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Ausfallserscheinungen einstellen wie nach Entfernung beider Ovarien. Seine Entfer- 
hung sehiitzt andererseits vor vielen spi~teren Erkrankungen, wie B]utung, Metritis, 
Pyosalpinx, Tumoren. Mil~erfolge bezfiglieh der Sterilisation lassen sich sicher ~er- 
meiden. - -  Ferner mul~ den ,,Opfern" des Gesetzes in der Weise geholfen werden, 
dM] die Eheberatungsstellen sterilisierte M~nner und Frauen zu Ehepaaren vereinigen. 
Dadurch erwaehse diesen immer noch ein harmloses Eheglfiek und werde der Verbrei- 
tung von Gesehlechtskrankheiten und Sexualdelikten entgegengewirkt. Verf. rfihmt 
sich, bereits derartige Ehen gestiftet zu haben, die a]le sehr glficklic]a geworden sind. 

Klix (Berlin). 
Sehiiller, Josef: Zur Frage der Sterilisierungsoperation beim Manne. (Chit. Klin., 

Med. Akad., Di~sseldor/.) Zbl. Chir. 1934, 2360--2361. 
Abnorme psychische Reaktionen nach Sterilisierungsoperation beim Manne h~lt 

S c h iil 1 e r ftir Folgeerscheinungen der abnormen psychischen Verfassung des betreffen- 
den Mannes und nieht fiir solehe der Operation an sieh. Aul]erdem warnt er zur u 
sieht bei der Wertung abnormer Reaktionen, ,,da wit mit fingierten Reaktionen reehnen 
miissen". Darin folgt er den Ausfiihrungen yon B o e m i n g h a u s  (vgl. diese Z. 24, 
149) und ist mit ihm auch einig in der Ablehnung der zweizeitigen Operation. Abet die 
Einn~ihung des peripheren Stumpfes zwecks Durehspfilung des abffihrenden Samen- 
leiterabsehnittes und der Samenblasen hiilt Sch. ftir tiberfl~issig, da naeh seiner Meinung 
die Samenblasen ihren Namen zu Unrecht tragen. Diese seine Ansich~ stiitzt sich auf 
die Untersuehungen yon S o b o t t a  (Bonn), der bei mehr als einem Dutzend tIingerieh- 
refer zwischen 21 und 29 Jahren niemals in den Samenblasen ein Spermium land. 
Aui]erdem soll bei vielen Tieren, namentlich bei den Nagern, das Samenblasensekret erst 
nach dem eigentliehen Sperma in einem zweiten Ejaeulationsakt entleert werden. 
,,Nicht die Samenblase ist das Receptaculum seminis, sondern der 21/2 cm lange 
Duetus epididymidis mit seiner weiten Lichtung". Sch. glaubt aueh nieht an das riiek- 
]~ufige Eindringen der Spermatozoen in die Samenblasen, zumal da S o b o t t a  nieht 
einmal in den Samenleiterampullen Spermien fand, sondern erst im fibrigen Teil des 
Samenleiters, und zwar um so zahlreieher, je n~her dem Nebenhoden. Aus diesem Grunde 
r~t Sch. Resektion und Ligatur so welt wie m6glich blasenwi~rts vorzunehmen. 

Plenz (Berlin-Zehlendorf). o o 
Tauffer, Vilmos: Vorstudie und Bekanntmaehung des Materials des Gesetzentwurfes 

der nenen Geburtsordnung. Orvoskdpz~s 24, 289--300 (1934) [Ungarisch]. 
In der vorliegenden Abhandlung wird die Entwicklung der ungarischen Geburtsordnung 

bis zur Gegenwart dargestellt und die neu erlassene Geburtsordnung ausffihrlieh mitgeteilt. 
Vom gerichtlieh-medizinisehen Standpunkt ist folgendes yon Bedeutung: Vom 1. I. 1934 ab 
meldet jede Gemeinde, Anstalt, Spiral, Klinik, Sanatorium u~w. monatlich siimtliche Geburts- 
fiille dem Bezirksoberarzt. Ungarn ist in 10 Geburtsbezirke eingeteflt mit je einem Geburts- 
oberarzt. Die Oberitrzte erhalten j~hrHch :Nachricht fiber 205--206000 Geburtsf~lle ~nd 
ungef~hr fiber 50000 ,,gemeldete" Aborte und Fehlgeburten. Dureh Uberwaehung der Mel- 
dungen werden die soziale l~firsorge, die pers5nlichen Angelegenheiten, die Ausbildung, Fort- 
bildung, Ergi~nzung, EvidenzhMtung, Qualifikation usw. der Hebammen entsprechend ver- 
anlM]t. Auch die wissenschaftliche Bearbeitung der wertvollen Angaben erfolgt dutch die 
Bezirksoberiirzte. Planm~Big wird ausgeffihrt die vorgeschlagene L6sung der l~euordnung, 
die gegenw~rtigen Hebammen durch ethisch und inte!lektuell verantwortungsvolle, geschu]te 
Frauen allm~hlieh zu ersetzen. Vitray (Budapest). 

Gesetzgebung. Kviminologie. Gefdngniswesen. StTafvollzug. 
Merkel, Hermann: Geriehtliehe Medizin und Kriminalistik. Klin. Wschr. 1934 II, 

1809--1815. 
[Jbersichtsreferat auf der Naturforscherversammlung in Ygannover September 1934 fiber 

die engen Beziehungen zwischen gerichtlicher Medizin und krir~inalistischen Aufgaben. Die 
Kriminalistik wird definiert als die Wissensehaft yon der Art, in welcher Verbreehen begangen 
werden, sowie yon den Mitteln, die zur Entdeckung und FeststeHung begangener Verbreehen 
dienen. Schrader (Marburg a. d. L.). 

�9 Handwiirterbueh der Kriminologie und der anderen strafreehilichen Hilfswissen- 
sehaften. Hrsg. v. Alexander Elster u. Heinrieh Lingemann. Liefg. 13. Prostitution - -  



464 

Sehuflwaffenuntersuehung. Berlin u. Leipzig: Walter de Gruyter & 0o. 1934. S. 425 
bis 528. RM. 6.--.  

@ Handwiirterbuch der Kriminologie und der anderen strakeehtliehen Hilfswissen- 
seha[ten. Hrsg. v. Alexander Elster u. Heinrieh Lingemann. Lietg. 14. Schutzpolizei- 
Sonderpolizeien. Berlin u. Leipzig: Walter de Oruyter & Co. 1934. S. 529--632. 
RM. 6.--.  

