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in einem grol~en Teile ~thletische, auch asthenische K6rperformen. Ebenso entsprichu es 
der nieders~chsischen Stammeseigenart, wenn sich in Abweiehung yon der besonders in Sfid~ 
deutschland hgufigen klassischen Form der manisoh-depressiven Psyehose l~eine eigentliehen 
cyelothymen Typen finden, vielmehr manehmal eine Ann~herung an kat~tone zu bemerken sei. 

Adam (Bueh).o 
0stmann: Zur Un[ruehtbarmaehung wegen seh~eren Alkoholismus. (Landesheil- 

anst., Schleswig.) Dtseh. Arztebl. 1934 I, 97--98. 
Bei jedem Alkoholisten, der aus w 6 BGB. entmfindigt wird, wird die Frage der 

Sterilisierung zu erwiigen sein. Ebenso sollte aueh bei den auf Grund yon w 51 StGB. 
entsehuldigten Alkoholkranken verfahren werden. Zweifellos wird sehlieSlieh der 
grS~te Teil der Alkoholkranken, der die tIeil- and Pflegeanstalten in Anspruch nehmen 
mug, unter das Sterilisationsgesetz fallen. In der Landesheilanstalt Sehleswig betrggt 
die Zahl der j~hrlich zur Aufnahme gelangenden Alkoholkranken durehsehnittlieh 
8% aller Zuggnge. Im Laufe yon 25 Jahren kamen 600 (darunter 60 Franen) hanpt- 
sgehlieh dureh Alkohol bedingte psychisehe Erkrankungen in Zugang, die 2200real 
psychiatrische Krankenhausbehandlung in Ansprueh aahmen. Unter 100 trnnksiieh- 
tigen Naehkommen yon Alkoholikern bei jewei]s einem chronisch alkoholvergifteten 
Elternteil waren 20 debil, 14 imbezill, 1 epileptisch. Von 14 Kindern trunksiiehtiger 
Elternpaare waren 9 kSrperlieh nnd seelisch minderwertig. Die Znkunft unseres Volkes 
reehtfertigt die dem Volksganzen zugute kommende Sterilisierung bei ehronisehem 
Alkoholismns. Germanus Elatau (Dresden). ~ o 

Gesetzffebung. Kriminologie. 

Exner, Franz: Das System der siehernden und bessernden Mal~regeln naeh dem 
Gesetz v. 24. November 1933. Z. Strafreehtswiss. 53, 629--655 (1933). 

Der Gedanke, der diesem Gesetze zugrunde liegt, ist der, da~ die Strafe gewisse 
Verbrechergruppen nieht so trifft, da~ ein ausreichender Schutz der Gemeinsehaft vet 
ihren kfinftigen Angriffen gew~hrleistet ist. Ob der Strafrichter einen jugendlichen 
Yerbreeher in die Ffirsorgeerziehung oder einen Trunksiichtigen in die Trinkerheil- 
anstalt sehiekt, ist prinzipiell dasselbe. In jedem Falle sueht man durch eine ent- 
spreehende Einwirkung die Gef~hrliehkeit des Individunms mr die Zukunft zu beheben. 
Der Grundgedanke ist der der R~iekfallbek~mpfung dutch eine der PersSntiehkeit an- 
gepal~te Sonderbehandlung. Die MaBregeln verfolgen also spezialpr~ventive Zweeke. 
- -  I. Die A r t e n d e r  Maf i rege ln  sind solche der Sieherung und Besserung. Malt- 
regeln der Besserung sind - -  abgesehen yon den 6 Erziehungsmitteln des Jugend- 
geriehtsgesetzes - -  die Trinkerheilanstalt bzw. Entziehungsanstalt und das Arbeitshaus. 
Mal~regeln der Sieherung sind tteil- und Pflegeanstalt, Sieherungsverwahrung, Ent- 
mannung, Untersagung der Berufsausiibung und Reiehsverweisung. - -  II .  V o r a u s -  
s e t z u n g  der Ma~regeln: a) Die G e f g h r l i e h k e i t  als G r u n d  der  MaSregel .  Ge- 
fghrlichkeit einer Person bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dal~ yon ihr strafbedrohte 
ttandlungen zu erwarten sind. Die Gefahr ist eine der Wertnng des Riehters unter- 
liegende Sieherungsvoraussetzung, Bin normatives Tatbestandselement. Die GrSl~e der 
Gefahr hgngt ab yon der GrSl~e der VerletzungsmSgliehkeit nnd yon der GrSl~e der 
mSgliehen Ver!etzung. b) Die T a t  als B e d i n g u n g  der  Mal~regel. Die Tat ist 
Ankn~ipfungspunkt ftir das strafriehterliche u und ierner ein gesetzlieh vor- 
gesehriebenes Symptom fiir die Gefghrliehkeit des Tgters. Ohne reehtswidrige Tat 
keine siehernde oder bessernde Mal~nahme. e) Das g e s e t z l i e h e  S y m p t o m  der 
Gef~ihr l ichkei t .  Nut wenn die Tat symptomatisch ist fiir die Gef~hrliehkeit des 
T~ters, darf eine Mal~regel ausgesproehen werden. 

