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De Mennato, M.: Su aleune eostanti chimicofisiche del sangue nella epilessia. 
(l~ber einige physiochemische Kons tan ten  im Blute bei Epilepsie.) (20. congr, d. Soc. 
Ital. dl Psiehiatr., Siena, 1,=-4. X. 1933.) Riv. sper. Freniatr .  58, 737--738 (1935). 

Auf Grund yon physio-chemischen Blu~untersuehungen (elektrisehe p . 'Messung,  
Alkalireserve, alveoliire C0~-Spannung, Ca-K-Gleichgewieht) bei Epi lept ikern kam 
Yerf. zu folgenden Schliissen: 1. AulBerhalb der Krampfanf/il le besi~eht eine fort- 
w/ihrende Alkalose. 2. W/%hrend der Anf/ille kommt  eine t terabsetzung des p~-Wertes 
zustande, die aber  oft innerhalb physiologischer Grenzen bleibt.  3. Die alveol/ire 
C02-Spannnng ist  fortw~hrend herabgesetzt;  fast immer ist das auch bei der Alkali- 
reserve der Fall .  4. Die Untersuchung des Ca-K-Gleichgewichtes in den versehiedenen 
Zust/~nden 1/%l~t vermuten,  dal~ der hohe Ca-Gehalt  des Blutes einen Schu tz  gegen 
den Krampfanfal l  darstell t .  C. Ferrio (Turin). o 

Cilek, Jaromir: Krebsreaktion mit Baet. eoli. (II. Gynekol. klin., univ., Praha.) 
Cas. ld~k. 5esk. 1935, 719--722 u. franz. Zusammenfassung 721--722 [Tsehechiseh]: 

Die aus der tsehechischen Frauenklinik Prof. Os t r J i l s  und dem biologischen Labora- 
torium des staatlichen Gesundheitsinstitutes in Pr ig  stammende Arbeit ~i~eks stellt eine 
vorl/~ufige Mitteilung fiber Versuehe mit einer neuen Modifikation der Fuchssehen Careinom- 
reaktion dar. Ausgehend yon der Wa]]mannsehen Anschauung fiber t~aehweis der Proteo- 
lyse im Serum ging ~. folgendermal~en vor: Von dem zu prfifenden Blute, das steril und auf 
niichternem Magen entnommen sein mul], wird das Serum zu je 1 cem in 3 t)roberJhrchen 
gebraeht. In das erste RJhrchen wird das Serum a]lein gebraeht, in das zweite etwa 8 mg 
normales Fibrin und in das dritte 5 mg des carcinomatJsen Fibrins zugesetzt. Dann wird jedem 
RJhrehen je 2 ccm physiologischer KochsalzlJsung zugesetzt, und die ROhrchen werden ffir 
16--24 Stunden in den Thermost~ten gebraeht und bei 40 ~ gehalten. Dann vKerden alle drei 
l~Jhrchen mit vorher vorbereitetem B a c t e r i u m  col i  geimpft und weitere 36 Stunden im 
Thermostaten bei 37 o gehalten, ttierauf wird der Inhalt der l~Jhrchen bzw. des mit dem zu 
prfifenden Krebsserum besehickten RJhrchens mit Ather durchgesehiittelt, nach Absetzen 
abpipettiert und in einem sterilen l~6hrchen mit einem Viertel einer.4proz. ~therischen LJsung 
yon p-Dimethylamidobenzol versetzt; hierauf mit 1--2 ecru konzentrierter Salzs/~ure unter- 
schichtet. Bei Vorhandensein yon I n d o l ,  also Proteolyse, im Serum entsteht an der Beriih- 
rungsfl~che eine mehr oder minder stark rotviolette Verf~rbung bzw. eine vollst/~ndig rot- 
violette F~rbung der untersehiehteten Sa]zs~ure. L_ Die Reaktion wurde an 150 F/~llen ge- 
prfift, yon denen nach Abzug der behandelten (21) und sonst nieht sicher beglaubigten F~lle (20) 
im ganzen 109 zur Beurteilung der l~eaktionsergebnisse verblieben. Von den 30 niehtbehan- 
delten, sicher festgestellten 30 Fallen sieherer Krebserkrankung ergaben 27 (also 90%) ein 
richtiges, 2 F~lle (6,7%) ein unrichtiges und 1 Fall (3,3%) ein unbestimmtes Ergebnis. - -  
Bei 74 Kontrollf~llen ergaben sich 93,7 richtige, 2,5 % unrichtige, 3,8 % unbestimmte l~esu]tate. 
- -  Die Versuehe werden an der Klinik bei gleichzeitiger Kontrolle dureh ein anderes Insti tut  
welter fortgesetzt. Kalmus (Prag). 

Kriminotogie. Kriminalbiologie. Strafvollzuq. 

�9 Stumpfl, Eriedrieh: Erbanlage und Verbrechen. Charakterologisehe und psyeh- 
iatrisehe Sippenuntersuellungen. (Studien fiber Vererbung und Entstehung geistiger 
Stiirungen. Hrsg. v. Ernst Rfidin. V.) (Monogr. a. d. Gesamtgeb. d. Neurol. u. 1)syehiatrie. 
Hrsg. v. 0. Foerster u. E. Riidin. H. 61.) Berlin: Julius Springer 1935. VI, 302 S. u. 
t8  Abb. RM. 2 8 . - - .  

