr/~glichen 
Einkommens. Klix (Berlin). 

Batawia, St.: Biologisch-krimineller Fragcbogen. Arch.  kryminol.  1, 53--62 u. 
franz. Zusammenfassung 156 (1933) [Polnisch]. 

t 

B a t  a w i a  empfiehlt  seinen auf b elgischcm, bayerischem und preul3isehem Muster 
verfaI~ten Fragebogen fiir biokriminologische, sowohl theoretische wie auch praktische 
Untersuchungen yon u L. Wachholz (Krakow). 

Ribeiro, Leonidio: Das Institut fiir Identifikation in Rio de Janeiro. Archivos 
Mcd. leg. 3, 281--286 (1933) [Spanisch]. 

Verf. schildert im einzelnen die Aufgaben des unter  seiner Leitung stehenden und 
yon ihm vervol lkommneten Ins t i tu ts  fiir Ident i f ikat ion yon Lebenden und Totem 
Dem Ins t i tu t  ist  ein Labora tor ium fiir Kriminalanthropologie angegliedert. Das 
I n s t i t u t  dient  ferner der Ausbildung der Medizin- und Rcchtss tudenten und der ZSg- 
linge der Polizeischule. Ganter (Wormdit t) .  

Tidlio, B. di: Giudiee specializzato. - -  Cartella biografiea e medico criminologo 
nella giustizia penale. (Spezialisierter X~ichter, biographischer Personalbogcn und 
Kr imina la rz t  i[n der Strafjustiz.) Arqu. Med. leg. 8, 26--36 (1933). 

Der Strafrichter darf nur zuverli~ssig gesieherte wissensehaftliehe Kenntnisse in seiner 
praktisehen Tatigkeit anwenden. Die Kriminalanthropologie und -psyehologie geniigen dieser 
Forderung sowohl in bezug auf die Ermittelung der Verbreehensursachen als in bezug auf 
.die Gefahrlichkeit des Verbreehers und die Anwendung der Straf- oder Sieherheitsmal~nahmen 
im Kampfe gegen das Verbreehertum. Besonders beziiglieh des Bestehens einer verbreche- 
risehen Konstitution mid der Beziehungen zwisehen inneren mid iiuSeren Faktoren des Ver- 
brechertums sowie der individual-analy~ischen Methodik, sind die Kenntnisse nunmehr un- 
bestritten. Der Richter mul3 aber einerseits eine einschl~gige wissenschaftliehe und prak- 
tische Ausbildung auf Universitats- oder besonderen Vorbildungskursen bekommen haben; 
andererseits m u $ e r  mit jenen Organen der Kriminalpolizei fortwi~hrend zusammenarbeiten, 
welche naeh dieser anthropologisehen Richtung eingestellt sind. Das kann am besten an Hand 
.des schon regelm/~$ig yon der Kriminalpolizei zusammengestellten biographischen Personal 
bogens der schwersten Verbreeher geschehen, durch den die Klasseneinteilung des Verbreehers 
nnd das Urteil fiber seine Gefahrlichkeit erleichtert und gesichert werden. Es wi~re aber wiin- 
schenswert, dab auch die Kriminal~rzte, welehe eine spezifische Vorbildung in der Kriminal- 
anthropologie, -psychologie und forensisehen Psyehiatrie besitzen, berufen wiirden, in den- 
jenigen Fi~llen mit dem Richter zusammenzuarbeiten, welche eine spezifische Saehkenntnis 
.erfordern, die der Richter nieht besitzen kanu. JRomanese (Turin). 

Grewel, Fr.: Erfahrungen bei kriminellen Kindern. (Psychiatr.-Neurol. Klin., 
Wilhelmina-Gasth., Amsterdam.) Psychiatr .  Bl. 37, 191--236 (1933) [Hollgndisch]. 

Nach Ansicht  des Verf. werden heutzutage die biologischen und psychogenetisehen 
F a k t o r e n  der Kriminal i t i i t  zuungunsten der sozialen und 5konomischen zu sehr in 
den  Vordergrund gestellt. Er  betont ,  dal~ viele verschiedene Momente mitspielen, 
dug deshalb  die Beurtei lung soleher Kinder  schwierig sei, dal~ sic ,,mehrdimensional" 
und , , s t rukturanaly t i sch"  sein mfisse. Ein Zusammenarbei ten yon Psychiater ,  P~idagog 
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und sozialem Heifer sei nStig. Fiir Testuntersuehungen bedient er sieh der yon Bur~. 
zusammengestellten Reihe der Amsterdamer Psyehiatrischen Klinik. Eine Besehrei- 
bung yon 12 F/i]len krimineller Kinder sell die Ausffihrungen verdeutliehen. 

H. Miiller (DSsen). o o 
Villinger, Werner: Arbeitslosigkeit, Arbeitsschcu und Verstandessehw~iehe bet 

jugendlichen Kriminellen. (Hamburg, Sitzg. v. 7.--10. VI. 1933.) Mitt. kriminalbioL 
Ges. 4, ]47--166 u. 189--194 (1933). 

