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Gewebes, Anwendung yon H202, Bluttransfusion. Eine R6ntgenbestrahlung sei als 
Hilfsmethode zu empfehlen, besonders bei Mischinfektion. - -  Verf. kommt zu folgenden 
Sehltissen: 1. Mit Serum behandelte F/ille zeigten wesentlich geringere Mortalit/it. 
2. Serumprophylaxe ist bei allen verd/~chtigen F/illen zu empfehlen. 3. Serumprophy- 
laxe ist bei Amputation wegen diabetischer Gangr/~n notwendig. Krieg (Magdeburg).o 

.Kriminologie. Krtminalbiologie. StrafvoUzug. 

Sehmeing, Karl: Justiz und Eidetik. Mschr. Kriminaipsychol. 28, 113--128 (1937). 
Verf. sieht die Eidetik als jene F/~higkeit, yon den Wahrnehmungen ein Erinne- 

rungsbild, selbst noch nach 1/~ngerer Latenzzeit, willktirlich oder dutch bestimmte Reize, 
vollst/indig wahrnehmungsm~]ig wieder aufleben lassen zu k6nnen. Das Ph/inomen 
der Anschauungsbilder tritt, v611ig unabh/~ngig vonder  Intelligenz, bei Kindern und 
Jugendlichen welt h/iufiger auf als bei Erwachsenen. Im Iorensischen Schrifttum war 
die eidetische Anlage bisher nur als Grundlage aul~ergew6hnlich zuverl/~ssiger Er- 
innerungsf/~higkeit hervorgehoben. Verf. abet weist noch auI eine andere Seite bin, die 
juristisch bedentsam werden kann: die M6glichkeit der T/~uschung. Da die eidetische 
Anlage insbesondere der schulpflichtigen Jugend eigen ist, so hat sie Itir alle Kinder- 
aussagen erh6hte Bedeutung, besonders in Sittlichkeitsprozessen, weft die kindliche 
Phantasie erregenden Tr/iumen nachgeht und mit subjektiver Berechtigung, abet ob- 
jektiver Unriehtigkeit entsprechende Aussagen machen kann. Die Glaubwtirdigkeit 
der Aussagen yon Vorgeschichten kann yon vornherein nieht angezweifelt werden, da 
die Erlebnisse nach Ausweis eidetischer Forschung sehr wohl mSglich und in weitem 
Umfang kontrollierbar sind. H. Tgbben (Mtinster i. W.). 

Tempelmans Plat, C. J. H.: Simulation, Aggravation, Dissimulation. (Milit.-Hosp., 
'sGravenhage.) Mil. geneesk. Tiidschr. 26, 41--51 (1937) [Holl/indisch]. 

Verf. gibt einen allgemeinen 13berblick tiber die Erfahrungen, die er als Militiir- 
arzt hinsichtlich obigen Themas gemacht hat. Er warnt vor einer fibereilten Annahme 
einer Simulation. Friiher wurden mit Vorliebe StSrungen des Seh- und H6rverm6gens 
vorget~useht, jetzt weil~ aueh die Allgemeinheit, dal] diese T/iusehung leicht zu ent- 
larven ist. Nieht leicht durehftihrbar ist die Simulation auf dem Gebiet der Nerven- 
krankheiten, noeh schwerer die auf dem Gebiet der Psyehiatrie. 13bertreibung eines 
Leidens Iindet sich h~ufiger, sowohl bei Geistesarmen wie bei Intellektuellen. tIier 
wird der Arzt am besten Klarheit gewinnen, wenn er durch geschicktes Vorgehen 
das Vertrauen des Mannes gewinnt. Am schwierigsten ist manehmal, die Dissimula- 
tion, die Verheimliehung eines Leidens, zu entdecken, sei es, dal~ einer seine Epilepsie, 
oder ein anderes Leiden, von dem er Nachteile beftirehtet, zu verbergen sucht. Sehlimm- 
sten Falles wird eine 1/~ngere Beobachtung Klarheit bringen. Ungeeignete Elemente 
mtissen vom Heere ferngehalten werden. Ganter (Wormditt). 

Bender, Lauretta, Sylvan Keiser and Paul Schilder: Studies in aggressiveness. 
(Die Angriffssucht.) (Psychiatr. Div., Bellevue Hosp. a. Dep. o/Psychiatry, Med. Coll., 
New York Univ., New York.) Genet. Psychol. Monogr. 18, 546--564 (1936). 