In  den brei t  angelegten Untersuehungen wird versueht, dutch Gegeniiberstellung 
einer Gruppe yon 195 riiekf/%lligen Schwerverbreehern und 166 Leiehtkriminellen den 
seelisehen und biologischen Ursprung des Verbrechens durch Familienforsehung herans- 
zuarbeiten. Die Ermi t t lungen - -  Ausgangsf/i!le, deren Verwandte und Vergleichs- 
mater ia l  - -  erstrecken sich auf 2300 Personen und sind naeh psyehiatrisehen, charaktero-  
logischen und konsti tutionspsychologischen Gesiehtspunkten orientiert .  Einlei tend 
wird auf die Ergebnisse friiherer eigener Untersuchungen des Verf. hingewiesen, naeh 
denen 1. unter  den Verwandten yon Sehwerkriminellen (Riiekfallverbrechern) mehr 
Kriminelle vorkommen a]s unter  den Verwandten yon Leiehtkriminellen (Einmalig- 
bestraften);  2. is t  unter  den Verwandten yon Schwerkriminellen besonders der  Antei!  
der  Riickfa!lverbrecher grJi~er als der gleiche Anteil  Krimineller  unter  den Yerwandten 
der Leichtkriminellen;  3. f inder man bei solchen Verwandten beider Gruppen, die nur 
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einmM bestraft worden sind, eine grSl]ere Zahl schwerer Begehungsarten, wenn man die 
aus den Sippen Schwerkrimineller stammenden F~lle zusammenste!lt als bet Zusum- 
menste!!ung der F~lle aus den Sippen Leichtkrimineller. - -  Die Untersuchung selbst 
gliedert sich in 4 Abschnitte. 1. Die ]ebenswissenschaftliche B e d e u t u n g  des sozia len  
VerhMtens  gemessen an der  Kr iminu l i t~ t s z i f f e r .  Verf. stellt diese Ms einen 
wesentliehen Hinweis auf die Charakterqualit~t einer BevSlkerungsgruppe he~aus. 
Die beiden Vergleichsgrnppen der Kriminellen werden nach Verwandtschaftsgrad und 
Oeschlecht geordnet. Es ergibt sich: ge schwerer die Kriminalit~t einer Gruppe, desto 
mehr n~hern sich die K}iminalit~tsziffern der Ehepartner derjenigen der Ausgungs- 
ziffer. Die hohe KriminMit/itszif~er der Ehefrauen yon l~iickfMlverbrechern ist nicht 
auf gleiehe Umweltverh~ltnisse w~hrend der Ehe zurfiekzu~fihren, sondern auf )~hn- 
lichkeiten und Gemeinsamkeiten der Charakteranlage. Bei der Ehewahl ist eine gegen- 
seitige Anziehung yon Charakteren wirksam, die trotz muncher Verschiedenheiten 
]etzten Endes doeh auf eine zutiefst liegende Wesens~hnlichkeit znr~ickzv~fihren ist 
(biologische Partnerregel). Die Krimina]it~tsziffern einer beliebigen BevSlkerungs- 
gruppe ordnen sich stets an der gleichen Stelle der natiirlichen Stufenfolge ein, wie die 
~hrer Geschlechtspartner, wobei jedoch zu beachten ist, dM~ die absoluten Werte in 
der weiblichen Reihe jewei!s erheb]ich tiefer liegen Ms die der gleichen Stu~e ent- 
spreehenden Werte der m~nnlichen Reihe. - -  Uber die WirkungsmSgliehkeiten der 
Umwel t  bestimmt in erster Linie die ItMtung der Eltern. Das Wichtigste an Sitna- 
tionen, Erlebnissen, sog. psychischen Traumen u. a. s~nd nicht die ~ul]eren Tatbest~nde, 
sondern die Personen, die daran beteiligt sind. - -  Der 2. Absehnitt behandelt das 
Verh~ltnis yon K r i m i n a ] i t ~ t  zur  Ge i s t e sk rankhe i t .  Es wird erstmMig das Er- 
gebnis einer nach Verwandtschaftsgraden erfolgten Ausz~hlung yon Psychosen an 
den SippenangehSrigen yon Krimine!len vorge!egt. Danach ist die Psychosenh~ufigkeit 
in den Sippen yon Sehwerkriminellen im Mlgemeinen nicht grSl~er Ms in den Sippen yon 
Leichtkriminellen. Im einzelnen werden behande!t: Schizophrenie, munisch-depressives 
Irresein, Epilepsie, Schwaehsinn nnd Haftpsychose. Fiir schizoide Psyehopathen, 
d. h. erbbiologisch zum schizophrenen Formenkreis gehSrige Psychopathen, gibt es 
kein Kriterium, diese yon den fibrigen Psychopathen zu anterscheiden, Ms den Sipp- 