Unter den kriminalstatistischen Aufs~tzen sind hervorzuheben ,,Prostitution" und,, Selbst- 
mord" yon t~oesner, die sich durch die Fiille der Gesichtspunkte auszeichnen. Die allge- 
meinen Beziehungen der ,,Sexualsoziologie" zur Kriminologie besprieht Els ter ,  der yon den 
speziellen sexualpathologischen Formen in diesen Herren ~uch ,,Sadismus" und ,,Sodomie" 
behandelt. Unter ,,Sittlichkeitsverbreehen" gibt Wie tho ld  eine gute Ubersicht fiber die 
Typologie und Charakterologie der Sittlichkeitsverbreeher und die nachw 42k StGB. mit Aus- 
sieht auf Erfolg zu sterilisierenden. I-Iagemann umreiBt die Bedeutung der ,,Rasse" gegen- 
fiber der Umwelt fiir die Kriminologie: beide in engster Verbindung zu bertieksiehtigen, d. h. 
gute Sozialpolitik, sei die beste Kriminalpolitik. Das Thema Rasse und Kriminalit~t wird 
auch yon Els te r  in Verbindung mit dem Einflu~ yon ,,geHgion, Konfession, Weltanschau- 
tmg" er5rtert. Den geringen Wert der ,,Psychoanalyse" fiir die praktische Kriminologie 
legt Wie tho ld  dar, der sieh indessen bemtiht, an tIand der psychoanalytischen Literatur 
zu einer brauchbaren Einteilung der Verbreehertypen zu gelangen. TSbben entwickelt die 
,,Pubert~tsdelikte" aus der Psyehologie des Reifungsalters. ,,Psychopathie und Psychose" 
yon Gruhle,  knapp und klar gefaJ~t, erSrtert aueh die durch den neuen w 330a StGB. ge- 
gebene Schwierigkeit, dab die Selbstverschuldung eines pathologischen Rausches der Psycho- 
pathen an sich unter den w 51 falle. Besser w~re nur beim gewShnliehen Rausch (veto Nor- 
malen selbst versehuldet) die Ann~hme verminderter Zurechnungsf~higkeit und mildernder 
Umst~nde ausgesehlossen worden. Den ,,Selbstmord" hag veto kriminblogischen, ethischen 
und sozialen Standpunkt Els ter ,  naeh der forensiseh-medizinisehen Erfahrung I-iiibner 
behandelt, die ,,Querulanten" B i rnbaum,  die ,,gauschgifte" Jah r re i s s  und Thomas ,  
,,Schriftvergleichung" Sehne ieker t ,  ,,Sohugwaffen" A n u s e h a t  und Briining, ,,Sektion 
und 0bduktion '~ Ka l l e rmann ,  die noch wenig erforsehte Bedeutung (optischer) ,,Sinnes- 
t~uschungen" fiir die Gef~hrdung yon Tr~nsporten Ktibner. Aueh au~ die rein kriminali- 
stischen Artikel (Provokation, l~aub, gehabititation, Schmuggel u. a.) kann nur verwiesen 
werden. P. Fraenclcel (Berlin). 

Amir, M.: Konstitutionstypen bei Kriminellen. (Doorgangsh., Gloegoer, Medan.) 
Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indi~ 74, 546--550 (1934) [Holl~ndiseh]. 

A m i r  hat  die Frequenz der KSrpertypen bei normalen indonesisehen Gefangenen 
untersucht. Diese unterscheidet sieh nicht nennenswert yon den Zahien der freien 
BevSlkerung. Unter den jugendlichen und psyckopathisehen Gefangenen finden sieh 
21--37% dysplastische Typen, unter den psychopathischen MSrdern 80% Athletische 
und Pykniker. J . P . L .  HuIst (Leiden i. Hell.). 

Kranz, IIeinrieh: Die Kriminalifiit bei Zwillingen. L ~itt. (Abt. ]. Menschl. 
Erblehre, Kaiser Wilhelm-Inst. ]. Anthropol., Menschl. Erblehre u. Eugenilc, Berlin- 
Dahlem.) Z. indukt. Abstammgslehre 67, 308--313 (1934). 

Berieht fiber 27 EZ., 37 ZZ. und 50 PZ. Vorerst wird nut nach groben, statistiseh 
leicht ~a~baren Gesichtspunkten untersucht. Es wird behandelt:  Zahl der Verurteilun- 
gen, StrafhShe, Deliktsarten, Beginn der Kriminalit~t. Aus den Untersuchungen, die 
noeh dutch solche mehr intensiver Art  erg~nzt werden sollen, geht hervor, da ]  sich 
der sts Erbeinflu~ auf die Hiiufung krimineller Entgleistmgen geltend macht. 
Dann ~olgt der Kriminalit~tsbeginn. Umweltvariabler sind StrafhShen und Delikts- 
arten. Das Konkordanz-Diskordanz-VerhS, lgnis betrSgt in dem Material yon K r a n z  
ffir die Eineiigen 62:38%, fiir die Zweieiigen (nut ZZ.) 49:51%. In  dem gesamten 
bis heute verSffentliehten Serienmaterial stellt es sich auf 70:30% bzw. 3~:66%. 
Man sieht also, dal~ die Mehrkonkordanz der EZ. nieht so gro~ ist, dull man absolut 
yon troller Schieksalsbedingtheit der Kriminalit~t spreehen kann. Luxenburger.o 

Fetseher, R.: Zur Erbl~rognose der Kriminalit~it. (Erbbiol. Kartei, Siichslsch. 
Ministerium d. Justiz, Dresden.) Dtseh. reed. Wschr. 1934 II,  1555--1557. 

Die Beziehungen zwischen Kriminalit&t und Erbanlage kann man einmal dureh Auf- 
stellung und Erforsehung yon Sippschaftskreisen ermittelm oder aber dutch die Anfertigung 
yon l~achiahrenta~eln yon Verbreehern. Viel au~schlul~reicher sell aber noch die Zwillings- 
forsehung sein. Aus den Unterrichtstafeln des Verf. ergibt sich, dal~ !~a~]nahmen zur Ver- 
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minderung der Fortpflanzungsgrsl~e yon Verbrechern nStig sind. Soweit Krimina]it~t mit 
Schwaehsirm gepaart ]st, sind diejenigen dureh das Sterilisierungsgesetz erfal~t. Be] den 
fibrigen kaim es zu Verwahrungen nnd Kastration kommen. Diese Eingrfffe kommen aber erst 
dann in Frage, wenn verschiedene Verbrechen vorgelegen haben und eine Fortpflanzung in 
den meisten F~llen bereits eingetreten ]st. Vorgeschagen wird eine Sonderregelung der Sterili- 
sierung be] Verbreehern, die yon den Mal]nahmen noch nicht erfai]t sind. Trendtel (Altona). 

Lattes, Leone: D~g~n~ration, h~r~dit~, atavisme. (Entartung, Vererbung, Afar]s- 
inus.) Rev. Droit p@al 14, 633--650 (1934). 

Ausgehend yon dem Schlagwort ,,degenerativ" wiirdigt Veff., der jetzige Inhaber 
des Lehrstuhls L o m b r o s o s  an der Medizinischen Fakult~t Pavia, die ideengeschicht- 
liehe Bedeutung seines grol]en Vorg~ngers als des SchSpfers der Kriminalanthropologie. 
Er verg!eicht seine Lehre yon den Atavismen und den Degenerationsbegriff Morels 
mit den modernen Ergebnissen der Konstitutionsforschung, des Mendelismus, der 
Lehre yon den Mutationen und Keimseh~digungen, den Ansehauungen fiber Anlage 
und Umwelt und kommt zu dem Ergebnis, dal] sieh der Begriff der fortschreitenden 
erb!ichen Degeneration nicht mehr halten l ~ t .  Eine krankhafte Mutation, eine Sch~di- 
gung der Erbmasse, ]st helm Menschen noch nieht eindeutig beobachtet worden.  Da- 
gegen finder sieh h~iufig eine Modi~ikation dureh Seh~digung an irgendeinem Punkt 
der individuei!en Entwicklung, manehmal sehon vor der Konzeption. Wenn es eine 
erbliche Kriminalit~t gibt, so ste!lt diese nur einen hohen Grad charakterlieher Dis- 
position zum Verbrechen dar. Be] der Verwertung dieser biologischen Erkenntnisse 
hat das italienisehe Strafrecht die Ffihrung. In der Praxis macht die Unterscheidung 
zwischen ererbtem Charakterfehler, dessen ~ul]erungen bestrait werden dfir~en, und der 
:[rfih erworbenen Seh~digung manehmal Sehwierigkeiten nnd zwingt zur Ursachen- 
~orschung im Einzelfall und zur individuellen Anwendung der ,,Sanktionen". 