Es wird nun eine Art gesetzlieher Beweisregel aufgestel!t, wonach der Richter nut unter 
ganz bestimmt festgelegten Bedingungen die Gef~hrlichkeit einer Person anzunehmen und 
die Tat zum Anlal~ sichernder M~Sregeln zu machen bereehtigt ist. Das geschieht in 3facher 
Weise: 1. sell nur eine bestimmt qualifizierte Str~ftat Anlal~ der M~l~regelung sein k6nnen; 
2. mul3 eine bestimmte Beziehung zwisehen Tat and T~ter gegeben sein, die es gest~ttet, 
die T~t als Symptom seiner Gef~hrlichkeit zu betrachten; 3. darf eine gewisse Zeitspanne seit 
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diesen Verurteilungen nnd Taten nicht fibersehritten sein. Es ist z. B. klar, dal~ Rauseh- 
delikte eines Siichtigen Symptom seiner Gefahrlichkeit sind, aber auch au~erhalb des Rausehes 
begangene Straftaten k6nnen es sein, wenn eben jener nrs~chliche Zusammenhang mit der 
Sucht besteht (etwa Diebstahl yon Cocain oder Rezeptf~lsehung seitens eines Cocainisten). 
Der Richter wird also auf die Entstehungsgeschichte der Tat zurfickgehen, denn die Tat ist 
nur dann Erkenntnisgrund des gefghrlichen Zustandes, wenn dieser der Rea]grund der Tat ist. 
Es handelt sich :bier um eine neuartige Form der Zureehmmg, nieht um Schuldzurechnung, 
sondern um Zurechnung zur Gef~hrlichkeit. Sie wird durch das Urteil vollzogen: die Tat 
ist ether dauernden gefghrlichen Disposition des Tgters entsprungen. - -  d) Besondere Vor- 
aussetzungen einzelner MaBnahmen bestehen z. B. bet der Reichsverweisung, dab der Tgter 
ein Ausl~nder set; bet dcr Entmannung, d a $ e r  zur Zeit der Entscheidung das 21. Lebens- 
jahr vollendet h'~t, insbesondere kommt bet den Ma~regeln der Besserung die Besserungs- 
fahigkeit in ]~etracht. Der unverbesser]iche Trunksfichtige ist z. B., wenn die 5ffentliehe Sieher- 
heir es erfordert, in eine Heft- und Pflegeanstalt zu fiberweisen. Arbeitsunf~hige, bet welehen 
yon Erziehung zur Arbeitsamkeit nicht die Rede sein kann, sind in ein Asyl zu verweisen. 