schaftscharakter, vor Mlem den Nachweis einer Schizophrenie in der Verwandtsehaft. 
Die Ansehauung, da~ Verbrecher zum grol]en Teit schizoide Psychopathen sind, ist 
nicht haltbar, well selbst im Verwandtenkreis der unter Schwerkriminellen besonders 
zuhlreiehen gemiitlosen Psychopathen keine tt~ufnng yon Schizophrenie nachweisbar 
ist. Unter reinen T~itlichkeitsverbrechern seheint die Epilepsieziffer erh6ht zu sein. 
Schwachsinn unter den Ausgangsfgllen ist bei der schwerkriminellen Gruppe hgufiger 
Ms bei der Gruppe der Leichtkriminellen. Haftpsychosen sind bei Schwerkriminellen 
h~ufiger als bei Leichtkriminellen. Erbbiologisch stehen sie aussehlieItlich mit Churak- 
terabnormitgten (Psychopathie) in Zusummenhang. Sie sind geh~uft nachweisbar in 
den Sippen der Sehwerkriminellen. Uberg~nge zwischen Psychopathien und Psychosen 
und erbbiologische Zusammenhgnge zwischen der iiberwiegenden Mehrzahl der Psycho- 
pathen und zu psyehotischer ErkrankungVeran!agten sind ffir Schizophrenie und manisch- 
depressives Irresein abzulehnen. - -  Der 3. Absehnitt behandelt die C h a r a k t e r e i g e n -  
s c h a f t e n  im E r b g a n g u n d i h r e B e d e u t u n g  als Verb rcchensur sachensowie  
die Zusammenh~nge zwisehen S c h w e r k r i m i n a l i t ~ t  und  P s y e h o p a t h i e .  In der 
Benennung and Ordnung der unmittelbaren Eindrficke and Beobachtungen bei der 
Mlgemeinen Charakteristik und Gegeniiberstellung der Sippen yon Sehwer- und Leicht- 
krimineilen lehnt sich Verf. eng an das eharakteriologische Begriffswerkzeug yon 
Klages  und die Einteilung der Psyehopathien yon K. Schne ider  an. Im Verwandten- 
kreis yon Schwerkriminellen sind Psyehopathen wesentlich h~ufiger Ms in der Ver- 
wandtschaft yon Leichtkriminellen. Von den Riickfs gehSren 1~0 = 72% der 
F~!le zu den hyperthymischen, willenlosen oder gem~itlosen Psychopathen. Die ein- 
gehend dargestellten charakterisierenden Merkmale mfissen im Original nachgelesen 
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werden. Die einzelnen Typen werden dutch beigegebene Sippengesehichten belegt. 
Als ttauptergebnis betraehtet der verf. den Nachweis, dal] bestimmte Charaktereigen- 
schaften in ihrem Zusammenvorkommen mit bestlmmten anderen Charaktermerk- 
malen oSChwere Rfiekfa!Iskriminalit~t bedingen und somis als echte Verbrechens- 
ursachen aufzufassen sind, ferner den ~aehweis, dab und inwiefern diese Eigenschaftei/ 
auf die NachkommeI~ vererbt werden und yon aul]en kommenden Einfliissen nut in 
sehr besehr~nktem Umfange zugi~nglich sind. Die Zusammenh~nge zwisehen Schwer- 
krimina[its und gewissen Formen der Psyehopathie sind erbbiologisch zu verstehen. 
Vererbt werden Tei!eigenschaften, die sich zu verschiedenen Bildern zusammen- 
sehlieBen. Es l ~ t  sich abet in den Sippen ein typisches Zusammenvorkommen yon 
Teileigensehaften (Sippsehaftscharakter) beobachten. - -  Im 4. Absehnitt wird die 
durchschni t t l i che  Kinderzahl  Schwer- und Leiehtkrimineller und ihrer Sippen 
untersucht. Die Kinderzah! der Riiekfal!verbreeher erscheint kleiner a!s die der ein- 
malig Bestraften, wei! die Erstgenannten sehr oft ledig bleiben. Die durehschnittliehe 
KinderzaM der verheirateten Riiekfallverbreeher ist ebenso grol~ wie die der Leieht- 
kriminellen, unter Einschlul] der illegalen Kinder iibertrifft sie diese sogar. Der Kinder- 
reiehtum innerhalb der Sippen Sehwerkrimine!!er ist gerade in solehen Sippen erhSht, 
in denen Kriminalit~it geh~uft vorkommt. Daraus ist zu fo]gern, daI] rassenhygienische 
Mal]nahmen gerade bei Sehwerkriminellen unbedingt zu fordern sind. Ein reichhaltiges 
Schrifttumverzeichnis ist den eingehenden Darlegungen beigegeben. 