Konrad Ernst (Giei]en). ~176 
Vogelsang, Heinz: Aus der Ideenwelt ]ugendlieher Reehtsbreeher. Z. Jug.kde 4, 

120--125 (1934). 
Zur Erforsehung der Ideenwelt ]ngendlicher Rechtsbreeher empfiehlt Verf. die 

Verwendung indirekter Methoden. Durch dJrekte Methoden, z. B. Ausfragen, sehrift- 
lichen Lebenslanf, Tagebficher und gelegentliehe Erz~hlungen erhalte man selten ein 
objektives Bild. Vogelsang  versuchte, an Hand yon Zeichnungen jugendlicher 
Untersnchungsgdangener in ihre Gedankenwelt einzudringen. Er legte ihnen nahe, 
sich in Stunden der Langeweile mit Zeiehnen zu beseh~ftigen. Im Laufe der Zeit 
gewann er so ,,ein aul]erordentlieh wertvolles Forsehungsmaterial". Der Versueh, 
die Zeiehnungen naeh bestimmten Gesiehtspunk~en in Gruppen einzuordnen, ffihrt 
zu folgendem Ergebnis: Zahlenm~f~ig am st~rksten vertreten waren ,,erotisehe Zeieh- 
nnngen" (43,2%). Den zweitgrSl~ten Prozentsatz maehten ,,figurliche Darstellungen" 
aus (32,6%). Hinzu kamen ,,Abenteuer-Zeichnnngen (,Karl-May=Erleben')" (0,6%), 
,,Karikaturen" (8%) nnd ,,phantastisch-autobiographisehe Darstellungen" (6,6%). 

TSbben (Mfinster i. W.). 
Roubinoviteh, Jacques: La eriminologie juvenile et la d~ficience mentale infantile. 

(Kriminalit~t Jngendlieher und kindliche Geist.essehwi~ehe.) (Serv. des Examens 
Mgd.-Psychol. pros le Tribunal pour En/ants, Paris.) Presse m~d. 1934 II, 1338 
bis 1341. 

Zur Beantwortung der im Thema gestellten Frage~iorfift Verf. den Jahrgang 1933 
der yon ihm untersuchten kriminellen Jugendliehen des Departements Seine. Die 
Gesamtzahl betrug 1133, nnter ihr waren 66% wen]get als 18 Jahre alt. Von den 
M~dehen dieser Kategorie waren 80,4, yon den Bursehen 75,8% see!iseh abnorm. 
5,38% der Bursehen und 6,79% der Mhdehen waren Analphabeten. Naeh dem'Gesetz 
yore 15. IV. 1909 ]st eine faknltative Unterbringung geistig Minderwertiger in Er- 
ziehungsanstalten vorgesehen. Veff. we]st auf die gl~nzenden Resu!tate einer derartigen 
Anstalt (Asni~res) in Paris bin, die nur 1% Rtickf~lligkeit zi~hlt. Zwecks rat]one!let 
Prophylaxe jugendiieher Kriminalit~t sol]ten faeh~rztliehe Untersuehungen recht- 

Z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 24. Bd. 30  
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zeitig in den Schulen durehgeffihrt werden und die bisher blol~ fakultative Unter- 
bringung in Sonderldassen, Sonderschulen und Erziehungsanstalten obligat werden. 

Gregor (Karlsruhe). ~176 
Clemmesen, Carl: Die MentalitKt der leichten Verbreeher in Kopenhagen. Ugeskr. 

Laeg. 1934, 1100--1103 [D~niseh]. 
Diese Mitteilung hgngt mit den Bestimmungen des neuen d~nisehen Strafgesetzes fiber 

bedingte Verurteilung zusammen; wo die M6glichkeit einer solchen vorliegt, soil eine sorg- 
fi~ltige soziale und medizinische Voruntersuehung angestellt werden. In Kopenhagen hat sich 
eine besondere Vereinigung (,,Gefi~ngnishilfe") dieser Untersuchungen angenommen, und es 
wird bier ein Bericht tiber das Ergebnis der ersten 140 ambutanten Untersuehungen (Januar bis 
bTovember 1933) vorgelegt. Untersueht wurden 110 m~nnliche nnd 30 weibliche Personen; 
zum grS~eren Tell handelte es sich um jtingere Individuen (49 ira Alter yon 15--19 Jahren und 
42 im Alter yon 20--24 Jahren). 90 yon diesen waren zum erstenraal mit dem Gesetz in Kon- 
flikt geraten. 16 hatte unter dem Einflu~ yon Alkohol gehandelt, 55 wgren arbeitslos. In 
86 F~llen lag Diebstahl vor, in 21 Betrug, in 11 Einbruch, in 16 sexuelle Delikte. 75 Personen 
wurden als psychiseb normal befunden, doch lag in den meisten F~llen ein gewisser Einsehlag 
yon Charakterschwgehe oder mangelnder Begabung vor. Bedeutendere Intelligenzdefekte 
wurden in 25 Fi~llen festgestellt (18 Debile, 7 Imbezille), und in 60 F~lten lag Psychopathic 
vor; die sexuellen Delikte fallen fast vollstgndig unter die Gruppen Imbezille und Psyehopathen. 
In 4 Fi~llen ist Psychose (2 F~lle yon malariabehandelter Paralyse) und in den tibrigen 6 psy- 
ehisehe Depression registriert worden. Einar S~6vall (Lund, Sehweden). 

Finke, H., und F. Zeugner: Inzest. Zahlen und Bemerkungen auf Grund yon 
60 untersuehten Fiillen. (Landesstra/anst., Waldheim i. Sa.) Mschr. Kriminalpsychol. 
25, 305--327 (193~). 

Die Verff. suchen aus einem Geriehts- und Strafvollzugsaktenmaterial fiber 
60 v~terliche Inzestverbrecher, die im Sommer 1933 in einer s~chsisehen Strafanstalt 
ihre Strafe verbfi~ten, die w e s e n t l i c h s t e n  Tatsachen zu sammeln, diese zahlen- 
m~t~ig zu erfassen und sie damit f fir weitere einschl~gige Untersuchungen zur Ver- 
fiigung zu stellen. Geordnet wurde das Material a) nach der PersSnlichkeit des T~ters, 
b) nach den Straftaten, c) naeh der Familie. Die T~ter standen vorwiegend im 3. bis 
5. Lebensjahrzehnt (Altersdurchschnitt 44,18). Yon den Probanden waren 53 ver- 
heiratet, deren Kinderzahl durehsehnittlich 5,2 betrugen. Hinsichtlich der Berufe der 
T~ter zeigte sich der Beruf der Handwerker und gelernten Arbeiter mit 27 Betefligten 
ffihrend. 1~ Tgter waren Landarbeiter, 10 ungelernte Arbeiter, ~ Landwirte, 4 Kauf- 
leute und 1 unterer Beamter. In bezug auf die K6rperbautypen fibexwiegt zahlen- 
m~l]ig der kleinwiichsige Astheniker. Ann~hernd gleich kommt ihm nach dem Ref. 
ein athletisch pyknischer Misehtyp. Intellektuell minderwertig land man 362/s%. 
Fast die H~lfte der T~ter zeigte psyehopathisehe Zfige. Die Angaben fiber die Sexual- 
konstitution sind weniger verwertbar, da auch sie sich auf das wissensehaftlich nut 
begrenzt verwertbare gerichtliehe Akten- und Urteilsmaterial stiitzen. Der Entwick- 
lungsgang der T~ter vor der Tat zeigte sich im allgemeinen reeht geordnet. Eine 
fiberwiegende ZaM genie~t Ansehen und guten Ruff Das Verhalten in der Strafanstalt 
war bei alien Inhaftierten einwandfrei. Im  ganzen fielen den 60 T~tern 75 TSchter zum 
Opfer. Bei 8 Kindern bzw. Jugendlichen land der Akt nut einmal start. Bei weiteren 8 
2--3real. In allen fibrigen Fgllen h~ufiger, zum Tell regelm~l~ig, mehrmals wSchentlich 
und fiber die Dauer yon Monaten und Jahren (bis zu 15 Jahren). Bei der Mehrzahl 
der M~dchen (37) lag der Beginn der Inzesthandlungen zwischen dam 1~. und 18. Jahr. 
Sehr hgufig ging dem Akte yon seiten des Vaters ein fiber lgngere Zeitr~ume sich 
erstreekendes Liebesspiel vorans. Ein Widerstand der Kinder wird fast kaum er- 
w~hnt. Als exogene Entstehungsfaktoren finden sich immer wieder Raumnot, un- 
gliickliche Ehe bzw. Stiirungen der geschlechtlichen Beziehungen zu dem Ehegatten 
sowie Unerfahrenheit und Bereitschaft der Kinder bei gesteigerter sexueller Erregbar- 
keit der Vgter. Die M~dchen waren in den meisten Fgllen an alas Elternhaus gebunden. 
Nur 14 yon 75 sind beruflieh t~tig. Davon arbeiten 4 mit dem Vater zusammen (Land- 
wirtschaft, Fabrik). Es wird yon den Verff. angeregt, einmal zu untersuchen, ob in 
gleichartigen Fiillen die M~dchen absichtlich ans Elternhaus gebunden und v o n d e r  
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Berufsarbeit abgehalten werden, um ihnen den Zugang zu anderen erotischen Bin- 
dungen zu versperren. Die Beziehungen der Tiiter, bei denen rel~tiv gfinstige F~milien- 
verhs vor der Verurteilung festgestellt wurden, blieben auch nach der T~t ihren 
Familien gegeniiber ungetriibt. In  nieht wenigen anderen F~llen kam es w~hrend 
der Strafhait anscheinend zur Besserung frfiher getrfibter Verh~ltnisse. 