I I I .  D i e  A n o r d n n n g  d e r  M a l ] r e g e l n  is t  grunds~tzlieh in die Hand  des Straf- 
r ichters gelegt. 

Dem w 267 StPO. ist folgender Absabz angeffigt: ,,Die Urteilsgrfinde mfissen auch 
ergeben, weshalb eine Mal3regel der Sicherung und t~esserung angeordnet oder f~ir znl~ssig 
erklart oder einem in der Verhandhmg gestellten Antrag entgegen nicht angeordnet oder 
nicht ffir zulgssig erklgrt worden ist." - -  In den Ubergangsvorschriften ist die nachtrggliche 
Sieherungsverwahrung und Entmannung aueh ffir Personen zugelassen, die bereits reehts- 
krhftig abgeurteilt sind und nach dem 1. Januar 1934 ihre Freiheitsstrafe verbfil]en. Nach 
dem Gesetz ist die Anordnung der Mal3regeln stets eine unbedingte; die bedingte Aussetzung 
durch den Strafrichter ist ihm unbekannt. 

iV.  B e m e s s u n g  u n d  V o l l z u g  d e r  M a l ] r e g e l n .  Es sind zu unterseheiden: 
1. Das absolut unbestimmte Sicherungsurteil. Es gilt der Grundsatz: die Unterbringung 

dauert so lange, aIs ihr Zweck es erfordert. 2. Das relativ unbestimmte Sicherungsurteil. Bet 
erstmaliger Unterbringung im Arbeitshaus, Asyl, Trinkerheilanstalt bestimm$ das Gesetz 
eine obere Grenze der Dauer. Die Unterbringung dart nieht l~tnger als 2 Jahre dauern. 3. Das 
bestimmte SicherungsurteJl. Das Gesetz hat ffir das Berufsverbot eine Dauer yon mindestens 
einem und hOchstens 5 Jahren festgelegt. Was den Vollzug anlangt, so gelten - -  soweit nicht 
anders bestimmt ist - -  die Vorschriften fiber Strafvollstreckung (w 463a StPO.). 

u  D i e  A n f h e b u n g  d e r  Ma l~ rege ln .  Die Zeit verniehtet  die symptomatische 
Bedeutung der Tat. Darum ist die Anerkennung ether V e r f o l g u n g s v e r j ~ h r n n g  bet 
allen Mal~regeln der Sieherung nnd Besserung durchaus folgerichtig. Dieser Gedanke 
veranlal~t den Gesetzgeber auch zur Einfiihrung einer sog. , , R ~ i e k f a l l s v e r j  ~ h r u n g " .  
Der gleiehe Gedanke zwingt aber  auch zur Einffihrung der Vollstreeknngsverjghrung. 

Ist  binnen 3 Jahren seit Reehtskraft des Urfeils nicht mit der Unterbringung begonnen 
worden, so dart sie nut vollzogen werden, wenn das Gericht es anordnet, und die Anordnnng 
ist nut dann zul~ssig, wenn der Zwcek der Mal]regel die naehtr&gliche Unterbringung erfordert 
(bedingte Vollstreckungsverj~hrung). Aul3erdem kennt das Gesetz noeh eine unbedingte 
Vollstreekungsverj~hrung, welehe ffir nile MaBregeln der Sicherung und Besserung gilt. Die 
Verj&hrungszeit i s t m i t  5 bzw. 10 Jahren festgelegt. 