An Hand eines Untersuehungsmaterials yon 100 Fgllen, die er im Auftrage des 
Jugendgerichts begutachtete, kommt Verf. im wesentliehen zu folgenden beaehtens- 
werten Ergebnissen: ,,Arbeitslosigkeit schafft beim jugendliehen Mensehen nicht nnr 
eine allgemeine Bereitsehaft zu asozialen Itandlungen, sondern sic bedeutet fiir ihn 
eine Entwicklungsseh~digung. Die Arbeitslosigkeit der 14~--lSj/ihrigen ist bisher ver- 
hgltnismgl3ig gering. Sie ist keineswegs sehieksalsbedingt, sondern bei den Jugend- 
lichen, die straffgllig werden, h~iufig die Folge ihres Versagens oder ihrer Arbeitsseheu 
(personbedingte Arbeitslosigkeit). Arbeitslosigkeit wird bei den Jugendlichen seltea 
der unmittelbare Anla/3 zu Straftaten, meist wirkt sic sich mittelbar aus. Der sehicksal- 
hafte (exogen) arbeitslose Jugendliche f/illt den kriminogenen Gefahren der Arbeitslosig- 
keit selten, der personbedingte arbeitslose (d. h. charalc~erlieh oder intellektuell unter- 
wertige) Jugendliche hgufig zum Opfer. Die Straftaten der arbeitslosen Jugendlichell 
unseres Materials sind zu 68% Eigentums-, zu 20% Sittlichkeitsvergehen. Ungiinstige 
h~usliche Verh/~ltnisse wirken noeh mehr verbreehenbeg/instigend als Arbeitslosig- 
heir. Allerdings hgngen die ungtinstigen hgusliehen Verhgltnisse einerseits mit der 
allgemeinen Arbeitslosigkeit zusammen, sind aber andererseits much Ausdruck der 
biologisehen Unterwertigkeit der Eltern. Erbliehe Belastung, sehleehte h/iusliehe 
Verh~iltnisse, Arbeitsseheu und zureehnungsunfghig maehende Grade yon psychiseher 
Abwegigkeit stehen in enger Beziehung." - -  Zur Besserung der heutigen Lage empfiehlt 
V i l l i nge r  1. eugenisehe Mal?nahmen, 2. die Wiederherstellung der deutsehen Familie 
und des Familienlebens, 3. die Reform der Erziehung einsehlieNieh der Fiirsorge- 
erziehung, 4. Arbeitsbesehaffung fiir sgmtliche Jugendliehe. :TObben (Mtinster). 

Armstrong, Clairette P.: Delinquency and primogeniture. (Straff~tlligkeit und 
Erstgeburt.) Psychologic. Clin. 22, 48--52 (1933). 

Verf. suchte ~tiologische Beziehungen zwischen der Tatsache des Erstgeborenseins und 
der Kriminalitgt bei Kindern zu eruieren und gibt in vorliegender Mitteilung eine tabellarische, 
kurz erl/~uterte Zusammenstellung der Ergebnisse ihrer Feststellung yon ers~geborenen unter 
den vet dem NewYorker Jugendgeriehtshofe gebrachten 8--15jghrigen Knaben. Es handelte 
sich um 215 wegen verschiedener kleinerer Vergehen Besehuldigte, um 649 AusreiSer, um 
60 WidersetzHehe und 67 wegen Einbruehdiebstahls Angeklagte. Zu definitiven ~olgerungen 
reichen die Untersuchungen nicht aus. Es ergab sieh aber, dab eine m's~chliehe Bedeutung 
der Erstgeburt hinsiehtlieh der Delikte gegen tteim und Erzieher (also bei den AusreiBera 
und Widersetzliehen) in Familien mit 3--4 Kindern wohl besteht, dab auch bei den Einbruchs- 
dieben es sich (in Familien mit 3 oder 7 Kindern) verh~ltnism/~Big oft um Erstgeborene han- 
delte, desgleiehen bei den Knaben der I. Gruppe. Verf. glaubt, dab das VerhMten der jfingeren 
Geschwister, die :Belastung des ~ltes~en mit hauslicher Verantwortung bei ungiinstiger wlrt- 
schaftlieher Lage Ms Ursachen da~fir anzusehen sind, dab so of~ Erstgeborene auf Abwege 
geraten bzw. gegen die h/~usliche Zucht revoltieren. H. P[ister (Bad Sulza L Thiir.). ~176 

Lenz, A.: Die kriminogenen PersSnliehkeitsstrukturen~ insbesondere der Asozialen. 
( Kriminalbiol. Stat., Bundespolizeidirektion, W ien u. Kriminol. Inst., Univ. Graz. ) (Ham- 
burg, Sitzg. v. 7.--10. VI. 1933.) Mitt. kriminalbiol. Ges. 4, 53--86 u. 189--194 (1933). 