Die Tendenz des Umsiehgreifens und des Angreifens darf nieht isoliert vom Kom- 
plex der k6rperliehen Ausdrueksbewegungen des Menschen betraehtet werden. Aktivit~t 
und Aggressivit/it im mensehlichen Leben wechseln mit den Phasen der Unsieherheit 
und der Unterwtirfigkeit. Die Verff. gehen an Hand einschl/igigen Materials den 
Ursachen der Aggressivit/~t nach. Dabei lief3 sich feststellen, dal~ die unrea]istische 
Natur der springenden Geftihlsstruktur es ist, die zu inneren tragischen Gegens/~tzen 
ffihrt wie zu Zusammenst61~en, K6rperverletzung, Totschlag und mitleidlosen grau- 
samen Mil]handlungen. Zur Verhtitung der Ausl6sung der Aggressivitiit sollte man 
nach Ansicht der Verff. den affektiv geladenen Menschen Gelegenheit geben, ihr Selbst- 
geftihl wiederzugewinnen und zu st~rken. Nicht Hinweise auf die Ztigelung ihrer Heftig- 



265 

keit helfen fiber Krisenzeiten hinweg, sondern die Abreaktion affektiv gebundener 
Energie in Spiel and Phantasie and sehSpferischer Arbeit. H. TSbben (Mtinster i. W.). 

Bender, Lauretta, and Paul Sehilder: Aggressiveness in ehildren. (Aggressivit~t 
bei Kindern.) (Psychiatr. Div., Bellevue Hosp. a. Dep. o/ Psychiatry, Med. Coll., 
New York Univ., New York.) Genet. Psyehol. Monogr. 18, 410---525 (1936). 

Die Verff. besch~ftigen sich,~'nit den k6rperlichen aggressiven Tendenzen des 
Kindes. Die Untersuchungen wurden an einem psychiatrischen Hospital ausgefiihrt. 
Es handelte sich um Buben and M~dchen mit Betragensschwierigkeiten. Bei einem Tell 
der Kinder bestanden Intelligenzdefekte. Das Alter der Kinder schwankte zwisehen 
3 und 15 Jahren. Es waren 34 M~dehen und 49 Buben. In einer Liste wird yon jedem 
der Kinder Alter, Intelligenzquotient and eine kurze Schilderung der Konfliktsituation 
gegeben. Als Verbaltest wurde ein Fragebogen mit 21 Fragen gew~ihlt. Bei den kleineren 
Kindern wurden Spieltests angewendet. Au~erdem wurden die Kinder immer ohne 
ihr Wissen beim freien Spiel beobaehtet. 14 Bilder mit aggressivem Inhalt, die aus 
Zeitungen entnommen worden waren, wurden den Kindern zur Deutung gegeben. 
Die Kinder wurden in 2 Gruppen (Kinder im Alter yon 3--8 Jahren and Kinder yon 
9--15 Jahren) geteilt. Bei den Kindern der 1. Gruppe wurden vor allem die Ergebnisse 
tier Spieltests and der Bilddeutung verwertet. Bei den aus den psychologisehen Be- 
Iunden gezogenen Schlu~folgerungen wurden die anamnestischen und klinischen Be- 
funde weitgehend beriieksiehtigt. Auf Grund des Tatsaehenmaterials kommen die 
Verff. zu dem Schlul~, dal~ Aggressivit~t eine Grundhaltung des Menschen ist. Am 
deutliehsten kam das bei dem Kleinkind zum Ausdruck. Bei den jungen Kindern war 
ihr allgemeines Verhalten in ~bereinstimmung mit ihrem Benehmen bei freiem Spiel 
und beim Spieltest und in ~bereinstimmung mit ihren Antworten auf die Fragen and 
mit ihren Deutungen der aggressiven Bilder. Die ~lteren Kinder brachten ihre Ag- 
gressivit~t sehr h~iufig nur indirekt sum Ausdruck. Inwieweit das Kleinkind einen Be- 
griff yon Gut nnd B6se hat, kann aus den Untersuchungen nicht gesehen werden. 
Auffallend war bei den ~lteren Kindern, dal~ die bewul3t ausgedriickten moralisehen 
Grunds~itze hSher standen als die moralische Haltung, die im Spiel und bei indirekten 
Untersuchungsmethoden in Erseheinung trat. Die Aggressivit~it scheint in enger Be- 
ziehung zu der motorischen Sphere zu stehen. Die organiseh fundierte Aggressivit~t 
ist unspezifiseh, w~hrend die psychogen bedingte Aggressivit~t sich spezifisch auf ge- 
wisse Situationen bezieht. T~opp (Wfirzburg).o 

Keiser, Sylvan, and Paul Sehilder: A study in criminal aggressiveness. (Uber den 
Angriff auf Leib and Leben.) (Psychiatr. Div., Bellevue Hosp. a. Dep. o/ Psychiatry, 
Med. Coll., New York Univ., New York.) Genet. Psychol. Monogr. 18, 361--409 (1936). 