Dubitscher (Berlin). 
�9 Baeyer, Walter yon: Zur Genealogie psyehopathiseher Sehwindler und Liigner. 

(Kaiser Wilhelm-Inst. [. Geneal. u. Demogr., Dtsch. ~Vorschungsanst. /. Psychiatrie, M~tn, 
chen.) (Samml. psyehiatr, u. neurol. Einzeldarstell. Hrsg. v. A. Bostroem u. J. Lange. 
Bd. 7.) Leipzig: Georg Thieme 1935. VI, 234: S. RM. 16.--. 

Die F~milienuntersuchnng der losychopathischen Schwindler und Liigner, die zu- 
meist als Betrugskriminelle zur psychiatrisehen l~ntersuehung kamen, erstreekt Sieh 
auf die Eltern, Geschwister, Vettern und Basen der Ausgangsf~ille. :Bei E!tern and 
Gesehwistern ergab sich eine erheblieh fiber den Durchschnitt liegende Be!astung mit 
Momenten, welche fiir das Vorliegen abnormer Charakteranlagen spreehen, so z.B. 
bei den Geschwistern eine 5real so hohe Zahl asylierter t'syehopathien. Von den Psy- 
chosen ist nur die Sehizophrenie bei allen in Betracht gezogenen Verwandtschaftsgraden 
etwas h~ufiger als bei einer Dnrchsehnittsbev61kerung. N~here Beziehungen des echten 
pseudologisehen Sehwindlers zur Schizophrenie sind jedoch nieht erweisbar. Dagegen 
fanden sich unter den B!utsverwandten in fiberdnrchschnittlicher H~lffigkeit Pers6n- 
liehkeiten mit konstitutionel!en Stimmungsanomalien, insbesondere Cyclothyme. Die 
wesentlichste Feststellung des Yerf. ist, dal~ die l~robanden in den Formenkreis des 
,,ungebundenen Charakters" gehSren, dessen Anlagen einen vererbbaren Faktor dar- 
ste!!en. Der ungebundene Charakter allein fiihrt jedoeh nicht an and fiir sich schon 
zu einer pseudol0gischen Bet~tigung, vielmehr erw~chst der Pseudologe aus einem An- 
lagenkomplex, der in seiner besonderen Zusammensetzung meis~ nur einmalig in den 
Sippen vertreten ist. Deshalb w~re eine genealogische Untersuchung der Nach- 
kommenschaft der Sebwindler lind Liigner erforderlieh, um eugenische Nutzanwendun- 
gen hinsichtlich des ungebundenen Charakters zu begriinden. Da diese Untersuchung 
aber noch aussteht, l~f~t sich iiber die eugenische Bedeutung nichts Abschliel]endes 
sagen. Eine ausffihrliche Kasuistik belegt die Forschungsergebnisse. v.d. Heydt. 

Ribeiro, Leonidio: Biologisehes Studium des Verbreehers in Brasiliem (Inst. de 
Identl/ie., Univ., Rio de Janeiro.) Arehivos Med. leg. 5, 97--107 (1935) [Spanisch]. 

Verf. berichtet fiber Untersuchungen aus dem Institut ~fir Identifizierung in 
Rio de Janeiro. Bei 78% der kriminellen Neger is~ die Spannweite tier Arme grSl]er 
als die KSrperl~nge. 107 Indios beiderlei Geschlechts im Alter yon 4---18 gahren und 
aus versehiedenen Familien stammend, geh6rten ausschlie$1ich zur Blutgruppe 0. 
Bei Leprakranken macht sieh schon frtihzeitig eine Xnderung der Papillarzeichnung 
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geltend, bevor noch andere Symptome auftreten, was in diagnostischer Hinsicht yon 
Bedeutung ist. Ganter (Wormditt i. 0stpr.). 

Krogbeumker, Martha: Hat die Menstruation einen EinfluB auf die Kriminalltiit 
der ]Prau? (Gerichts-Med. Inst., Med. Akad., Di~sseldor/'.) Diisseldorf: Diss. 1935. 
31 S. 

Die Arbeit sttttzt sich anf das Studium der einschtggigen Literatur und auf die 
Beobaehtung von 3 Fgllen. In  2 Fgllen stellte Verf. eine psychopathische Konstitu- 
tion und eine psychophysische Wirkung der Menstruation lest. Im  3. Fall konnte 
sie einen Kausalnexus zwischen Menstruation und Kriminali t i t  nieht nachweisen. 
Nach Ansicht der Verf. kann ,,der Menstruation nut  die Rolle eines begiinstigenden 
Faktors eingergumt werden in dem Komplexe psychophysiseher Einfliisse, die zu 
einer kriminellen Tat fiihren". TSbben (MUnster i. W.). 

Klimke, W.: Uber die Bedentung des Sehuldbewu~tseins fib dan Aufbau krank- 
halter Seelenzustiinde, namentlieh bei Frauen, unter besonderer Beriieksiehtigung des 
sexuellen SehuldbewuBtseins. (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ. Mi~nster i. W.) Arch. f. 
Psychiatr. 104, 223--255 (1935). 

Verf. faint die Ergebnisse seiner Untersuchung dahin zusammen, dab das abnorme 
Schuldbewul~tsein mit oder ohne sexuellen Einschlag meist bei besonders dazu ver- 
anlagten Menschen (sensitiven, psychasthenischen, paranoiden Pers5nlichkeiten) und 
unter diesen wiederum mehr bei Frauen, Depressionszustgnde leiehtesten bis schwersten 
Grades, Zwangsneurosen und sensitive Beziehungswahne hervorruft, bzw. an deren 
Entstehung wesentlieh beteiligt ist, dab diese bei der katholischen BevSlkerung des 
westfglischen Landes insofern ein eigenes Geprgge zu haben scheinen, als die Kranken 
mehr unter dem Schuldbewul~tsein leiden, well sie die iiberwertige bzw. wahnhafte 
Idee haben, gegen Gottes Gebote als ihrem Ideal-Ich verstol~en zu haben. - -  Die yore 
Verf. behandelten moraltheologischen Grenzfragen sind fiir ein kurzes Referat un- 
geeignet. TSbben (MUnster i. W.). 