Die kriminologene Struktur im Sinne des Verf. ist die dureh die wechselseitige Wir- 
kungskrait der einzelnen Neigungen des verbreeherischen Individunms bedingte 
,,kriminologene Potentialitiit". L e nz unterseheidet im wesentliehen 4 kriminologene 
Pers6nliehkeitsstrukturen: ,,die leere PersSnliehkeit aus tiberspannter Answ~irts- 
wendung (Extraversion)", ,,die gegensgtzliehe PersSnliehkeit aus sehizothymem Tem- 
perament", ,,die ichhafte Pers6nliehkeit aus Uberwertnng des Eigenlebens" und ,,die 
komplexe Pers6nliehkeit des Asozialen". An Hand des der Arbeit zugrundeliegenden 
Untersuehungsmaterials yon 100 Hgftlingen werden die einzelnen Strnkturen seh~rfer 
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errant. Da der aktuelle Verbrechenstatbestand immer Ausdruck der potentiellen 
Ti~terbereitschaft ist, ist nicht nut hinsiehtlieh der Festsetzung des Strafmal~es, sondern 
atteh ffir den Strafvollzug die Kenntnis der 1)ersSnlichkeit des Verbrechers sehr wesent- 
lich. Ffir F~lle, in denen die Auswirknngen der kriminologenen Struktur dureh wieder- 
holten Strafvollzug nieht zu beseitigen sind, emp~iehlt Verf. Strafverl~ngerung, ener- 
gische Sicherungsmittel, nnbestimmte Verurteilung und, wenn die kriminologene Struktur 
in der v~terlichen und mfitterliehen Ascendenz bereits wiederholt in die Erscheinung 
getreten ist, die Sterilisation. Als Anhang bringt die Arbeit das ,,Muster eines kriminal- 
biologischen.~,rhebungsblattes der Bundespolizeidirektion in Wien, Nr. 140" und eine 
statistische Ubersieht fiber die kriminologenen PersSnliehkeitsstrukturen der oben er- 
w/ihnten 100 H~ftlinge. TSbben (Mfinster i. W.). 

Becher, Gottfricd: ])as IIaar in kriminalistischer Beziehung. (Inst. /. Ge~ichtl. 
Med., Univ. Leipzig.) Leipzig: Diss. 1932. 18 S. 

Verf. kommt auf Grund umfassender systematiseher Vergleichsuntersuchungen 
zu dem Ergebnis, dal~ die Farbe der Kop~-, Seham- nnd Brustbehaarung eines Menschen 
im wesentliehen fibereinstimmt, die Aehselhaare dagegen heller und oft mehr rStlich 
gef~rbt sind. An Hand einer Anzahl yon F~illen wird die kriminaHstisehe Bedeutung 
dieser Tatsachen bei der Identifizierung yon Leiehen und Lcichenteilen aufgezeigt. 

Heinz Koekel (Frankfurt a. M.). 
Olivcira e Costa jr., Jo~o Batista de: Beitrag zum Studium dcr Daktyloskopie 

weil~cr Linien und ihr Wert bei der Identifizicrung. (Inst. de Med. Leg., Fac. de Med., 
,$5o Pau[o.) Arqu. Meal. leg. 3, 42--53 (1933) [Portugiesisch]. 

Damit die sog. ,,weil~en Linien" bei der Daktyloskopie gut hervortreten, mu~ 
die benutzte Farbe sehr ~ein sein und der Druck mu~ msglichst sehwach ausgefibt 
werden. Die weil3en Linien kOnnen verschiedene Formen, Richtungen und Verbin- 
dungen untereinander einnehmen. Die Zahl der Abdrficke mit weii~en Linien nimmt 
mit dem Alter zu, au~erdem kommen Schwankungen nach der Jahreszeit, naeh Rasse 
and Gesehlecht vor, Ein Maximum finder sich in der kalten Jahreszeit bei wei~en 
Frauen. Meist linden sieh die weil~en Linien an der reehten Hand und dort besonders 
am Daumen. Sic sind aueh bei Leichen nachweisbar. Ihren Ursprung haben sic in den 
Beugungen der Gelenke. Etwa 70% der weil3en Linien persistieren lange Zeit und sind 
mSglieherweise dauernd vorhanden, etwa 30% indessen sind nur vorfibergehend vor- 
handen und treten nur unter besonderen Bedingungen auf. Da sieh die wei~en Linien 
leicht yon Verwundungen und Narben unterseheiden lassen, kann d~s ,,weil]e Daktylo- 
gramm" bei Berfieksichtigung der dauernd vorhandenen weiSen Linien bei der Identi- 
fizierung gute Dienste leisten. Collie~" (Berlin). 

Aznar: Sur l'origine des lignes blanches dactyloseopiques. (Uber die Entstehung 
der weil~en Li~fien bei der Daktyloskopie.) (J~eole de Mdd. Ldg., Madrid.) Rev. inter- 
nat. Criminalist. 5, 481--483 (1933). 

Yerf. versucht die Tatsache zu erkl~ren, dab bei den Daktylogrammen hin und 
wieder wei~e Linien das Bild beherrsehen, und zwar derart, da~ die Papillarlinien 
nieht gut zu erkennen sind. Solehe Ver~inderungen sind nieht allein bei alten Leuten 
vorhanden, sondern aueh bei kleinen Kindern. Er konnte feststellen, da~ bei Klein- 
kindern, welehe auf den Daumen lutschen, solche Linien entstehen, ebenso aueh bei 
Mensehen, die in der W/ischerei tgtig waren. Es scheint somit die Einwirkung yon 
langanhaltender Feuchtigkeit eine Rolle zu spielen. Eoerste~" (Miinster i. W.). 