R. Ritter (Tfibingen). o 
61raa[, A. de: Der Zuhiilter. Sex. Hyg. 2, 71--86 (1934) [Holl~ndiscb]. 
Wiedergabe eines Refer~tes, das der VerL einer Kommission des VSlkerbundes erstattet 

hat. Zum Wesen des Zuhalters, der vornehm]ich gegen den Kuppler abzugrenzea sei, gehSre 
vor allem auch, dab eine sexue]le ]~eziehung zwischen ibm und der in Frage kommenden Frau 
bestehe. Es werden dann die~ul~erungen ausl~ndiseher Experten (ffir Deutschland v. Over- 
beck,  der den einsehl~gigen w 181, 1 anzieht) wiedergegeben. Verf. kommt in Auseinander- 
setzung mit diesen zu dem Ergebnis, dal~ das obengen~nnte Kriterium ffir Zuh~lterei freilieh 
nieht im Gesetz verankert werden kSnne, da dana der Nachweis gelegentlieh schwierig werden 
k6nne. Eine Kl~rung des Begriffes und eine Verst~ndigung fiber die psyehologische Struktur 
des Zuh~lters sei ~ber erforder]ich, well ohne sic ein praktisches Vorgehen nicht mSgHch sei. 
Die psychologisehe Struktur sei bestimmt dureh seine Passivit~t, der es aueh zuzuschreiben 
sei, wenn der Zuh~lter infolge seincr geringen KriminMiti~t so verhaltnism~i]ig selten auf 
dem Umwege fiber ein anderes Delikt zu fassen sei. Zu bestrMen ist der Zuh~lter jedenfalls 
nicht milder als der Kuppler oder der M~dchenhand]er, mit denen er zusammengehOrt; es 
kommt nur eine l~ngere Verbringung ins Arbeitshaus in Betracht, und nicht etwa bloBe Frei- 
heitsstrafe in einer Form, die der Passivit~t entgegenkommt. Donalies (Potsdam).o 

Chavigny: Knebelung und Fesselung, insbesondere im Zusammenhang mit Ver- 
sieherungsbetrug. Arch. Kriminol. 95, 188--20l (1934). 

Verf. berichtet in der Arbeit fiber seine Erfahrungen, die dahin gehen, dull eine ganze 
Reihe yon Attentaten, bei denen man das Opfer geknebelt vorfindet, nut  simulierte 
Attentate sind. Ein Knebel nfitzt meist nichts, da er vom Opfer gelockert werden kann. 
Der Befund eines lestbleibenden Knebels, einer Fesselung, die anversehrt bleibt, ohne 
tier in das Gewebe einzuschneiden, mu~ zun~chst stets ffir verdi~chtig im Sinne einer 
Simulation gehalten werden. Insbesondere ist bei solchen Sitntionen, zumal bei Ein- 
bruchsanzeigen, die Frage eines Versicherungsbetruges zu erw~gen. Einzig bei einge- 
schiichterten Opfern, insbesondere alten Frauen, kSnnen diese Mittel wenigstens teil- 
weise zum Erfolg ffihren, da aus Angst yon ihnen ein Versueh, sich yon ihren Knebeln 
zu befreien, nicht gcwagt wird. - -  In einem kurzen Nachwort ffigt H e i n d l  einen ein- 
schl~gigen Berliner Fall hinzu. Schrader (Marburg a. d. L.). 

Polke: Der )Iassenm~irder Denke und der Fall Trautmann. Ein Justizirrtum. 
Arch. Kriminol. 95, 8--30 (1934). 

Verf. gibt einen yon zahlreichea Photographien erl~uterten Berieht fiber die Arbeitsweise 
Denkes bei seinen Mordtaten. An der Hand der yon Denke geffihrten Liste seiner Opfer konn- 
ten diese naehtr~g]ich ermitte]t werden (vgl. Pie t r u s k y, diese Z. 8, 703 [Orig.]). Dadureh gelang es 
u. a. einen Mord zu kliiren, dessen der Fleischer Trautm~nn bezicbtigt und ffir den er zu 12 Jah- 
ren Zuchthaus zus~tz]ich einer Strafe yon 3 Jahren Zuchthaus wegen Blntschande verurteilt 
worden war. Naeh der Aufdeckung der Denkeschcn Morde liel~ sich feststellen, dal~ die aufge- 
fundcne Frauenleiehe eins der 31 Opfer Denkes war. Trautmann wurde daraufhin nach Ver- 
bfi~ung yon 12 Jahren Zuchthaus entlassen, 2 Jahre spiiter freigesprochen and veto Staate 
entseh~digt. C. Neuhaus (Mfinster i. W.). 

Sehlenk, ]Iiehael: Der Knabenm0rd in Mitterteieh. Arch. Krimino]. 95, 175 
bis 187 (1934). 