Hereod, It.: Alkoholverbraueh und Trunkenheitsvergehen in Finnland im Jahre 
1934. Forseh. Alkoholfrage 43, 164--165 (1935). 

Die kurzen Ausffihrungen des Verf. sind einem Aufsatz yon Tuk t i  in der Zeitschrift 
des finnischen Sozialministerinms ~qr. 3 (1935) entnommen. Darnach ist der durchschnittliche 
Verkauf yon alkoholhaltigen Getrinken in Finnland im Jahre 1934 gegenfiber 1932 um etwa 
48,5% (yon rund 29 auf 43 Millionen FM.) gestiegen. Von den eingefiihrten Getrinken ist 
der Wert fiir Wein etwa 3i/2mal so groB wie der im Lande erzeugten Fruchtweine (26,3 zu 
7 MiUionen FM.), wihrend der Wert im Verbraueh der einheimischen gebrannten Getrinke 
etw~ 5m~l so hoch ist wie der der elngeffihrten. Die Biereinfuhr ist ganz unbedeutend, jedoch 
der Verbrauch an Bier erheblieh (etwa 11,5 Millionen Liter). Aus einer tabellarischen Zu- 
sammenstellung ergibt sich der allgemein erhOhte Verbrauch pro Kopf im Jahre 1934 gegentiber 
1933 (1935 im Original ist wohl Druckfehler). Der illegale Verbrauch (Schmuggel) ist stark 
gesunken, so auch die Menge der beschlagnahmten Schmuggelwaren um das Siebenfache. 
Die Statistik der Vergehen gegen das Alkoholgesetz weist 1934 gegeniiber 1933 eine Abnahme 
um 45,5%, d. i. yon 25843 auf 14079 auf. Daffir hubert sich aber die Trunkenheitsvergehen 
um 19,2% (yon 103091 auf 122905) erhSht, eine Zahl, die sogar hSher liegt als die zur Zeit 
des AIkoholverbotes! Trotzdem sol[ man die Alkoholisation Finnlands ffir nieht hOher halten 
als die Schwedens und Norwegens (verschiedene Trinksitten !), obwoM in diesen Li~ndern die 
Zahl der Trunkenheitsvergehen wesentlich geringer ist (etwa nur i/4 ). Diese doch verhiltnis- 
mil~ig grol~e Zunahme des Alkoholverbrauchs und der Trunkenheitsvergehen ill ~'innland 
ist der erhShten Auimerksamkeit der zust/~ndigen BehSrden gewilL Jungmichel (Miinchen). 

Seharifenberg, Johan: Alkohol und Kriminalit~it. Forsch. Alkoholfrage 43, 133 
bis 144 (1935). 

Aus seiner Erfahrung als norwegischer Gef/ingnisarzt nimmt Verf. zu obigem 
Thema Stellung, indem er nach einer kurzen Begriffserkl/irung des ,,Verbrechens" 
die Bedeutung des Alkohols als Ursache eines Yerbrechens untersucht. Bemerkt sei 
nur zum ersten Teil, dal] in Deutschland seit dem Gesetz vom 28. VI, 1935 nach w 2 
der Satz: ,,Nulla poena sine lege" nicht mehr gilt. Eine im Gesetz sonst nicht ngher 
bezeichnete Tat wird n~mlich jetzt sinngem~i~ bestraft, d. h. nach dem Gesetz, dessen 
Grundgedanke auf sie am besten zutrifft. Im  iibrigen l~Bt sich die ja auf den Gerichts- 
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urteilen beruhende Kriminalstatistik der einzelnen Staaten nieht g~unds/~tzlieh ver- 
gleichen, somit aueh nicht eine internationale zuverls allgemeingiiltige ,,Alkohol- 
statistik" aufstellen. Trotzdem treffen manche Darlegungen aueh ffir andere Staaten 
zu: so die viel hShere (92,5%) Beteiligung. der M/~nner an der Kriminalit/~t und die 
eigentlich nur bei Prostituierten zu beobaehtende Rolle, die der Alkohol spielt. Aueh 
die Unterschiede yon Stadt und Land bei den Trunkenheitsvergehen sind in Deutsch- 
land s wenn nicht noch ausgepr/igtere. Auf die bekannte Tatsaehe der Steige- 
rung der alkoholbedingten Kriminalit~t an besonderen Tagen (Lohn-, Feiertage usw.) 
wird hingewiesen, wie sie ja in den letzten Jahrzehnten in Deutschland vornehmlieh 
in der ausgezeichneten Nfirnberger Statistik yon Ban d e l  zum Ausdruek kommt. 
Bei Gewalts- und Sittlichkeitsverbrechen ist die a]koholbedingte Ursaehe leichter zu 
ermitteln, ws dies bei den Gewinnverbreehen (norwegisehe Einteilung) sehr 
~ehwierig ist. Deshalb wird auch die ja yon V e r s e h u e r  stets betonte Zwillingsforsehung 
als die einzig brauchbare wissenschaftliehe Methode zur Erforsehung derartiger Vor- 
gs erws Zur Einsehr/~nkung der allgemeinen und speziellen Alkoholsehs 
hs Verf. die Beks der Trinksitten ~ ganz besonders im Gesellschaftsleben der 
Jugend fiir das beste Mittel, warnt abet in kritischer Wertung vet eine r Uberschs 
der Alkoholenthaltsamkeit im ttinblick auf das Verbreehen. Er verlangt soziale und 
familienhygienische MM~nahmen, ls abet Erbfragen ebenso unerws wie die be- 
treffenden anderen deutschen Gesetze, die ja gerade in seinem Landsmann Mjoen  
einen so erfahrenen und vortreffliehen Ffirspreeher haben. Jungmichel (Mfinehen). 