Rittcrshaus, E.: Bcitrag zur l~rage der diagnostischen Yerwertbarkeit der lland- 
lescknnst. Psyehiatr.-neur. Wschr. 1933, 440--444. 

Verf. experimentierte mit einer ttand]eserin aus Hamburg, die sich erboten hatte, ihre 
Ktmst an Geisteskranken zu zeigen. Sic gab an, dab sic medial veranlagt sei und beim Betraeh- 
ten der Handlinien aueh das Schicksal der ganzen FamiNe der betreffenden Pers6nlichkeiten 
erkennen k6nne. Bei den Versuehen wurden die Kranken hinter einen Sehirm gesetzt, so daI3 
lediglieh die Hande zu sehen und zu betasten waren. Bei der Untersuchung der H~nde bediente 
sieh die ttellseherin eines Gummihandschuhes, eines Mal3zirkels und einer Lupe. Die Ergeb- 
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nisse - -  10 Geistes- und Nervenkranke wurden untersucht - -  waren vOllig negativ. VerL 
ffihrt aus, dab Form der H~inde und Handlinien zum K6rperbautyp geh6ren. Die Form der 
Hi~nde ist ferner ausgesprochenes t~assemerkmal. Ebenso wie man aus Gesiehtsform und 
Seh~de]bildung auf die Rasse sehliel]t, wird man aueh aus der Handform auf gewisse seelisehe 
Rasseeigensehaften sehlieBen k6nnen. Ffir den Handleser ist es wichtig, den gesamten Men- 
sehen zu sehen. Die Handlesekunst ist nichts anderes als die Diagnose yon seelischen Kon- 
stitutions- oder Rasseneigenschaften auf Grund sehr zahlreieher Eindrficke. Den Eigen- 
schaften der Hand diirfte dabei keine besondere Bedeutung zukommen. Henneberg.o 

$ahrreiss, W.: Psyehologisehe Bemerkungen zur eidlichen Aussage. (Psychiat~'. 
Nervenldin., KSln.) Mschr. Kriminalpsychol.  24, 394--398 (1933). 

Der 1. Abschni t t  handel t  yon der Formel  ,,naeh bestem Wissen".  Yerf. weist darauf  
hin, da~ das Weeken des Ged~chtnisses eine Kuns t  ist und nieht  mi t  strenger Anmahnung 
zu erreichen ist. En tspannang  ist  oft zweckm~ige r  als Anspannung. In  dem 2. Ab- 
schnit t  besprieht  u die so oft vorgebrachte Sieherung ,,so-vie] ich we i r " ;  er unter-  
scheidet die Zeugen, die aus Gewissensgriinden den Zusatz verwenden, yon denen, 
die das Gegenteil wissen, sieh abet  ve t  einer Bestrafung schiitzen wollen. Zum Sehlul~ 
weist er auf die Unsicherheit  der Erinnerung bin. G6ring (Elbeffeld).o 

Lipmann, Otto: Aussagepsychologie, Zeugenbegutaehtung und Vernehmungs- 
teehnik. Mschr. Kriminalpsychol.  24, 354--358 (1933). 

Der Aufsatz ist ein Auszug aus dem Beitrag des Verf. fiber ,,Methoden der Aussage- 
psyehologie" in A b d e r h a l d e n s  Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, Abt. 6, Teil C 2. 
Veff. schfldert kurz einige Begriffsbestimmungen, dann die Aufgabe des psychologischen 
Sachverst~ndigen, unter dem er auch den psychologisch geschulten Arzt versteht, ferner 
die Bewertung der Pers6nliehkeit des Zeugen, endlich die Verwertung der Aussageforschung 
ffir die Vernehmung eines Zeugen. I~heres siehe in dem l%ferat fiber die oben angegebene 
Arbeit. G6ring (Elbeffeld).o 

Plaut, Paul: Typisehe ])olizeiliehe Protokolliehler. Mschr. Kriminalpsychol.  24~ 
414--418 (1933). 

Veff. sehildert einen Fall, bei dem Kinderaussagen sehr ungenau aufgenommen wurden 
und nicht miteinander fibereinstimmen. Er verlangt, dab erste Vernehmungsprotokolle, be- 
senders bei Sittliehkeitsdelikten an Kindern, nieht sinngem~l], s0ndern wort- und darstellungs- 
gem~l~ wiedergegeben werden. G6ring (Elberfeld).o 

Weissenrieder, Otto: Zum Vergeltungszweck im Vollzug der Freiheitsstra~e. 
BI. Gefi~ngniskde 64, 330--338 (1933). 