Kasuistische Mitteilung eines Mordfalles. Schrader (Marburg a. d. L.). 
Bauernieind, X.: SchuB oder Steinwurl? Arch. Kriminol. 95, 131--138 (1934), 
Die in der ]~berschrift genannte Frage hat  Po!izei, Sachverst~ndige und Gerichte 

schon h~ufiger beschi~ftigt, ohne da/] eine klare. L6sung erzielt werden konnte. Jeden~ 
falls werden die Windsc~utzscheibe, aber auch die Seitenfenster des Kraftwagens 
h~ufiger beim Passieren eines meistenteils dana entgegenkommenden anderen Fuhr- 
werks dureh yon diesem yon der Stral]endeeke gelSste Steine getroffen and zum Zer- 
splittern gebraeht. Das Geschehnis ist nieht an ein Begegnen mit einem anderen 
Kraftwagen gebunden, obwohl das immerhin noch hiiufiger die Ursaehe ist. Es wird 
e in  Fall beschrieben, in dem ein PKW. mit der m~l]igen Gesehwindigkeit yon etwa 

30* 
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30 km einem mit  Pferden bcspannten kiesbe!adenen Bauernwagen begegnet, im Augen- 
blick der Begegnung unter  schug~hnlichem Knal l  die Windschntzscheibe des PKW.  
spl i t ter te  and  des Kraftwagenfi ihrer  eine Verletzung durch einen Glassp!itter im ge-  
sicht erhielt. I n  typischer  Weise haben solehe Glassplit ter aus gewShnlichen Glas- 
scheiben eine kege!f6rmige Gestal t  mit  der Basis nach innen des Wagens. Sekurit-  
und andere sp!itterireie Glassorten oder Glaskombinationen haben die E igenschaf t ,  
einem Stol3 keinen grol3en Widers tand entgegenzusetzen und gleiehsam als Entspannung 
in nnzghlige kleine Glaswiirfel zu zerbrechen, die jedoch als ganzes zusammcnhalten,  
so lange die Scheibe im Rahmen ist. Dutch  solche Steinschlgge entstchen im allge- 
meinen keine wesentliehen Verlctzungen der Kraftwageninsassen. - -  Ins t rnkt ive  Ab- 
bildungen. Nippe (KSnigsberg i. Pr  0. 

Bauernfeind, X.: {]berfiihrung eines Brandstifters dureh Sehartenspuren in einem 
Bohrloeh. Arch. KriminoI. 95, 234--239 (1934). 

Verf. besehreibt Sehartenspuren, die Schfirfspuren an den Innenwinden eines Bohr- 
loches sind. Der Iterausgeber tier Zeitsehrift, Geh.-I%at H e i n d l ,  versieht die Arbeit mit der 
Bemerkung, dab diese Methode, wenn sic nut h/tufiger angewandt wiirde, aueh oft zur ~ber- 
ffihrung yon Einbreehern usw. fiihren k6nnte. Das Bohrloeh war dureh die Benutzung eines 
sog. Schneckenbohrers zustande gekommen. Der Fall lag fiir die Aufklirung besonders giinstig. 
Der Bohrer hatte nicht in seiner vollen Stirke das Holz durehdrungen. Es wiren nimlich 
sonst Sehartenspuren yon dem naehdringenden sti~rkeren Schneideteil des Bohrers wieder 
zerstSrt worden. Es war auch yon dem Sehneideteil des Bohrers mit den hier befindliehen 
markanten Sehart~n gerade der far die Abbildung giinstige harte Maserteil des Holzes ge- 
troffen worden. In weiteren vorkommenden F/~llen mug die Arbeit im Original nachgelesen 
werden. - -  I%ef. hat auch hier zu bemingeln, dab wie hiufig bet Arbeiten yon Kriminalbeamten 
und Gerichtsehemikern nieht auf die vortiegende Literatur hingewiesen wird. Bet einem Full 
wie hier wiirde dann der Geriehtsmediziner als der Entdeeker einer kriminallstisch wertvollen 
Methodik, und zwar hier K o e k e l ,  in gebiihrender Weise einem spiteren Leser bekannt ge- 
geben und aus der ersten Arbeit und nachfolgenden Arbeiten wiehtige Hinweise fiir die Methodik 
ffir den jeweiligen Saehbearbeiter erlangt werden k6nnen. Nippe (KSnigsberg i. PrO. 

Briining, A., und A. Miermeister: {Jberiiihrung eines BrandstiIters dnreh mikro- 
skopischen und botaniseh-anatomisehen Nachweis. ( Preufi. Landesanst. ]. Lebensmitte[-, 
Arzneimittel- u. Geriehtl. Chem., Berlin.) Arch. Kriminol.  95, 89--90 (1934). 

Verff. besehreiben einen Fall, in dem der Naehweis des yore Ti ter  naeh der Tat zuriick- 
gelegten Weges gelang, indem bestimmte, yon diesem Wege herrfihrende Fflanzenspuren 
an den Kleidern des Verd~tehtigten mikroskopiseh festgestellt warden konnten. Es fanden 
sich Algen yon einem iiberkletterten Zaun (Pleuroeoceus vulgaris) und Friiehte des in n~ehster 
Nihe waehsenden Zweizahns. Im Ansehlug weisen Verff. auf die Untersuehung yon Bindfiden 
hin, an denen sich oft als kriminalistisehe Leitelemente eharakteristisehe, mikroskopiseh 
kleine Anwischungen verschiedenster Art befinden, aus denen die ZusammengehSrigkeit der 
Bindf~denenden gefolgert werden kann, obwohl das..Urslorungsmaterial fast Mler Bindfgden 
so ihnlieh ist, dab eine beweisende mikroskopisehe Ubereinstimmung zweier Bindfadenenden 
sehr selten ist. Buhtz (Heidelberg). 

S~derman, Harry: Rekonstruktionsversueh eines Feuerherdes. Selbstentziindung 
oder Versiehernngsbetrug ~. Arch. Kriminol.  95, 141--154 (1934). 

Die kriminMistisch sehr wertvolle Arbei t  mug im Original nachgelesen warden. 
Bet einem Kunsth~ndler waren eine Reihe yon Gemilden dureh Brand zerst6rt worden. 

Ursioriinglieh war angenommen worden, dab zwei Murillogem$1de zu vorderst in etwas schr~g 
gelehnter Stellung mit den Bildflichen gegeneinander gestanden hatten, so dab ein dreieckiger 
Raum zwisehen den Bildern and dem Boden gebildet wurde, in dessert Mitte ein Feuer dadurch 
entstanden war, dal3 eine elektrisehe Lampe mit Reflektor, Fabrikat  Sterling, in der Nachbar- 
sehaft befindliehe Putzwolle usw. dureh die ausstrahlende W/~rme zum Entziinden gebracht 
hatte. Man nahm zuniehst eine, wie man sieht, raffinierte Brandstiftang an. Es kam zur 
Verhaftung. Sparer wurde die erste Erklirung tiber die Art  der Entstehung des Brandes 
nicht mehr aufreehterhalten, naehdem Verf. zugezogen war, and man mul3te die M6glichkeit, 
dab der Brand die Folge yon Selbstentzfindung yon PutzwoHe'gewesen ist, einr~umen, so 
dub der Prozel~ mit dem Freisprueh des Angeklagten - -  die Bilder waren hoch versichert - -  
endete. Nippe (K6nigsberg i. Br 0. 

Riheiro, Leonidio, und Pericles Mello Carvalho: Die obligatorisehe Identiiizierung 
der Neugeborenen. Arqu. Med. leg. 4, 207--215 (1934) [Portugiesiseh]. 

Eine obligatorische Identifizierung der Neugeborenen mittels der Daktyloskopie wurde 
zuerst il~ Jahre 1915 yon V u c e t i c h  angeregt und wurde sparer in Argentinien Gesetz. Im 
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Jahre 1931 wurde in Chile die Anfertigung yon Fingerabdrficken bei ~eugeborenen obliga- 
torisch. - -  Die Bildung der Papillarleisten wird etwa im 6. Monat des intrauterinen Lebens 
zum Absch]ul] gebracht. Im Laufe des 7. Monats (intrauterin) zeigen sich die transversalen 
Linien an der Basis der Fingerglieder. Die Haut hat nun ihr endgiiltiges Aussehen. - -  Verff. 
benutzten zur Herstellung der Fingerabdriicke yon Neugeborenen eine Glasplatte mit Drucker- 
schwgrze und eine Gummirolle fiir die Auftragung derselben. Zum Auffangen der Abdrficke 
diente sehr glattes Kartenpapier. Die Prozedur muB wi~hrend des Schlafes des Kindes vor- 
genommen werden. Zungehst wird die Fingerbeere mit einem Schwamm, mit Gaze oder einem 
in lauem Wasser angefeuchteten Tuch abgerieben, nm Reste yon Fett oder Hauttalg zu ent- 
fernen. D~s Aufdrfieken hat dann zu geschehen, wenn die Finger des Kindes geSffne~ und er- 
sehlafft sind. Ddr Abdruck ist yon jedem Finger einzeln vorzunehmen. 