Die Analyse tier Beantwortung eines umfassenden Fragebogens ftihrte die Verff. 
zu der Sehlul~folgerung, da~ in vielen F~llen der Angriff auf Leib und Leben ein dutch 
Passivit~it bedingter reaktiver Zustand ist. Diese Passivit~t, ein Gefiihl der Insuffizienz 
and Unsicherheit, ist h~iufig identisch mit homosexuellen Ztigen and der Fureht vor 
sexuellem Mil~brauch. Nieht selten auch seheint dieser Zustand mit Feminismus sinn- 
verwandt zu sein. Das Individuum versucht nun den femininen Habitus zu fiber- 
winden (abzustreifen), indem es kraftvolle m~innliehe Eigensehaften ~ul~ert. Das 
passive Verhalten ist ibm racist dutch allzu strenge Erziehung aufgezwungen worden, 
wobei die natiirliche m~nnliehe Aktivit~t nicht zur Auswirkung kommen kann, dafiir 
aber ungeheuer gestaut wird. Wenn sich nun bei ihm die so akkumulierten seelisehen 
Energien mit elementarer Gewalt entladen, so erweist sieh die Ausdrucksgestaltung 
seiner M~nnlichkeit als Angriff auf Leib and Leben des N~iehsten. Heinr. Tgbben. 

Keiser, Sylvan, and Paul Sehilder: Aggressiveness in women. (Aggressivit~t bei 
Frauen.) (Psychiatr. Div., Bellevue Hosp. a. Dep. of Psychiatry, Med. Coll., New York 
Univ., New York.) Genet, Psychol. Monogr. 18, 526--545 (1936). 

Es wurde versucht, in die seelisehe Struktur aggressiver krimineller Frauen Ein- 
bliek zu bekommen. Die untersuchten Frauen waren im Jahre 1935 yon dem Gerichts- 
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h of der allgemeinen Sitzungen yon dem Kreis New York wegen aggressiver Verbrechen 
verurteilt worden. Im Jahre 1935 standen vor diesem Gerichtshof insgesamt 115 Frauen 
unter Anklage. Davon wurden 28, d. s. also 24%, aggressive Delikte zur Last gelegt. 
Die Untersuchungen erfolgten mit der Fragebogenmethode.' Aul]er 14 aggressiven 
kriminellen Frauen wurden zur Kontrolle 25 normale und 20 neurotische Frauen unter- 
sucht. Ein Teil der neurotischen Frauen wurde vo~lst~ndig analysiert. Es stellte sich 
heraus, dab kein grundlegender Unterscbied zwischen der AggressiviNit der M~nner 
und Frauen besteht. Auch bei den Frauen trat die Aggressivit~t als Reaktion auf eine 
aufgezwungene Passivit~t auf. Allerdings war bei den Frauen aggressive Kriminalit~it 
sehr viel seltener als bei denl M~nnern. Das mag dutch die Einstellung der mensch- 
lichen Gesellschaft, die yon der Frau keine Aggressivit~t und St~irke erwartet, bedingt 
sein. Aul~erdem haben offenbar die Frauen sehr viel mehr als die M~nner die MSglich- 
keit, ihre Aggressivit~t in Worten und nicht in Taten abzureagieren. In Ubereinstim- 
mung mit diescr Annahme waren sprachlich gerade die aggressiv kriminellen Frauen 
am wenigsten aggressiv. Die Form, in der sich die Aggressivit~t ~ul]ert, ist abh~ngig 
yon der Ideologie der menschlichen Gesellschaft. Wird aktiv und aggressiv als m~nn- 
lieh und passiv und unterwiirfig als weiblich betrachtet, so ist es denkbar, da] sich eine 
aktive Frau fiir m~nnlich h~lt und ihr ganzes Verbalten nach diesem Leitmotiv ein- 
riehtet. Die u nehmen an, dal~ derartige Vorg~inge in vielen F~llen fiir die Homo- 
sexualit~t bei Frauen verantwortlich zu maehen sind. Tropp (Wfirzburg).o 

Tullio, Benigno di: Errori e pregiudizi in antropologia criminale. (Irrtiimer und Vor- 
urteile auf dem Gebiete der Kriminalanthropologie.) Arch. Med. leg. 7, 1--25 (1937). 