Leppmann, Friedrich: Kindermi~handlungen. Ihre Ursaehen und ihre Folgen. 
Z. Kinderforsch. 44, 311--368 (1935). 

Angeregt durch die Beobachtung, dal~ in der Kindheit erlittene ~il~handlungen 
hs ffir den sp~iteren Verfall in Kriminalit/~t yon mM~geblieher Bedeutung waren, 
berichtet Sam-Rat Dr. L e p p m a n n  fiber 11 F/ille yon Kindermil]handlungen. Das 
Material wurde zum Tell bei der Erstattung yon Gutaehten in Strafverfahren, zum 
Tell bei Untersuehungen gef~hrdeter Jugendlicher im Auftrage yon Ffirsorgeorgani- 
sationen gewonnen und sps dutch Herbeiziehung yon Akten, erneute tIausbesuche 
und s Naehuntersuehungen erg/~nzt. An Hand ausfiihrlicher Schilderungen 
der Einzelfs werden die Schwierigkeiten der Beurteilung, die verschiedenartige Yer- 
flechtung der urss Momente und die hieraus sich ergebenden prognostischen 
Probleme ansehaulich dargestellt. Wiederholt wird dabei auf die unbedingte Not- 
wendigkeit einer Betrachtung der sozialen, biologisehen und psyehologisehen Zusam- 
menhs hingewiesen, die erst eine vollst/indige Erkenntnis der Bedeutung yon Kinder- 
mi]handlungen ermSglieht. Auch Grenzfs werden besehrieben, in denen fibliche 
Erziehungsmethoden nnter bestimmten Vorbedingungen in Mi]handlung ausarten. 
Im Gegensatz zu sonstigen Auffassungen zeigt Verf., da]  keineswegs immer eine sog. 
,,Elendsumwelt" die Voraussetzung fiir das Zustandekommen yon Mil~handlungen 
ist, sondern auch in diesen F/illen hs die persSnliehe Minderwertigkeit der Eltern, 
eines Elternteiles oder der Kinder selbst Mitursache ist. Es sei verfehlt, rein schema- 
tiseh eine abnorme Stellung des Kindes innerhalb der Familie ohne weiteres als wesent- 
liehsten Grund zur Mil~handlung anzusehen. Ebenso h/ilt Verf. sadistische Motive 
bei den Kinderqus nach seinen Erfahrungen fiir unwahrsc'heinlich, da ihnen 
meist die geschlechtliche Absieht fehlt. Als wichtigsten Faktor sieht er die ursprfing- 
liche Wesensart der miShandelten Kinder an. Nach seinen Beobachtungen ist die 
kSrperliehe Unterentwicklung des Kindes der hs Anlal], vet  allem die ver- 
zSgerte GewShnung an Reinlichkeit u n d  Ordnung. Nicht uninteressant ist es, dal~ 
sieh unter den mitgeteilten F~llen kein eigentlich sehwachsinniges Kind befindet, 
sondern nur einige Minderbegabte. Als hiiufigste Folge der Mil~handlung ist Angst 
vor den Eltern iestzustellen. Kinder, die sieh gegen eine Einsehi!ehterung nieht zu 
wehren verstfinden, wfirden leicht lebensuntfichtig und seien in Gefahr, seelisch zu 
verkfimmern oder sozial abzuglei~en. Robustere dagegen stumpften ab, owfirden 

Z.  f.  d. ges. Gerichtl .  ~r 26. Bd.  8 
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reaktionsmfide, ,,kl~pselfaul" und je naeh ihrer Charakterfestigkeit, Int.e]ligenz und 
sozialen Lage sparer Verstandesmensehen oder Kriminelle. Die affektgeladenen Ver- 
bitterten wollten sich meist als Erwaehsene ffir die in der Kindheit fiberstandenen 
Benaehteiligungen an der Umwett r~chen. Aus den sensitiven mil3handelten Kindern 
entwiekelten sieh leieh~ gemiitlose, brutale Egoisten. - -  Obwohl alas natfirliehe Ver- 
*rauen des Kindes zu den Eltern dutch die Mi~handlungen zerstSrt werde, dr~ngten 
doch viele der mi~handelten Jugendlichen aus dem Helm in das Elternhaus zurfiek. 
Hierin komme die nnstillbare natiirliche Sehnsucht nach der eigenen Familie am 
deutliehsten zum Ausdruek. - -  Die gesamte Erziehung tier Kinder bleibe sp~terhin 
aufsiehtsbedfirftig. Aneh in erzieherisch bedenklicher Umgebung sei manehmal eine 
relativ einwandfreie Entwieklnng mSglieh, ebenso gut wie die beste p~dagogische 
Leitung bei manehen Minderwertigen ein weiteres ttinabgleiten nieht verhLtten kSnne. 
Jedoeh gelinge es im allgemeinen oft, bei mil]handelten Kindern eine beginnende 
Fehlentwicklnng durch entsprechende Ma~nahmen gfinstig zu gestalten. 