Die Idee der Begnadigung ist  dem Sicherungsreeht etwas grnnds~tzlich Fremdes.  
Gnade gegen~iber dem Individuum w~re Ungnade gegeniiber der Gemeinschaft. Trotz- 
dem beh~lt  das Gnadenrecht  seine Bedeutung; denn wo die Verurteilung wegen ether 
s trafbaren Handlung Voraussetzung der Sicherung ist, da wird dureh Begnadigung des 
T~ters die Erffillung dieser Voranssetzung unmSglich. Eine gnadenweise Entlassung 
aus der Sieherungsverwahrung gibt  es nieht. Die Mal~regeln, die in ether Freiheits-  
entziehung bestehen, werden durch die bedingte bzw. die unbedingte Entlassung auf- 
gehoben. Der Richter  ha t  sich also in allen Fgllen ein Urteil  darfiber zu bilden, wie 
sich das Verha]ten des Gefangenen in der Freihei t  gestal ten werde. K o m m t  es zur 
Entlassung, so ha t  diese stets nur die Wirkung einer bedingten Aussetznng der Unter- 
bringung. 

VL Das Z u s a m m e n t r e f f e n  der  Mal ] rege ln  und S t ra fen .  Das Gesetz lehnt ein 
sog. Vieariieren, d. h. den Ersatz einer Strafe durch eine siehernde oder bessernde ~Mal~rege] 
schlechthin ab. 

VII .  D i e  B e k ~ m p f u n g  d e s  G e w o h n h e i t s v e r b r e e h e r t u m s .  Die Novelle 
tr iff t  den gefghr:[ichen Gewohnheitsverbrecher mit  erhShter Strafe sowohl wie mi t  
Sicherungsverwahrung. Das Anwendnngsgebiet der Strafschiirfung ha t  im Gesetz 
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einen aul~erordentlieh grogen (riesenhaften) Umfang gefunden. Alles hgngt davon ab, 
ob der Richter den Beschuldigten als ;,gefghrliehen Gewohnheitsverbrecher" beurteilt 
oder nieht. 

Verbreeherisehe Gewohnheit ist der I-I~ng zu Verbreehensbegehung bestimmter Art, des 
in wiederholten Taten dieser Art zum Ausdruek kommt. Von einem Gewohnheitsverbreeher 
kann man nnr dann spreehen, wenn mehrere Vortat.en (nieht notwendig Vorstrafen) vorliegen. 
Die Taten mi~ssen psyehologiseh der gleiehen Riehtung angehOren. In der Regel wird mit 
einer Verurteilung naeh w 20~ gleiehzeitig pfliehtgem~B die Sieherungsverwahrung anzuordnen 
sein. Diese tlegel hat 2 Ausnahmen. Die Anordnung der Sicherungsverwahrung wird z. B. zu 
entfallen haben, wenn lebensl~tngliehe Zuehthausstrafe ausgesproehen wurde; aber aueh zwei- 
1hens dann, wenn z. B. der Richter annimmt, dab Besserung im Laufe der Zuehthausstrsfe 
eintreten werde, dann erfordert die 6ffentliehe Sieherheit nieht die Verwahrung. Der I/iehter 
wird sieh also ein Urteil fiber die Wirkung der Zuehthausstrafe bilden mfissen. Unverbesserlieh 
ist, wet dureh die in concrete ausgesproehene Strafe wahrseheintieh nieht ver/~ndert werden wird. 

Bet der Durehfiihrung des Gesetzes wird sieh die Notwendigkeit kriminologiseher 
Bildung unserer Richter erweisen (S. 653). - -  Soweit in dem Aufsatz an den gesetz- 
lichen Bestimmungen die juristisehe Kritik einsetzt, mug auf das Original verwiesen 
werden. s (G6ttingen). 

| Kunert, Sophie: Straffiilligkeit bet Frauen, ihre Entstehung und Besehaffenheit. 
(Z. angew. Psyehol. Hrsg. v. William Stern u. Otto Lipmann "]'. Beth. 67. Zugleieh 
Hamburger Untersuehungen z. Jugend- u. Sozialpsyehol. Mr. 5.) Leipzig: Johann Am- 
brosias Barth 1933. VI, 200 S. t~M. 9.60. 