,,Der Vergeltungsgedanke ist  das Prinzip der Gerechtigkeit  im Strafvollzug." 
]Jberspannung des problematischen Erziehungswertes des Strafvollzugs ha t  zu unter-  
bleiben. Sehr interessant ist  der Bericht der Zuehthausdeputat ion an den Herzog 
yon Wiir t temberg aus dem Jahre  1795: Hier wird ein Dreiklassenstraivollzug ein- 
gehend dargelegt, bei welcher die Beriieksichtigung der Tat  im Vordergrund s tand.  

Leibbrand (Berlin). 
Weissenrieder, Otto: Das 8tra[ensystem desitalienisehen Strafgesetzbuehsv. 17.0kt. 

1930. BI. Gef~ngniskde 64, 312--320 (1933). 
Im italienischen Strafgesetz ist neben dem System der Strafen vor allem die Sicherheits- 

mal~nahme yon Bedeutung. Zurechnungsfi~higkeit ffir die Strafe und sozia]e Gefiihrlichkeit 
ffir die Sicherheitsmai~nahme sind zu kl~iren. 1)as Gesetz teilt nur ein in Verbrechen und 
(Jbertretungen; f fir Beides sind Haupt- und Nebenstrafen vorgesehen; ]etztere beziehen sich 
auf die Rechtsstellung des Verurteilten. An Itauptstrafen gibt es: Todesstrafe dureh Er- 
schieBen (nur auf minsterielle Sonderanordnung 6ffentlich). Todesstrafe ist ,,das einzige in 
der Tat wirksame Abschreckungsmittel '~ gewisser Verbrechensarten. Freiheitsstrafen sind: 
lebensliingliches Zuchthaus; bei 2 Verbrechen, die einze]n Zuchthausstrafen zur Folge hatten, 
effolgt Todesstrafe. Zuchthausstrafe ist Zwangsarbeitsstrafe. Zuehthausgefangene kSnnen 
auBer in fiberseeischen I~olonien frfihestens naeh 3 Jahren im Freien besch~tftigt werden. 
Einzelhaft ist mit besonderen Ausnahmen abgeschafft. Gefiingnisstrafe ist einzige zeitige 
Freiheitsstrafe ffir Verbrechen (Verpfliehtung zur Arbeit). Dauer 15 Tage bis 2~ Jahre. H6chst- 

Freiheitsstrafe fiir Bauer 5 Tage bis 3 Jahre strafe 30 Jahre. Arrest ist einzige ]~bertretungen. 
(evtl. 5 Jahre). Arbeitspfiieht gilt auch bier. Festungshaft gibt es nieht. Kurze Freiheits- 
strafen sind ~r da sie nur schaden. Die Spezlalisierung der Anstalten ist be- 
wunderswert. Daneben bestel/en Verm6gensstrafen, die in Ersatzireiheitsstrafen umgewandelt 
werden k6nnen. Die Nebenstrafen haben die Ehrenfo]gen unserer Zuchthausstrafen. Sie 
werden ffir Verbrechen und ~bertretungen unterschieden, sind dauernd und zeitig. Bei Ver- 
breehen: Verbot der Bekleidung 6fientlieher ~mter, Stipendien- und Rentenpensionsentzug, 
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zeitiges Berufsverbot, Entmfindigung, ~ichtigkeit eines Testaments bei Verurteilung zum 
Tode odor Zuchthausstrafe, Verlust der v~tterlichen, ehem/~nnischen Gewalt. Nebenstrafe bei 
~bertretungen ist beispielsweise Verbot einer gewerblichen Berufsausfibung auf die Dauer 
yon 15 Tagen bis zu 2 gahren; Wirtsh~usverbot gilt Ms SicherheitsmM~nahme. Leibbrand. 

Yervaeek, Louis: Une experience de l~gislation de fl6fense soeiale. (Ergebnisse 
der belgischen Gesetzgebung zur Abwehr und Behandlung der Kriminellen.) }tyg. 
ment. 28, 125--148 u. 149--162 (1933). 