Verff. sehen in der obligatorischen, bei der Registrierung der Geburt vorzunehmen- 
den Identifizierung aller, m~nnlichen und weiblichen, Biirger des Landes (Brasilien) 
mittels der Daktyloskopie die einzige unfehlbare Methode, die Identiti~t eines Indivi- 
duums sicher zu bestimmen. Vor allem, wenn die daktyloskopisehe Bestimmung 
beim Erwaehsenen wiederholt wird. Verff. wiinschen entsprechende Gesetzesbestim- 
mungen fiir Brasilien, in Nachahmung der bereits in Chile bestehenden. C. Neuhaus. 

Ribeiro, Leonidio: Die Erkennung des seines Ged~iehtnisses Beraubten yon Collegno 
und der Wert der Fingerabdruekprobe. (Inst. de ldenti/ica~[w, Rio de Janeiro.) Arqu. 
Med. leg. 4, 303--318 (1934) [Portugiesisch]. 

Ausftihrliche, mi~ zahlreiehen Abbildungen versehene Darstellung des bekannten Pro- 
zesses Bruneri--Canella, in dem Fingerabdruekproben uussehlaggebend waren bei der Be- 
stimmung der Pers6nlichkeit des angeblichen Canella und seiner Entlarvung als Schwindler. 
Im Verlauf des Prozesses, der bis zu den h6chsten gerichtlichen Instanzen Italiens gebracht 
wurde, erkannten die Richter den Wert der Fingerabdruckproben riickhaltlos an. 

U. Neuhaus (Miinster i. W.). 
Sabatini, Arturo: La fignra ad ansa ed il suo signifieat 0 fnnzionale nei rilievi eutanei 

digito-palmari e plantari. (Die Schleifenfiguren des digito-palmaren und plantaren tIaut-  
reliefs und ihre funktionelle Bedeutung.) (5. riun. d.Assoc. Ital. di Med. Leg., Roma, 
1.--4. VI. 1933.) Arch. di Antrop. crimin. 53, 1657--1660 (1933). 

Es werden zun~ehst verschiedene Formen der yon den Hautleisten gebildeten 
Sehleifenfiguren beschrieben. Die Verschiedenheit der einzelnen Formen l~f]t nicht 
nur an entwicklungsm~l]ig, sondern auch funktionell bedingte Unterschiede denken. 
Die taktile Funktion wird am hs ausgeiibt w~hrend des Druekes auf den 
Gegenstand, wobei ein Gegendruck yon Daumen und besonders des Zeigefingers in 
Wirkung tritt. Zur Vervollkommnung dieser Funktionen treten andere Bewegungen 
auf, die besonders ausgeftihrt werden, um die Besehaffenheit der Objektoberflgehe zu 
priifen: Sog. Nebenbewegungen, die in Beziehung zu stehen seheinen zur Riehtung 
der Papillarleisten in den Sehleifenfiguren, deren Verteilung und Anordnung die Ent- 
stehung der auf den sensiblen Bahnen zu den Nervenzentren welter geffihrten Empfin- 
dungen begiinstigen. Der Riehtungsverlauf der Papil!arleisten steht in enger Beziehung 
zur Riehs des Druekes, der auf sie ausgeiibt wird, !~ngs des Verlaufes der digitalen 
Sch!eifenfiguren sowie in gleieher Weise auf die 2 ~ste ein und derselben Sehleife. 
Analoges gilt ffir die taktilen Funktionen der s strukturierten plantar-meta- 
tarsalen Region. Aueh in dieser Region, in der mehr als in jeder anderen des Ful~es 
die taktilen Perzeptionen feiner sind und differenzierter, zeigen die Schleifenfiguren 
eine bemerkenswerte It~ufigkeit. Sie entha!ten hier in grolter Zahl aufws ge6ffnete 
Sehleifen, die yore Verf. als distale bezeichnet werden, in derartiger Anordnung, daft 
der Druek beim Gehen in gleichsinniger Weise auf 2 J~ste derse!ben Sehleife ausgetibt 
wird. Diejenigen Punkte einer Figur sind weniger untersehiedlieh, die sich in longi- 
tudinaler Riehtung innerhalb des gradlinigen Teiles ein und derselben Leiste befinden. 
Dagegen ist die perzeption, auch hinsiehtlich des Raumgefiihles, grSl]er, wenn die 
beiden ~_ste der Schleife getroffen werden. Die Sensation wird um so kr~ftiger auf- 
genommen, je kleiner der longitudinale Ver]auf der Leiste, wenn die aufnehmenden 
Stellen an versehiedenen Punkten derselben Leiste liegen, jedoeh nieh~ auf derse!ben 
longitudinalen Linie. Ffir diese Auffassung spricht nieht nur das Vorhandensein 
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yon Sehleifen und Kurven, sondern auch ihre gro~e Zahl in dem Sinne, daJ~ die Sensa- 
tionen durch das Passieren der beiden ~ste einer 8ehleife ffir die Weiterleitung zu den 
nervSsen Zentren verst~rkt werden. C. Neuhaus (Mfinster i. W.). 

Castellanos, Israel: Die Fingerabdruckerkennung yon Leiehen. Arqu. Med. leg. 4, 
287--295 (1934) [8paniseh]. 

Bei gut erhaltenen Leichen und wenige Stunden nach dem Tode ist die Technik bei der 
I{erstellung des Fingerabdrucks dieselbe wie beim lebenden Menschen. Zur Uberwindung vor- 
handener Totenstarre in Handgelenk und Fingern wird empfohlen: Briiske und heftige Ex- 
tensionen und Flexionen im Handgelenk und in den Fingergelenken. Bei frjschen Leichen ist 
vorher (nach Xav ie r  da Sylva) Eintauchen der Hand und des Vorderarmes in sehr heil]es 
Wasser zweckmil3ig. In andern Fillen: Durchschneiden der Flexoren-Sehnen der Finger, 
Massage der Fingerbeeren bei frischen und gut konservierten Leichen. Bei Fiulniserscheinungen: 
Beseitigung der Falten und l%unzeln durch Einffihrung einer geeigneten Substanz in die Finger- 
beeren (fliissige Vaseline, warmes Wasser, Glycerin, Paraffin, Luft). Bei AblSsung der Haut 
(Leichen yon Ertrunkenen) kann diese abgesch~lt werden, fiber den Zeigefinger des Unter- 
suchers gestfilpt zur Gewinnung des Abdrucks benutzt werden, solange die Papillarleisten 
noch zu sehen sind. Sind diese yon der ~uBeren Oberfliche verschwunden, macht man eine 
photographisehe Aufnahme yon dem sorgfiiltig auf einem Karton mit der Innenseite nach 
au~en aufgelegten HaUtStfiek. Man sieht auf der Innenseite des Epidermisstfickes schSn er- 
haltene Papillarzeichnung als Negativ der Zeiehnung der andern Seite. - -  In den Leichen- 
sehauhiusern yon Lissabon und Rio de Janeiro werden seit vielen Jahren systematisch Finger- 
abdriicke yon unbekannten Leichen entnommen, in La Habanna seit mehr als ]0 Jabren. 