Verf. weist daranf bin, dal~ ihre Arbeit ihre wissensehaftliche Grundlegung im 
Sternsehen Personalismus finder. Es werden 10 Fglle eingehend dargestellt. Zu- 
grunde gelegt werden Tagebiieher, Briefmaterial und Niedersehriften aus gelegentlieh 
angestellten psyehologisehen Ubungen, bet welehen die Methode der Kt~lpesehen 
Selbstbeobachtung angewandt wurde. In einem weiteren Kapitel werden ,,die Er- 
scheinungsformen der Abhgngigkeit auf Grund der Pers6nliehkeitsentwieklungen" 
behandelt. Es wird die hereditgre Abh/ingigkeit der 10 Fglle naeh dem Schema der 
K r e t s e h m e r s c h e n  Familiendiagramme dargestellt. Es zeigt sich, dab in dem Leben 
der gesehilderten Strafgefangenen heredit/~re Molnente sowohI quantitativ als aueh 
qualitativ in hervorragendem Mage als bedingende Faktoren angesehen werden mtissen 
far das Zustandekommen der Straftaten. Es vererben sieh nicht gepr~gte Formen 
und festgelegte unabwandelbare Eigensehaften in der Art ether direkten (Jbertragung 
yon Merkmalen, sondern vielmehr ,,spielraumhafte Potentialitgten", M6gliehkeiten als 
Dispositionen der Vorwelt, wobei es eine wiederholende (homogene)und eine ab- 
wandelnde (heterogene) Vererbung gibt. Bet sgmtliehen Fgllen weist die Entwick- 
lungslinie St6rungen auf, set es dutch Mange! an geordneten h~usliehen Verhgltnissen 
oder dutch tranmtaisehe Erlebnisse in der Kindheit. K u n e r t  kommt zu dem Ergebnis, 
dag ,,die Kriminalitgt nur eines neben anderen Symptomen dafiir ist, dag die Person 
nieht in der Gage ist, sieh selbst zu erweisen. Sie entsteht im Verlauf des Konvergenz- 
prozesses dadureh, dab sich die abhgngige Person Situationen und Aufgaben gegeniiber 
sieht, denen sie naeh der Besonderheit ihrer abh~ngigen Struktur nieht gewaehsen ist, 
deren gegebene Zusammenh~tnge sie nieht bewgltigen, immunisieren, beherrsehen nnd 
gestalten kann. Naeh dem, was unser Material lehrt, ist die Kriminalitgt eine Ausweieh- 
handlung, um das WaehbewuStsein zu vermeiden, das aus dem Konflikt entsteht, 
dab doeh nut die Erkenntnis der Sehwgehe eigene~ Zielstrebigkeit und das Unverm6gen 
zur Verwirkliehung mithin die eigene Niederlage offenbaren inflate". 

Kankegeit (Farmsen, Bez. Hamburg). ~ ~ 
Welter, Wladyslaw: Kriminologie und Stra~reeht. Arch. kryminol. 1, 163--169 

u. franz. Zusammenfassung 320 (1933) [Polniseh]. 
W e l t e r  bespfieht das Verhgltnis der Kriminologie, d. i. der kriminellen Biologie 

and Soziologie zum Strafreeht und behauptet, dab die Biologie und Soziotogie, wenn 
sie zur angewandten Lehre als kriminelle Biologie und Soziologie verarbeitet werden, 
dutch das normative Element in ihrer rein genefisehen Natur gest6rt werden. Anderer- 
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seits wird die Strafgesetzlehre als eine rein normative Wissenschaft durch die Krimi- 
nologie mit genetischen Elementen gestSrt. Die Kriminologie ist bestrebt, dies klar- 
zu machen, was schon aus Not erkl~rt worden ist. Das Problem des gegenseitigen 
Verh~ltnisses der Kriminotogie zum Strafrecht hat auch seine praktische Bedeutung. 
W. glaubt, dal3 es am zweckm~l]igsten w~ire, die yon Sa ldane  cmpfohlene Vertretung 
der gegenw~rtigen Geschworenen durch kriminologisch geschulte Kr~fte (jury tech- 
nique) dem Untersuchungsrichter im Vorverfahren als Hilfsbeirat zur Verifignng zu 
stellen. In der strafrechtlichen Hauptverhandlung soll der Richter als Jurist den ent- 
scheidenden Einflul] behalten. WachhoIz (Krakow). 