Vervaeek  faBt in der vorliegenden Arbeit die bisherigen Erfahrungen des seit 
30 Jahren reformierten belgischen Strafvollzuges zusammen, welcher sowohl die bio- 
logisch dauernd Minderwertigen wie die yon khrperlicher Krankheit odor Intoxikation 
Geschw/~ehten beriicksichtigt. Kein Hs braucht infolge Krankheit odor nervhser 
Defekte aus den Gefs herausgezogen zu werden, da diese Mle Einrichtungen 
der Behandlung enthalten. Weitere wesentliche Ergebnisse sind: die Zahl der ttMt- 
linge, welehe zu einer moralisehen Besserung geffihrt werden, ist sehr goring. Ffir 
Jugendliche erwiesen sieh hurze Freiheitsstrafen als nutzlos, sogar schs Entweder 
sollte fiir Jugendliche nur eine Beaufsiehtigung des Draul]enlebens verh/~ngt werden 
odor, sofern Gef/ingnis ausgesprochen wird, nicht unter 1 Jahre. Die sehwachsinnigen 
und geistig abnormen Verbrecher ebenso wie die vielfaeh Rfiekf~lligen sind h~ufig un- 
verbesserlich und bediirfen der Freiheitsentziehung ~iir unumgrenzte Dauer. Sie sollea 
ins Leben nur in den seltenen F/illen entlassen werden, wo eine er.nstliehe Abschw~ehung 
der verbrecherischen Disposition eingetreten ist. - -  Am 1. I. 1931 sind die gesetz- 
lichen Bestimmungen beziiglich der Seelisch-Abnormen und Sehwer-Riiekfs in 
Kraft getreten: Untersuchungs- und Strafriehter khnnen in jedem Zeitpunkt des Ver- 
fahrens Beobachtung des Geisteszustandes in ei.nem psychiatrischen Gef~ngnisadnex 
anordnen. Die Beobachtungszeit ist zuns auf 1 Monat besehrs kann aber b~s 
zu 6 Monaten verl/ingert werden. Auf Grund der fach/irztlichen Begutachtung kann 
der Richter ffir die Beobaehteten, deren tats/iehliehe Sehuld feststeht und die an 
schwerer Geistesschw/iche oder an Geistesst6rung leiden, die Internierung ausspreehen. 
Alle mhglichen Garantien ~iir diese Verurteilung sind gegeben, sogar Wunsch naeh 
Obergutaehten, eigene Bezeichnung des gcwfinschten Saehverst~ndigen sind erlaubt. 
Eine VcrwMtungsbehhrde, bestehend aus 2 Juristen und dem Adnex-Psychiater, 
bestimmt die psychiatrische Beobachtungsabteilung, in welche der Verurteilte ein- 
gewiesen wird, etwMgen Weehsel des Adnexes und etwMge Entlassung. Die Inter- 
nierung kann fiir 5, 10 odor 15 3ahre ausgesprochen werden, bei erkls Besserung 
des Geisteszustandes abet friiher enden mit versuchsweiser Entlassung und zun~ehst 
polizeilieher und psychiatrischer Aufsicht. Die Beaufsiehtigung der probeweise Ent- 
lassenea wird dutch psychiatrische Fiirsorgestellen und Hi]fsvereine bewirkt. Tritt 
Besserung des Geisteszustandes auch nach 15 Jahren nicht ein, so kann die Inter- 
nierung auf Gutachten des Gef/~ngnispsychiaters um die oben genannten Zeiten ver- 
1/~ngert werden. Es tritt  also tats/~ehlieh fiir Besserungsunf~hige lebensl/ingliehe In- 
ternierung ein. Die bier geschilderte Behandlung wird in gleieher Weise den Seelisch- 
Abnormen zu Teil, die Ms solehe erst in der Strafvollstreckung sieh erweisen. - -  Fiir 
die Praxis der Einweisung der Seeliseh-Abnormen hat man im Gesetz zwei Kategoriea 
benannt: Die Unzurechnungsf/ihigen, also moist Geisteskranke, ferner diejenigea 
Sehwaehsinnigen und die geistig Desiquilibrierten (Psyehopathen), deren Zurechnungs- 
fKhigkeit hoehgradig gemindert ist oder es im Zeitpunkt der Straftat war. - -  Die Ein- 
weisung ffir RiiekfMlverbreeher ist mhglieh, nieht obligatorisch, geschieht aber in der 
bisherigen Praxis sehr h/iufig im Gegensatz zu England, wo die Geriehte yon der 
entsprechenden Bestimmung des Gesetzes yon 1908 nur seltenea Gebrauch maehen. 
Die Einweisung erfolgt naeh der Strafverbiil]ung. Naturgems sind die Mehrzahl 
auch der als Riickfallverbrecher Eingewiesenen Schwaehsinnige oder Psychopathen. 
V. gibt genaue Ziffern, wie sieh die verschiedenen Delikte auf die seelisch-abnormea 
Angeschuldigten verteilen und zwar getrennt, wie bei Geisteskranken, bei Psycho- 
pathen (Ddsiquihbrds) und bei Schwachsinnjgen. Die interessanten Zahlen khnnen 
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im Rahme~ des Referates nieht wiedergegeben werden. Die Zahlen entsprechen un- 
gefghr den Prozentzahlen, die unter der frfiheren Gese~zlage als unzurechnungsfghig 
erklgrt wurden. Das ne~te Gesetz leistet aber dureh die langdauernde psychiatrisoh 
iiberwaohte Internierung mehr ffir die Bekgmpfung der Kriminalitgt. 147 Geistes- 
krar~ke, 230 konstitutionelle Psychopathen, 30 nut zur Zeit der Tat Desiquilibrierte, 
183 Schwachsinnige wurden in 2 Jahren in psychiatrischen Adnexen interniert. Sehr 
interessant ist die Feststellung des Autors, dab im Verlaufe der weiteren psyehiatrisohen 
Beobaehtung die ursprfinglieh yon dem einweisenden Saehverstgndigen gestellte 
Diagnose ziemlioh hgufig gegndert werden muBte: Bei den 147 Geisteskranken 33mal, 
bei den 260 konstitutionellen oder akut reagierenden Psyehopathen 45real, bei den 
183 Schwachsinnigen 33real. - -  Nach der Verurteilung - -  also nieht sehon im Anklage- 
verfahren - -  wurden in den 2 Jahren 208 seelisoh-abnorm befnnden und interniert. 
Von ihnen blieben naeh Strafende 131 wegen Fortdauer der Gef~hrliehkeit ihres 
geisteszustandes in der psyehiatrisehen Internierung. - -  Die sehon erwghnte BehSrde, 
welehe Beendigung der Internierung verffigen kann, ist berechtigt, diese Freilassung 
an versehiedene Bedingungen zu knfipfen: Aufsicht dutch psychiatrische Ffirsorge- 
stellen, bestimmte Beschgftigung, Verbot des Orts- bzw. Arbeitsstgttenwechsels. 
16% dieser Freilassungen muBten widerrufen werden wegen Strafrfickfalles, Kontroll- 
entziehung, Trunk. Bratz (Berlin).~ 