Abwehr von Angriffen, die recht h~ufig gegen die Kriminalanthropologie (=  Kri- 
minalbiologie nach unserer Fachsprache) gemacht werden, letzten Endes aber nur 
der Unkenntnis der wahren Lehre L o m b r o s o s  und ihrer Fortentwicklung bis in die 
Gegenwart hinein entsprungen sind. Im einzelnen nichts Neues. v. Neureiter. 

Mariconde, Pablo: Die Idee des kriminellen Typus und das Prinzip der Entwieklung. 
Psiquiatr. y Criminol. 1, 375--378 (1936) [Spanisch]. 

Verf. ist yon jeher Vork~mpfer f~ir die Aufstellung eines ,,kriminellen Typus" 
im Sinne eines atavistisch primitiven Menschen inmitten einer zivilisierten Umwelt. 
Die Auffassung des Kriminellen yon K e y s e r l i n g ,  der im Verbrecher das ,,unmensch- 
liche Wesen" sieht, dem die hSheren Geffihle fehlen, wird abgelehnt. Bei der Kl~rung 
dieser Frage mull ein Problem gelSst werden, welches eine wissenschaftliche und eine 
metaphysische Seite umschlie~t. Die Idee der Entwieklung des Menschen wurde 
immer mehr als eine mechanische Umformung und Anpassung an die Anforderungen 
der Au~enwel~ angesehen, wobei der innere, ffihrende Faktor, dcr dutch die natur- 
wissenschaftlichen Methoden nicht erkannt werden konnte, vernachl~ssigt wurde. 
Die hSheren F~higkeiten des Menschen sind keine Anpassungen an die Aul]enwelt, 
sie sind SchSpfungen der inneren Kraft zum Zweck des Beherrschens der ~iul]er~n Urn- 
st~nde. Von der metaphysisehen Grundlage aus gesehen hat das Gesetz der Ent- 
wicklung ungeheueren Spielraum fiir alle mSglichen Variationen. Es ist der Ausdruck 
des Lebenswillens, den das Leben in sieh selbst tNigt. Die Auffassung Lo m b ro so s  �9 
fiber den ,,kriminellen Typus" bleibt unangetastet, wenn sie auch nut eine Seite des 
Problems hauptsachlich ber~ieksichtigt. Rieper (Berlin). 

Miehel, Rudolf: Das Verbrechen des Raubes. Psyehologie und Psychopathologie der 
T~iter. Mschr. Kriminalbiol. 28, 65--76 (1937). 

Das Erfahrungsmaterial, fiber das bier berichtet wird, umfal~t 165 R~iuber. Dar- 
unter befanden sich 3 F~lle yon Schizophrenie, eine Epilepsie, 1 Fall yon interniertem 
chronischen Alkoholismus, dazu noch eine Reihe von Alkoholikern, Psychopathen 
und Schwachsinnigen. Die Mehrzahl der F~lle zeigte schon von Kindheit an Nei- 
gungen zu Diebst~hlen bei ausgesproehen gewalttiitiger Veranlagung. Reizbarkeit, 
Rauflust, Rohheit und Streitsucht wurden sehr h~iufig gefunden. Die Deliktsart ist 
spezifisch ffir m~innliche Individuen, sie wird vorwiegend von Jugendlichen ausgeffihrt, 
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welche das 25. Lebensjahr noch nicht fiberschritten haben. Die Angaben fiber erbliche 
Belastung sind leider zu allgemein gehalten, als dal] sich Bestimmtes aus ihnen ent- 
nehmen liel]e. Es wird angegeben, dal] am hiiufigsten habitueller Alkoholmil~brauch 
der Vorfahren gefunden wurde, dal] 16 F~lle yon geisteskranken Eltern oder Voreltern 
abstammten. F. Stump/1 (Mfinchen).o 

Gummersbaeh, H.: Die strafreehtliche Sonderstellung der Kindesm~rderinnen. 
Eine kriminalpsyehologisehe Pers~nlichkeitsstudie zur Strafrechtsreform. Off. Gesdh:- 
dienst 2, A 617--A 625 (1936). 