Mi'dler-Hess (Berlin). 

Malis, Georg: Das Problem tier Wahrnebmungsaktivit~it in der Psyehologie der 
Kinderaussagen. (Psychoneurol. Klin., Inst. /. Kinder/orsch., Leningrad.) Z. Kinder- 
forseh. 44, 369--378 (]935). 

Inhaltlieh fiber diese Arbeit ausfiihrlieh zu beriehten, erfibrigt sich, da sie neue 
Momente zu dem Problem der Glaubwiirdigkeit yon Kindern als Zeugen vor Gericht 
und der Bewertung ihrer Aussagen in Sittliehkeitsprozessen nicht bringt. Die ein- 
schl~Lgigen deutsehen VerSffentliehungen der ]etzten Jahre seheinen yon dem Verf. 
nicht beriicksiehtigt worden zu sein. Denn hier wurde bereits mit ~achdrnek hervor- 
gehoben, dal] die praktische Begutaehtung soleher F~ille nieht a]lein yon der kSrper- 
lichen und geistigen Veranlagung des betreffenden Kindes auszngehen, sondern anch 
das gesamte Milieu - -  seinen bisherigen Lebensgang, seine Interessen, Erfahrungen 
usw. - -  zu beaehten hat. Da] der Zweek dieser arztlich-psychologisehen Unter- 
suehnngen auf die Beurteilung der Glaubwfirdigkeit des jeweiligen einzelnen ingend- 
lichen Zeugen eingestellt sein muG, ist eine unbedingte Selbstverst~nd!ichkeit, ebenso 
wie alle sonstigen yore Verf. erw~hnten Besonderheiten in der Psyehologie der Kinder- 
aussagen. Auch ist es hinlanglieh bekannt, dal] die Entstehungsgeschiehte der An- 
gaben oft wichtige Hinweise ffir die Aufkl~rnng des Einzelfa]les gibt. - -  Die in der 
Arbeit angeffihrten Beispiele aus der geriehtlichen Praxls ebenso wie die geschilderten 
speziellen experimentellen Untersuchungen bringen aueh keine neuen Beobachtungen 
und Erfahrungen auf diesem Gebiet. Bei der letzten Sehlultfolgerung, die Wahrneh- 
mung sei ,,keine passive Photographie der bestimmten Ereignisse", scheint der u 
jene kindlichen Zeugen yore eidetischen Typ fibersehen zu haben, bei denen die haufig 
erstaunliehe n Gedaehtnisleistungen in ihren Aussagen nur eine Wiedergabe op~iseher 
Erinnerungsbfider darstellen. Mi~ller-Hess (Berlin). 

Jugendliehe in den neuen Riehtlinien fiir das Strafverhhren. Zb]. Jugendreeht 27, 
254--256 (1935). 

Hinweis auf die ,,Riehtlinien ftir das Strafverfahren" des Reiehsjustizminlsters 
yore 13. IV. 1935. Diese gliedern sich in zwei Hauptabsehnit~e: einen altgemeinen 
Tell mit Anweisungen fiir alas Verfahren in seinen versehiedenen Stadien und in einen 
besonderen Tell mit Vorschriften ffir die Verfolgung bestimmter Straftaten. Sie ent- 
halten wiehtige Vorschriften ffir die Behandlung der Jugendliehen. Die Weisungen 
f~ir die Vernehmung yon Jngendliehen werden w6rtlieh angeffihrt. Der besondere TeiI 
der Riehtlinien enthalt bedeutsame Hinweise ffir den Jugendschutz. Dubitscher. 

Georgi, Hermann: Zum Vollzug der Sieherungsverwahrung in Deutschland. (Stra/- 
anst., Marienschlo/3, Oberhessen.) Z. Strafreehtswiss. 5,5, 613--620 (1935). 

Ffir den Vollzug der Sicherungsverwahrung empfiehlt Verf. die Einrichtung be- 
sonderer Anstalten. Zu diesem Zwecke kSnnten aus der Zahl der bestehenden 
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Gefangenenanstalten einige zur Verffigung gestellt werden. Als I-Iaftform holt er iiber- 
wiegend die Gemeinschaftshaft ffir geeignet. Erwogen werden k6nne, ob die Belohnung 
for die zu leistende Zwangsarbeit etwas h6her zu bemessen sei als for die Strafgefangenen. 
Die sehwierigste Aufgabe sei die Herbeiffihrung eines for die Sicherungsverwahrung 
wirklich fOhlbaren Untersehiedes yon der Freiheitsstrafe. Diesem Ziel wiirde dienen 
die Unterbringung in besonderen Anstalten, die Unterseheidnng der Anstaltsldeidung 
yon der der Strafgefangenen and die Erleiehterung der psyehisehen Situation dureh 
Rundfnnkiibertragungen. Die erzieherisehe Einwirkung solle nicht nor ein Wohl- 
verhalten in der Anstalt bezweeken, sondern ouch die M6gliehkeit der Entlassung in 
die Freiheit berficksiehtigen. II. YSbben (MOnster i.W.). 