Vervaeek, Louis: Deux ann6es d'applieation de la loi de d~fense soeiale ~ l'6gard 
(los anormaux et des r@eidivistes. (Zwei Jahre der Anwcndung des Gesetzes fiber 
SicherungsmaBnahmen gegenfiber Abnormen und Rfickfallverbrechern.) Arch. di 
Antrop. crimin. 53~ 436--458 (1933). 

Verf. vertritt zwar selbst die Ansicht, dab es noch verfrfiht sei, fiber das am 1. I. 
1931 in Kraft getretene belgisehe Gesetz vom 9. IV. 1930, welches eine Umwiilzung 
des Strafverfahrens bedeute, endgfiltig zu urteilen, glaubt aber doch, dab schon die 
bisherigen Ergebnisse ermutigende Erfolgc erkennen lieBen, wenn auch Besserungen 
gewiB nStig wgren, u. a. sorgfgltigere Ausbildung der mit seiner Ausffihrung betrauten 
PersSnlichkeiten und genauere Aufsicht tiber die aus der Haft oder einer Anstalt Ent,  
tasscnen. Verf. spricht zungehst fiber.die Anwendung des Gesetzes auf Rf iekfa l l -  
v e r b r e c h e r ,  ffir welche Unterbringung in Arbeitskolonien, abet erst nach der Strafe, 
zu dieser hinzu und auf beschri/nkte Zeit vorgesehen ist. Aueh unter ihnen bestand 
die Mehrzahl aus Debilen, Psyehopathen und Trinkern. Ausfiihrlieher wendet er sieh 
den A b n o r m e n  zu, fiir welehe die VeEegung auf psyehiatrisehe Abteilungen, und 
zwar ohne festgelegte Dauer, vorgesehen ist. Von den in den 2 ersten Jahren Unter- 
gebraehten waren 44% Psychopathen u. dgl., 31% Debile und 25% Geisteskranke. 
Versehiedene Tabellen erliiutern die Art der geistigen St6rung und die der De]ikte, 
Erbliehkeit u. a. Bei 19% der Eingewiesenen wurde die Diagnose im Laufe der Beob- 
aehtung gegndert. Aueh auf in der Haft geistig erkrankte Reehtsbrecher finder das 
Gesetz Anwendung, und zwar reeht hgufig, da dutch die systematischen Untersuehun- 
g e n d e r  Dienststelle ffir kriminelle Anthropologie manche Geisteskranke entdeckt 
werden. Solehe, die nlcht mehr gef/ihrlich sind, kSnnen 2 Monate vor Strafende zur 
Probe auf ihre Gef~ingnisabteilung zurfickverlegt werden. H. M~ller (DSsen).o 

McCartney, James L.: Classification of prisoners. (Klassifizierung yon Straf- 
gefangenen.) Psyehiatr. Quart. 7, 369-377 (1933). 

Verf. berichtet fiber seine Erfahrungen an der psychiatrisehen Abteilung der Straf- 
anstalt Elmira, welche seit Oktober 1931 der Aufgabe dient, sgmtliche neueintretenden 
Strafgefangenen naeh sozialen, allgemeinmedizinischen und losychiatrisehen Gesiehts- 
punkten zu untersuchen und zu klassifizieren. Er unterscheidet psyehiatrisch normale, 
sehwaehsinnige, psychotische und ,,neuropathische" Gefangene. Die Gefangenen ver- 
weilen 30 Tage in der Untersuchungsabteilung, um dann erst in die eigentliehe Straf- 
anstalt oder in eine besondere Psychopathenabteilung zu kommen. In den allgemeinen 
Ausffihrungen, die einen Tell der Arbeit ausmachen, vertritt der Verf. eine sehr 
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optimistische Ansicht in Bezug auf Besserungs- und Erziehungsmal]nahmen bei 8traf- 
gefangenen und sprieht sieh gegen ein festgelegtes Strafma] aus. 

W. v. Baeyer (Heidelberg). o 
Leissling-" Die Anstaltsdlsziplim B1. Gefgngniskde 64, 320--329 (1933). 
Die frfiheren zugelassenen Hausstrafen reichen nicht aus, um die Disziplin zu wahren. 