Nachprtifung yon KindstStungsfgllen bei einer Oberstaatsanwaltschaft einer deut- 
schen ~rol]stadt innerhalb 8 Jahren mit mehrfacher Exploration der Tiiterinnen zur 
Feststellung der Frage, inwieweit die strafreehtliche Sonderstellung des Kindsmords 
berechtigt ist. Die Grundlage ffir die Beurteilung der kriminal-psychologischen Fer- 
sSnlichkeit der KindesmSrderinnen ist die Annahme, dal] der psychologische Zustand 
der Gebgrenden einen besonderen Gemfitszustand der Sinnesverwirrung hervorrufe. 
Bei einem Drittel der Fiille wurde auf Grund des medizinischen Gutachtens wegen 
mangelnden Beweises die Tiiterin aul~er Verfolgung gesetzt. Von den verurteilten Tiite- 
rinnen erhielt der grSl]te Teil Bewiihrungsfrist. Bei anderen wurde die Strafe nur teil- 
weise verbfil3t, und in einem anderen Teil erfolgte Freispruch. An letzterem Urteil sei 
nicht zuletzt die strafreehtliche Sonderstellung und seine Bezeichnung als Kindesmord 
mitschuldig. Es spiele hier die Mentalitiit des Mannes in einem aufs engste mit sexuellen 
Vorgi~ngen verknfipften Tatbestandskomplex eine Rolle. Verf. fand bei seinen Explo- 
rationen die Ansicht A s c h a f f e n b u r g s  bestiitigtl dal] es sich bei diesen Miidchen um 
passive Naturen handle, auch in ihrem Geschlechtsleben. Die Passivitiit sei auch die 
Ursaehe, dal] nut wenig Miidehen als Begrfindung der Tat Ehrennotstand oder wirt: 
schaftliche Not angaben, tIierbei stellte Verf. sich folgende Fragen: Ob der seelische 
Vorgang, der in der Tiiterin den Gedanken an das Motiv hervorrief, durch Aussprechen 
dieses Gedankens eine Verwirklichung land und ob der Gedanke aueh in die Tat um- 
gesetzt wurde. Die Verbindung beider Fragen verhalf ibm dann zur Feststellung der 
Wahrheit, ob Ursaehe und Wirkung tatsiichlich im Kausalzusammenhang stand und 
damit das Motiv wirksam wurde. Eher als diese Grfinde kgme das Motiv der Rat- 
losigkeit in Frage, wogegen aber die Tattechnik und andere -umst~nde spriichen. 
Im Gegensatz zur Kindesm6rderin seien die Abtreiberinnen aktive Naturen. Im 
ganzen kommt VerI. zu dem Schlul], dal~ die aus der psychologischen PersSnliehkeit 
der KindesmSrderinnen hergeleiteten Grfinde ffir eine besonders milde Bestrafung 
nur selten bestiinden. Im Einzelfalle w/iren diese Griinde zu berficksichtigen, dagegen 
nicht generell. Matzdor/[ (Berlin). 

�9 Mayer, Ludwig: Das Verbreehen in Hypnose und seine Aufkliirungsmethoden. 
Miinehen:Berlin: J. F. Lehmann 1937. 221 S. RM. 7.60. 