Bracken, H. yon, und F. Schiifers: Uber die Haltung von Strafgefangenen zur 
Literatur. Z. angew. Psychol. 49, 169--207 (1935). 

An Hand eines Materials yon 21148 Buchentleihungen, die 477 Strafgefangene 
im Laufe eines Jahres vornahmen, suchen Verff. der Frage nachzugehen, welche 
H~ltung bestimmte Typen yon Rechtsbrechern gegenfiber bestimmten Literatur- 
typen (ira Sinne yon H o f m a n n )  einnehmen. Die Entleihziffer yon 44,3 BOchera 
pro Jahr und Leser liegt wesentlich hSher als die der groBsti~dtischen Buchentleiher 
in VolksbOchereien. Die statistischen Berechnungen, die Alter, Soziallage, Strafmal] 
und Straftat berficksichtigen, ergeben, dal~ die LektOrewahl yon Strafgefangenen in 
enger Beziehung zu ihrer S t raf ta t  steht. Der geringere Eiaflu/3 der Soziallage und 
des Lebensalters finder m6glieherweise in gugeren Umst~nden seine Erklgrang. So 
ist z. B. in den Strafanstalten die Zahl der Jngendliehen unter 20 Jahren im allgemeinen 
reeht gering, w~ihrend diese in den VolksbOehereien der Grol]stgdte einen erhebliehea 
Leserkreis bilden. Ihr Fehlen in der Strafanstalt verringert die altersbedingte Streaung. 
Die Frage naeh dem EinfluI~ yon Soziallage and Alter dfirfte daher often zu lassen 
sein. Nor bei primitiv strukturierten Strafgefangenen ist die Buch-Leser-Beziehnng 
eine relativ einfaehe. Sie wird um so komplizierter, je h6her die Bildung des Gefangenen 
ist. Als a l l geme ine  I n t e r e s s e n r i c h t a n g  fallen besonders anf: Vorliebe ftir Unter- 
haltungsliteratur yon geringem geistigem Niveaa, Hang za Abenteuer nnd Kriegs- 
lektOre. Mit vorrfiekendem Alter sehwgeht sich der Hang zum Abenteuer ab. Ein 
weiteres Kennzeiehen ist der Bildangshunger, dos BedOrfnis nach Erotik nnd Inter~ 
esse an Darstellungen fiber Leben and Sehieksal yon St~afgefangenen, an Romanen 
kriminalistischen Inhaltes. Von geringerer Bedentang sind die BOeher, die der t~ort- 
bildung dienen. Die Kennzeiehen der literarisehen Interessen bei den verschiedenen 
Gefangenentypen sind: Bei M6rde rn  ernstes Belehrungsstreben mit Neigungen zum 
Phantastischen, zu Abenteuern grol3en Stils, die vielleicht mit einem gewissen Maeht- 
streben in Zusammenhang gebraeht werden k6nnen. Leiehte Unterhaltungslektfire 
wird abgelehnt. B e t r f iger  bevorzugen Sehilderungen des modernen Lebens in seiner 
ganzen u Hamoristisehes, Biographien, anrahige Zeiten der Gesehiehte, 
Sie zeigen einen nfiehternen Belehrungswillen, Realitgtsnghe, Interesse for Unterhal- 
tung. Einen dritten Typ stellen die S i t t l i e h k e i t s v e r b r e c h e r  dar mit der Un- 
Iiihigkeit, sehwerere geistige Kost zu geniegen und einem Bedfirfnis naeh sexueller 
Reizang. Sie sind ,,Nar-Unterhaltungsleser", bevorzugen BOeher mit Bildern, illustrierte 
Zeitungen, v61kerkundliehe Darstellungen; die letztgenannten wahrscheinlich aas einem 
Interesse an den bildliehen Darstellungen. Aggress ive  und  Diebe  interessieren 
sich besonders for Fragen tier lebenspraktischen Fortbildung. Im iibrigen weiehen 
die Diebe etwas in Richtung zum Betriiger, die Aggressiven etwas in Riehtung zam 
M6rder yore Durchsehnitt ab. Yerff. folgern: ,,Welche LektOre ein Strafgefangener 
bevorzugt, h~ingt eng mit seiner krimine!len Konstitution zasammen." Die Yerff. 
verziehten leider auf eine eingehende Darstellnng und Aafteilung der Strafgefangenen- 
typen. Die AasfOhrungen hgtten durch Beriicksiehtigung and eingehende Wfirdigung 
des Tatmotivs wesentlich an Bedeatang gewonnen. Dubitseher (Berlin). 
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