U. Neuhaus (Miinster i. W.). 
Costa, Antenor: Fingerabdruekerkennung bei Leiehen in vorgeriickter Verwesung. 

Arqu. Med. leg. 4, 118--122 (1934) [Portugiesisch]. 
Bericht fiber 2 Fglle. Solunge bei Leichen die Weichteile der Finger noch nicht ver- 

schwunden sind, kann die Fingerabdruekmethode erfolgreieh sein. Sie gelang in einem der 
veto Verf. besehriebenen Fille, bei dem der Epidermisfiberzug yon der Unterlage abgelSst 
war. Auch nach ZerstSrung der Epidermis ist noch ein vollkommener Erfolg mSglieh (2. Fall 
des Verf.). Wenn auch in der Epidermis die Zeichnung nicht mehr vorhanden ist, so wird diese 
doch abgebildet durch die darunter liegenden, ihr entsprechenden Cutispapillen. C. Neuhaus. 

�9 Tittel, K~ithe: Untersuehungen fiber Sehreibgesehwindigkeit. Ein Beitrag zur 
experimentellen Graphologie. (Neue psychol. Stud. Hrsg. v. Felix Krueger. Bd. 11. 
Psyehologie des Sehreibens und der Handsehrift. Hrsg. v. Felix Krueger u. Johannes 
Ruder. H. 1.) Miinchen: C. It .  Becksche Verlagsbuchhandl. 1934. 54 S. RM. 3.50. 

Verf. will einen Beitrag liefern zur Frage nach der charakterologischen Bedeutung 
der Sehreibgeschwindigkeit. Die Sehnelligkeit, in der ein Sehriftstiick entsteht, wird 
yon vielen bedeutenden Autoren als wesentlicher Punkt  der graphologischen Be- 
trachtungsweise angesehen; es herrscht abet keine v511ige Klarheit, zu welehen Seiten 
des Gesamtverhaltens des Individuums die Schreibgeschwindigkeit in Beziehung zu 
setzen sei. Sogar der Begri{{ der Geschwindigkeit ist noch unbestimmt und vieldeutig. 
Ver{. setzt das Tempo des Sehreibvorganges in Verbindung zur Gedankenentwieklung; 
sie legt einen Leistungsgesiehtspunkt zugrunde and definiert die Schreibgeschwindigkeit 
als Anzahl der zu Papier gebrachten sprachliehen Ausdriieke in der Zeiteinheit. Verfl. 
untersucht nun:  Schreibschnelligkeit iiberhaupt, deren individuelle Unterschiede, 
die persSnliehe Konstante des einzelnen Mensehen, die Verteilung der einzelnen Ver- 
suehspersonen auf den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Konstanz und individuelle 
Schwankung bei den einzelnen Versuehspersonen beim Sehreiben im Vergleich zu 
anderen einfachen Bewegungsleistungen (Tippen), qualitative Differenzierung des 
Schreibvorganges im einzelnen, Arten yon sehneller und langsamer Bewegung bei 
Betrachtung der Ausdrueksziige einer Sehreibbewegung. Es wird {erner die Frage 
geprfift, ob aus dem ruhenden Schriftbilde die objektive Geschwindigkeit ermittelt 
werden kann und au{ Grund we]chef Kriterien das mSglieh ist. Schliel]lieh wendet 
sich Ver{. der Frage zu, welche Charakterzfige sich zur Schreibgeschwindigkeit in 
Beziehnng setzen lassen. Buhtz (Heidelberg). 

Hellwig, Albert: {Jber das Auspendeln yon Handsehriften dutch geriehtliehe 
Saehve~stiindige im StrafprozeB. Arch. Kriminol. 95, 1--7 (1934). 

Verf. berichtet fiber einen bei zwei preuBischen Landgerichten ein {fir allemal beeidigten 
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Sehriftsachverstgndigen, der auf seinen Reklamekarten die Vornahmen seiner Schriftunter- 
suehungen nicht nur ,,physiologisch, paragnostisch, optisch, chemiseh, sondern auch dutch 
Emanationspendel" ankfindigt. Uber das Auspendeln von tIandsehriften ffihrt er auf seiner 
1%eklamekarte weiterhin aus, dab jeder Mensch dauernd Odstrahlen aussende. Jedem seiner 
getragenen und ungewasehenen Kieidungsstficke, allen benutzten Gebrauehsgegenst/~nden, 
jeder Besehaftigung - -  die Sehreibarbeiten, die Itandschrift und wunderbarerweise ebenso 
die ~aschinensehrift nieh$ ausgesehlossen -- ,  dem Lichtbilde und seinem Abdruck, ja selbs$ 
dem Schatten hafte das pers6nliche Od an. Dieser Schriftsachverst~ndige glaubt also dutch 
Manipulationen mit seinem Pendel fiber einer Handsehrift nnd sogar fiber einer Maschinen- 
schrift Anhaltspunkte fiir die Pers6nlichkeit des Urhebers gewinnen zu k6nnen. 

Verf. f~hrt aus, dal~ aueh einzelne Richter und Staatsanw~lte an die Odstrahlen 
in diesem Sinne glaubten und dab Bestreben h~tten, derartige Sachverst~ndige zu ver- 
wenden. Er nimmt gegen Sachverst~ndige dieser Art Stellung unter ttinweis auf die 
dureh ihre Verwendung in der Rechtspflege drohenden Gefahren. Ein auch sonst nieht 
ausreiehendes ,Material kSnne, so ffihrt Veal. aus, dureh Bin Auspendeln nicht besser 
werden, sondern es werde sehlechter. Verwertbare Schl/isse zugunsten oder zuungunsten 
des Angeklagten kSnnten aus den ErgebniSsen derartiger Untersuehungen nicht ge- 
zogen werden. B. Mueller (GSttingen). 

Matwcjeff, $. N.: Znr Identifizicrung der Untcrschriftcn. (Inst. /. Wiss. Gerichtl. 
Expertise, Odessa.) Arch. Kriminol. 95, 91--103 (1934). 

Beim Schreibakt wird der Stfitzpunkt der Hand ruckweise allm/~hlieh nach reehts ver- 
legt; nicht jede Person verrfickt ihn aber in gleicher Weise. Es ergeben sich daher individuelle 
Untersehiede der ,,Amplitude". Zu Beginn jeder Amplitude miissen die Grundstriehe ~uf- 
rechter sein, dann ~ber framer st/~rker reehtsgeneigt werden, bis das Weiterschreiben erschwert 
und dadurch eine Verriickung des St/itzpunktes notwendig wird. (Darstellung durch Kurven.) 
Veff. hat festgestellt, dab die Mehrzahl der Unterschriften eines und desselben Autors in- 
folge analoger Verlegung der Stfitzpunkte ihre bestimmten Neigungsschwankungen hat, die 
zu Identifizierungszweeken benutzt werden k6nnen. Das gleiche gilt yon den Kurven der 
Zeilenffihrung. Jedoeh daft sich eine Identifizierung nicht auf diese beiden Eigentfimlieh- 
keiten allein stfitzen, sondern es sind noch weitere Identifizierungsmerkmale erforderlieh. 
Aueh darf das Fehlen der An~logie in den Kurven nicht an und ffir sich als Beweis ether F~l- 
schung der Unterschrift angesehen werden. (Methodik im Original naehlesen.) Buhtz. 

Chavigny: Identification des (~crits dactylographi~s et des machines ~ (~crire. 
(Zur Identifizierung der Maschinenschrift und Schreibmaschinen.) Rev. internat. 
Criminalist. 6, 264--266 (1934). 