Laan, Berndt van der: Das Zuh~iltertum in Mannheim. Mschr. Kriminalpsychol. 
24, 457--513 ,(1933). 

Ausgehend yon einer eingehenden Betrachtung der Mannheimer Verh~ltnisse 
bezfiglieh der kascrnierten und wilden Prostitution vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 
zur Bek~mpfung der Geschlechtskrankheiten untersucht der Verf. die Ver~nderungen, 
die sich seit dem 1. X. 1927 im Zuh~lterwesen zeigten. Die in Bordellen untergebraehten 
Dirnen hatten selten eine n Zuh~lter, w~hrend die frei lebende Prostituierte sowohl vor 
als anch nach Inkrafttreten des Gesetzes in der Regel einen Geliebten besitzt, ffir den 
sic sorgt und der sie schfitzt. In den Jahren 1928--1930 trat  die Prostitution und das 
Zuh~lterwesen in Mannheim greller zutage als vordem, mitverursacht dutch die Wirt- 
schaftskrise und die Arbeitslosigkeit. In den Jahren 1930 nnd 1931 waren der Polizei 
etwa 200 Zuh~lter bei etwa 160--180 gesundheitlich kontrollierten Prostituierten 
bekannt. Die Dirnen waren nach dem Kasernierungsverbot in die a]tbekannte Strich- 
gegend, in der die ~irmere, abet kinderreichere BevSlkerung wohnt, gezogen. Die Zu- 
h~lter rekrutierten sich aus racist arbeitslosen, ungelerntcn Arbeitern, nicht selten auch 
aus berufst~tigen Kellnern und Pseudoreisenden. Das Eindringen der Prostitution 
und ihres Anhanges in die Wohnh~user und Wirtschaften brachte manche Gefahren 
ffir die Jugend mit sich. Infolge einer nachdrficklichen polizeilichen Veriolgung des 
Zuhiilterwesens besserte sich das Stral]enbild in den letzten Jahren wesentlich. Die 
alten Zuh~ilter wanderten h~ufiger ins Gef~ngnis and in das Arbeitshaus. Der Nach- 
wuchs war auffallend jung. Beachtenswert sind die Zusammenstellungen des Verf. 
fiber das Altersverhgltnis yon Zuhglter und Dirne. Fast die H~lfte der Zuh~lter ist 
jfinger als die Prostituierte. Die Burschen sind yon den lctzteren verffihrt, eingelernt, 
,,genommen". Bei den Jahrggngen fiber 28 Jahren ist der ffihrende Tell vorwiegend 
der Mann, die Prostitnierte irn allgemeinen die jfingere. Die Untersuchungen ergaben 
im iibrigcn, dal] ein ,,mit Geschlechtsverkehr "r Lie  b e s verhgltnis" zwischen 
Zuhglte~ nnd Dime regclmi~ltig vorhanden war. Das sich gegen Entgelt preisgebende 
Miidchen, das aus der Gcsellschaft verstol~cn, vereinsamt und in seelischcr Not ist, 
bedarf einer menschlichen, geffihlswarmen Bindung. Das Leben ffir den Geliebten 
wird ihr Lebensinhalt. Ffir ihn ist sie zu gro~en Opfern bereit, ihm zeigt sie sich dank- 