/Folgende MaBnahmen werden vorgesehlagen: Geldstrafen yon 0,50 bis 20 RM. je naeh Grad 
des Verstol~es und bei Wtirdigung der sozialen Verhgltnisse; das Geld soll einem Ffirsorge- 
verein der Gefangenenftirsorge ztffliel~en. Bei leiehteren VerstS]en wird Besehrgnkung oder 
Entziehung der Hausgeldverfiigung vorgesehlagen; ferner ist Sehadensersatz bei mutwil]iger 
Zerst5rung oder Verunreinigung erforderlieh; Arbeitssabotage oder -verweigerung soll mit 
besonderer minderealorischer Kost bestraft werden. ~ichterreiehen des Pensums mit ,,Nach- 
exerzieren"/ Arreststrafen fiber 10 Tage sollen nicht auf die Strafzeit angerechnet werden. 
VerstSl]e gegen die Ordnung sollen zum strafrechtlichen Tatbestand erhoben and der Staats- 
~nwaltsehaft fibergeben werden. Leibbrand (Berlin). 

Verwaeek, Louis: Le d~pistage des maladies et anomalies mentales des pr~venus 
en prison. (]Die Untersuchung geisteskranker und geistig abnormer Untersuchungs- 
gefangener.) Arqu. Med. leg. 3, 104--111 (1933). 

Seit 1920 werden in Belgien alle Verurteilten kriminalanthropologisch untersucht, 
was sich als besonders wertvoll erwiesen hat. Au~erdem wird jetzt auch jeder Unter- 
suchungsgefangene sehon bei seiner Aufnahme eingehend grztlieh in kSrperlieher 
wie in psychischer Itinsicht untersucht, um von vornherein ein klares Bild yon ibm 
zu bekommen und seine Behandlung im Gefgngnis zweekmgBig einzurichten. Eine 
gro]e Zahl der ffisch einge]ieferten Gefangenen ist krank, abnorm und minderwertig 
{nach den Erfahrungen in Belgien etwa 10% geisteskrank und psychopathisch, min- 
destens 30% degeneriert und schwachsinnig). Die Aufnahmeuntersuchung hat sich 
auch dadurch bewghrt, dab jetzt nicht mehr wie frfiher Geisteskranke verkannt and 
ihr Zustand in der Verhandlung nieht berfieksichtigt wnrde. Besonders warden durch 
diese Untersuchung auch die wenig auffglligen Vorstadien yon Geisteskrankheiten, 
besonders der Paralyse, testgestellt. Von 1926--1932 wurden im ganzen 9000 Unter- 
~uchungsgefangene untersucht, etwa 1500 lgngere Zeit beobachtet. Bei mehr als der 
It~lfte yon ihnen bestand die Gefahr, dal] ihre geistige Abnormit~it in der Gerichts- 
verhandlung nicht berficksichtigt wurde. Die Untersuchungen waren zum Tell schwierig 
dadurch, dab man fiber die Vergangenheit der Betreffenden keine objektiven Unter- 
lagen hatte. Doeh warden in allen Fgllen, wenn irgend mSglich, Krankengeschichten 
~nd sonstige Journale herangezogen. Bei Sittlichkeitsverbrechern hglt Verf. nach wie 
vor wegen der meist vorhandenen Kompliziertheit der F~lle eine Untersuchung durch 
den Gerichtsarzt flit notwendig. Weimann (Berlin). 

Kriminelle und soziale Prophylaxe. 

�9 Beley, Andr~ P.-L.: L'enfant d~linquant. (Pathog~nie et prophylaxie de ses 
aetes anti-soeiaux.) Preface de Georges Heuyer. (Das verbrecherisehe Kind. [Patho- 
genese und Prophylaxe seiner antisozialen Bet~tigungen].) Paris: Les ~dit. V~ga 
1933. 95 S. Frcs. 15.--. 

Veff. sehi[ldert die Entwicklung der philanthopen Jugendhilfe and der Jugend- 
gesetzgebung in Frankreich, ihre frfiheren und die derzeit noch bestehenden Mgngel. 
Er appelliert mit jugendlichem Feuer an die 0ffentlichkeit, insbesondeman Parlament, 
BehSrden, Richter and ~rzte and ~ordert sie auf, den Belangen der Jugend, insbeson- 
dere der gefghrdeten oder bereits auf Abwege geratenen, mehr unglficklichen als schul- 
digen Kinder besser Rechnung zu tragen. Er sucht die in Betraeht kommenden klini- 
sehen Typen der noch der Norm nahestehenden and der abnormen Jugendlichev 
herauszustellen, beseh~ftigt sich insbesondere mit den Instabeln, Haltlosen, deren 
Wesen er mit Umwelteinflfissen ffiiher Kinderjahre erkl~Lrt, wie denn nach ihm vor- 
wiegend Milieueinwirkungen mit der Zeit aus dem Heranwachsenden - -  and bei den 
gegenwiirtigen Verhgltnissen immer hgufiger - -  Psychopathen und Geisteskranke 
oder Rechtsbrecher machen. Der Staat sollte daher mehr als bisher, unter Mitwirkung 

Z. f. d. ges.  Gerichtl .  Medizin. 23. Bd. 5 