Die Resultate derartiger Untersuchungen sind im allgemeinen ansgezeiehnet. Es 
kommt vor ahem auf die Feststellung der Abnutzung and Verletzungen der Buehstaben- 
typen und ihrer vertikalen oder horizontalen Verlagerung zueinander an. Die Ver- 
lagerungen sind framer relativ in bezug auf die Stellung der benaehbarten Typen. Zu 
ihrer Feststellung mull man also beim Vergleieh mehrmals die g]eiche Reihenfolge 
yon Typen zur Verffigung haben, was bet der aul]erordentlich grol]en Zahl yon Kombl- 
nationen der Schreibmasehinentypen sehwierig sein kann, wenn man verschiedene 
Texte hat. Der Untersucher mu$ also mSglichst 2 gleiche l~ngere Texte zur Ver- 
fiigung haben, um die Abweichungen der Buchstaben voneinander festzustellen. Auch 
in formaler Hinsieht sollen in bezug auf die Zwisehenr~ume, die Abgrenzung der Linien 
usw. die Texte mSgliehst weitgehend fibereinstimmen, damit die Vergleichungen 
Erfolg haben. Weimann (Berlin). 

Michaud, F~lix: Essai de translucidit(~ des papiers. (Unterseheidung von Papier 
dureh Priifung der Liehtdurchl~ssigkeit.) Rev. internat. Criminalist. 6, 404--406 
(1934). 

Bet der Uberfiihrung eines anonymen Briefsehreibers kann unterstfitzend heran- 
gezogen werden, dal] beim Verd~ehtigten gleichartiges Briefpapier gefunden wurde. 
Bet der Betrachtung des Papiers mlt blol~em Auge oder bet der mikroskopischen Unter- 
suchung der Oberfl~che (Fasern) kann es leicht zu Fehlsehl/issen kommen. Sonst 
vSllig gleichartige Papiersorten kSnnen sieh n~mlieh noch durch geringe Unterschiede 
in der Dicke (Durchsichtigkeit) sicher unterseheiden lassen. Hierf/ir gibt es 2 einfache 
Methoden: 1. Strittiges Papier und Vergleichsprobe nebeneinander legen, darunter ein 
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Linienblatt. Photographie in auffallendem Licht. Unterschiede im Durehscheinen des 
Linienpapiers. 2. 8trittiges Papier und Vergleichsprobe nebeneinander legen. Photo- 
graphie im durchfallenden Lieht nnter Einschaltung eines Blaufilters bei weil~em Papier 
oder eines Kontrastfilters bei farbigem Papier unter Verwendung panchromatischer 
P!atten. Helligkeitsnnterschiede sprechen gegen Identitgt des Papiers. Die beschiie- 
benen Verfahren erscheinen ziemlieh grob. Bessere Resultate diiriten bei colorimetri- 
scher Vergleichung zu erzielen sein. Buhtz (Heidelberg). 

Kraal, Rudolf: Wie kann man feststellen, ob verkohlte Papierstiickchen yon Bank- 
noten herriihren~ (Untersuchungsamt, Chem. Staatsinst., Hamburg.) Arch. Kriminol. 
95, 47--54 (1934). 

Die verkohltea Papierfetzchen nimmt man mit einer Uhrfederpinzette auf nnd betrachtet 
sie bei hellem, sehrgg auffallendem Lichte durch Vergr61~erungsglaser. Die als Geldechein- 
fetzchen erkannten Stiickchen verwahrt man auf r~uher Unterlage (Filtrierl~aloier, weil~es 
LSschblatt) zwisehen 2 Glasplatten, die man mit Klebstreifen einrahmt. Weiterhin mul~ das 
Aussehen der Papierfetzchen in 3--5facher VergrSl~ernng festgehalten werden. Die Rifle- 
lungen des Papieres sind bei 10-, 20-, 50-Mark-Banknoten verschieden; anf Eeste yon Zahlcn 
ist zu fahnden. In dem einen Falle konnte naehgewiesen werden, dab ein 50-, 20- und 10-Mark- 
schein verbrannt waren, also mindestens 80 Mark; in dem anderen Falle wnrden nnr Reste 
yon l%eklamedruckschriften gefunden, aber keine Spuren yon Geldscheinen. Lochte. 

Strasman, tlenryk: Die Bek~impIung des Berufsverbrechertums. Arch. kryminol. 1, 
465--476 u. franz. Zusammenfassung 547 (1934) [Polnisch]. 

Aus Anla$ der ErSffnung der ersten polnischen Anstalt fiir unverbesserliche Ver- 
brecher besprich~ S t r a s m a n  zuerst die einschlggigen Vorschriften des poln. Straf- 
gesetzes, indem er die Bezeiehnung dieser Verbreeher im Gesetz als ,,Fach- und Gewohn- 
heitsverbrecher" und als ,,Rezidivisten" bem~ngelt. Sodann weist er an der Hand 
eines eigener Erfahrnng entstammenden Beispieles naeh, dal~ eine Resozialisierung 
eines erwaehsenen ,,chronischen" Verbrechers in solcher Anstalt undurehfiihrbar ist, 
well diese Verbrecher sich in den Strafanstalten zumeist musterhaft auffiihren, abet 
nach Befreiung sofort ihrem Laster wieder anheimfallen. Erwachsene gefghrliehe Ver- 
brecher (Einbrecher, Terroristenl Banditen) sollen nach Ansieht des Verf. bei Straf- 
ausschlu$ stets fttr l~ngere Zeit iso]iert werden. Die Polizei mull genaue Evidenz 
j ener u ffihren, and die mit Aburteilung dieser Verbrecher besch~ftigten Staats- 
anwiilte nnd Richter mfissen eine genaue Kenntnis der charakteristischen Merkmale 
des chronischen Verbrechertums besitzen. Endlich miissen diese Verbrecher in be- 
sonderen, nur fiir sie bestimmten Strafanstalten untergebracht werden, wolJei man sie 
yon jeglieher admijdstrativer Beschgftigung aussehliel~en soil. L. Waehholz. 

Kampmann, Erik: Das Gef~tngniswesen in D~nemark nach dem neuen Strafgesetz 
yon 1930. B1. Gefgngniskde 65, 95--118 (1934). 

Das neue Strafgesetz unterscheidet sich in dar hier behande]ten Fr~ge von dem bisher 
geltenden im wasentlichen dutch fo]gende Dinge. Wghrend frtiher das Verbrechen bestraft 
wurde, wird jetzt mehr das Augenmerk auf den Verbreaher gelegL Man versueht ihn nach 
seinen persSnlichen Eigenschaften und seinam Vorleben zu behandeln und naeh dem Willen 
zum Verbreehen, den er bei Begehung der Straftat an den Tag gelegt hat. Hiermit iiberein- 
stimmend sind Sonderbehandlungen der versehiedenan Kategorien vorgesehen, iiir Jugend- 
liche, ftir Psychopathen, Einffihrung der Verwahrung statt der Strafe in geeigneten l~llgn von 
Gewohnheits. oder Berufsverbrecharn. Auch Trunkstichtige werden besonders berficksichtigt. 
Die Zahl der Freiheitsstrafen ist yon 7 auf 2 herabgesetzt. Ffir die Strafbemessung ist den Ge- 
riahten ein waiter Spielraum zur Anpassung an den Einzelfall gelassan. Die Durchfiihrung 
des neuen Gesetzes wird an die Strafvol]ziehungsorgane sehr vial grSGere Ansprtiche stellen. 
Eine griindliche Vorbildung der Gefgngnisbeamten fiir ihre erweiterten sozialen und mensch- 
lichen Pfliehten, insbesondere fiir die Dienstleistung in dan Sonderanstaltan ist vorgesehen. 

H. Scholz (KSnigsbarg i. Pr.). 

S_puvennachwei s. Leichenerscheinungen. Technik. 
Alt, Howard L.: The accuracy of common hemoglobin methods. (Die Genauig- 

keit der gewShnlichen Hiimoglobinbestimmungsmethoden.) (Dep. o/Med., Northwestern 
Univ. Med. School, Chicago.) Amer: J. clin. Path. 4, 354--361 (193Q. 

Die vergleichende Priifang der Methoden zur H~moglobinbestimmung nach New-  