bar, ihm gilt ihre frauliche Zuneigung und Ffirsorge, ihm hglt sic geffihlsm~13ig die 
Treue. - -  In diescr Haltung linden sich manchmal Zfige innerer GrS~e. Dem ,,Freier", 
dem Kunden gegenfiber ist sic geschlechtskalt, er ist ihr im Grunde gleichgfiltig. - -  
Der Zuh~lter kommt aus ghnlicher bzw. gleichartiger Anlage und infolge ghnlicher 
Umweltseinfiiisse zu seinem Beruf wie die Prostituicrte. Bei ihr wie bei ibm finden 
sich Arbeitsscheu, das Bedfirfnis, auf bequeme Weise Geld zu erwcrben, Zfige yon 
Eitelkeit und cine Ncigung, mehr scheinen zu wollen. Ungfinstige Familienverh~lt- 
nisse, Yorstrafen, Alkoholgenul~, Abenteuerhst, sexuelle Neugierde, Unkenntnis des 
Gesetzes lassen manchen pr~idestinierten jungcn Bnrschen in den Bann einer Pro- 
stituierten geraten. Ist er erst der Geliebte einer Dime geworden, so l~Gt er sich yon 
ihr aushalten, dann abet beginnt er bald, das M~dchen anszunutzen. Eifersuchts- und 
Erpressungsszenen sind nicht selten. Seine Eifersucht ist dem M~dchen ein Beweis 
seiner Anh~ng![ichkeit, seiner Abh~ngigkeit, der Liebe des ,,Szens". Sic l~l~t sich daher 
auch manche brutale Szene yon ihm gefallen. Verf. kommt zu dem Ergebnis, dal] die 
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sehon vor Beginn ihrer Zuh~lterlaufbahn zu einem hohen Prozenvsatz vorbestraften 
Zuhalter eine bemerkenswerte Wandlung yore Eigentums- zum Roheitsverbrecher 
durchmachen. Eine Entwicklung, die dem Einfluft des zuh~lterischen Milieus zuge- 
schoben werden muB. (Zahlreiche Statistiken liefern Belege filr diese Feststellungen.) 
Die meisten Zuh~lter haben ein Alter yon 20--30 Jahren. Es wird nachgewiesen, dab 
der Zuh~tlter nicht dem Vagabundentypus angehSrt. Verf. arbeitet im iibrigen klar 
heraus, dab es keinen eigentlichen Zuhgltertyp gibt. Ibm sind besonders 3 Gruppen 
der geborenen (Gewohnheits- und Berufszuh/ilter) aufgefallen: 1. Die Indolenten, 
Haltlos-Passiven (die Willenssehwachen, Tr/igen und deshalb ungefghrlichen Ver- 
fiihrten, die ,,Genommenen"), meist junge Burschen im Alter yon 17--24 Jahren. 
2. Die zwar haltlos passiven, abet reizbaren brutalen (die willensschwachen, verlebten, 
abet jghzornigen Rohlinge). 3. Die berechnenden, brutalen Aktiven (Verffthrer- und 
Ausbeutertyp, Typ des Zuh~lters, wie ,,man" ihn sich vorstellt), gewShnlieh ~lter Ms 
die Mgdchen. Neben diesen Pr~Ldestinierten finden sich anch in geringerer Zahl Ge- 
legenheitszuh~lter, die jedoch schwer zu erfassen sind. Ritter (Tiibingen).o 

Cosack, Herta: U'ber die strafreehtliche Einsieht yon Berufssehiilern. (Psychiatr. 
u. Nerve~klin., Univ. Breslau.) Z. Kinderforsch. 42, 182--189 (1933). 

Ira Anschlu6 an eine Untersuchung yon S. F i sche r  an 17j~hrigen Gymnasiasten, 
die zu dem Ergebnis kam, dab die Versuchspersonen nur in einem geringen Prozentsatz 
die Einsicht in das Ungesetzliche ihrer Tat zeigten, wurden yon Verf. ~Lhnliehe Unter- 
suchungen an 61 Fortbildungsschillern (B~ckerlehrlingen, ungelernten Arbeitern und 
Arbeitslosen) im durchsehnittlichen Alter yon 16 gahren 8 Monaten mitteIs des gleichen 
Tests durehgeffihrt. Dabei ergab sich die zun~chst erstaunliche Tatsaehe, daft der Prozent- 
satz der Jugendlichen, die in diesem Falle eine strafrechtliche Einsicht batten, bedeutend 
hSher war als bei den Gymnasiasten; immerhin erreichte er noch nicht 50%. Bei noch- 
maligem Durchsehen der Protokolle F i sche r s  liel3 sich der Unterschied zum Teil da- 
dutch aufkl~ren, dM] manche Gymnasiasten die Fragen offenbar nicht ernst nahmen 
oder doch nut theoretisch an die Beantwortung herangingen, w~hrend sich die Berufs- 
schiiler viel leichter mit der im Beispiel genannten Person identifizierten. Jedenfalls 
glaubt Yerf. aus beiden Untersuchungen schlieften zu diirfen, dM] etwa 65% der Schiller 
nicht die Voraussetzungen des w 3 des JGG. erfilllen. [ F i s c h e r ,  Z. Kinderforseh. 
40, 497 (1932).] Meggendor]er (Hamburg). o 

�9 Anuschat, Erich: Kriminalistisehe Spurenkunde. Bd. 1. Berlin: Kameradschaft, 
Verlagsges. m. b. E. 1933. 163 S. u. 65 Abb. RM. 3.--. 

Der InhMt umfaBt einen allgemeinen und einen besonderen TeiI. Der erstere bringt 
zahlreiche kriminMistisch wertvolle Hinweise, z.B. ~iber Trugspuren. Bei vorget&uschten 
Spuren f~llg ofg eine gewisse ,,Aufdringliehkeit" auf. Der Zusammeuhang zwischen Spur und 
Tat muf~ dargelegt werden, ferner zwisehen Spur und T~ter. Hierbei spielt der Begriff der 
PM~stiicke zu Tatortspuren eine wichtige Rolle: Das PM~st~ck mul~ zu der Spur passen; es 
muB allein zu der Spur p~ssen, der Verd~chtige muB es zur Zeit der Tat bei sich gehabt haben. 
Die Darlegungen werden durch iiberzeugende Beispiele verdeutlieht. (S. 9--35.) Im besonde- 
ren Teile werden I. die FuBspuren yon nackten FiiSen, yon Schuhen, Stiefeln, F/~hrte und 
Gangbilder, die Sicherungsmethoden, die F~Lhrtenarbeit und Untersuchungstechnik und die 
Arbeit des KrimlnMhundes er6rtert. Der Absehnitt schlieBt mit Hinweisen au~ Irref~ihrungen 
und T~usehungen. IL Tierspuren, ttufbeschlag, Wagen-, Fahrrad-, Auto- und Motorrad- 
spuren. (S. 36--117.) Im Anh~ng werden die Grundformen der Gleitschutzmuster Ms AnhMts- 
punkte ftir ein ,Pneumatik-Signalement" gegeben. Es folgen III. Schleifspuren, K0rper- 
und KSrperteilspuren, Stockspuren, Spuren von hingefallenen, aufstol~enden und streifenden 
Gegenst~nden; und IV. Werkzeugspuren, Allgemeines, Aufbrechspuren, Zangenspuren, 
Sehlol~kratzer, Messerschnitte, Beilhiebe, Stich und Hiebwaffen, Feilen, Bohrer, S/~gen usw. 
(S. 117--15%) 

Das Bueh ist aus grol]er Erfahrung geschrieben; es enth/~lt mehrfache wertvolle 
Hinweise auf moderne Literatur und erg~Lnzt alas Schrifttum in wertvoller Weise. - -  
Ein 2. Band ist in Aussicht gestellt. Er wird die den Gerichtsarzt vorwiegend inter- 
essierenden Spuren (Strangmarken, Blutspuren, Schnf3spuren usw.) enthMten. 

Lochte (G6ttingen). 