Die Gefahr, die in dem Stoff liegt, dal~ das Buch zu einem ,,Sensationsroman" 
wird, hat Verf. durch seine sachliche und kritische Darstellungsweise glficklich zu um- 
gehen gewul3t. Man wird im Zweifel darfiber bleiben mtissen, welcher Tell des - -  im 
wesentlichen drei Abschnitte umfassenden - -  Buehes der Hauptteil ist. In dem ersten 
Abschnitt wird das Wesen des Hypnotismus phiinomenologisch und psychologisch 
behandelt. In erster Linie sind die Ausfiihrungen auf die M6glichkeiten yon Verbrechen 
in hypnotischem Zustande zugespitzt. Die ErSrterungen setzen, wie Verf. selbst sagt, 
-r dal] der Leser fiber das Wesen des Itypnotismus Beseheid weilL Der zweite 
Tell: ,,Der Tatbestand des Falles E. Walter" stellt eine eingehend durehgeffihrte 
Illustrierung der theoretischen Ausffihrungen des ersten Teiles dar. Alle wesentlichen 
Punkte, die in diesem zweiten, recht anschaulich geschilderten Teil auffallend ,,sen- 
sationell" oder ,,unm6glich" wirken, linden ihre Erkliirung und sachliche Begriindung 
in dem ersten Tell. Sehliel]lich wird in einem dritten Teil der Fall medizinisch und jn- 
ristisch ausgewertet. Es handelt sieh bei dem mitgeteilten Falle um ein einfaches, 
abet in keiner Weise abnormes Landmiidchen, das allenfalls als leieht beeindruckbar 
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bezeichnet werden kann und durch jahrelange dauernde hypnotische Beeinflussung 
zum willenlosen Objekt wird, Selbstmordversuche und Mordversuche in der Hypnose 
verfibt, sich auf Befehl des Hypnotiseurs mit diesem und einer Anzahl weiterer M~inner 
in Gesehlechtsverkehr einl~Bt, obwohl sie verheiratet ist und ein v611ig einwandfreies 
und geordnetes Leben gefiihrt hat. Sie wird gezwungen, Geld und Lebensmittel yon 
ihrem Vater und spiiter yon ihrem Ehemann zu beschaffen, Eingriffe im Sinne des 
w 218 StGB. an sich vornehmen zu ]assen und gef~hrliche Abtreibungsinstrumente zu 
vertreiben. Monatelang fortgesetzte Arbeit des Verf. war erforderlieh, um die Sper- 
rungen der Erinnerungen, die der Hypnotiseur gesetzt hatte, zu beseitigen. Veff. 
fordert in einem SehluBwort eine gesetzliche Regelung der aufgeworfenen Fragen, 
Sehutz vor leichtfertiger Gef~hrdung der menschlichen Gesundheit, vor wirtsehaft- 
licher Ausbeutung durch asoziale Elemente und vor seelischer Sch~digung durch Hyp- 
nose. Folgende Gesichtspunkte seien in einem solchen Hypnosegesetz zu beriicksich- 
tigen: 1. Hypnotisieren diirfe nur, wer als approbierter Arzt auf Grund einer besonderen 
Genehmigung dazu bef~thigt sei. Schaustellerisehe und kurpfuscherische Anwendung 
mfisse strafbar sein. 2. Hypnose als Heilmittel bedfirfe der Zustimmung des Kranken 
oder seines gesetzlichen Vertreters. 3. Wird trotzdem in gewinnsiichtiger oder ver- 
brecherischer Absicht hypnotisiert, sei auf eine strenge Freiheitsstrafe zu erkennen. 
Die verbrecherische Absicht miisse dabei sowohl den aktiven wie den passiven Tat- 
bestand der Beauftragung umfassen. 4. Auch der bloBe Versueh einer Hypnotisierung 
ohne Befugnis mfisse flit strafbar erkl~rt werden. Dubitscher (Berlin). 

De Nigris, Giovanni: L'opoterapia antisessuale seeondo Ceni e la sua influenza 
sugli staff eretistiei di adulti psicopatiei e eriminali. (Die antisexuelle Organotherapie 
nach Ceni und ihr EinfluB auf die Erregungszust~nde erwachsener Psychopathen und 
Krimineller.) (Osp. Psichiatr., Volterra.) Neopsiehiatr. 2, 399--407 (1936). 

In einer fffiheren Arbeit hatte Veff. bei 52 im Alter yon 9--18 Jahren stehenden 
erethischen Jugendliehen den EinfluB yon Injektionen .einer aus Sehilddrfise, Epithel- 
kSrperchen, Nebenniere und Hypophyse gewonnenen ExtraktlSsung gepriift. Be- 
handlungsdauer 25--30 Tage. In der Mehrheit der F~lle deutlicher und lang anhalten- 
der kalmierender Effekt, besonders bei undisziplinierbaren, impulsiven, erethisehen, 
jedoch intellektuell nieht gesch~idigten Kindern. Start der Injektionsfliissigkeit ver- 
wendete Verf. nun pulverisierte Troekensubstanz aus den obengenannten Driisen 
(hergestellt im Therapeutisehen Institute zu Rom) und experimentierte damit an 50 Er- 
waehsenen; es handelte sich um impulsive, gewaltt~tige Insassen der Strafgeriehtlichen 
Abteilung des Psychiatrisehen Asyles, ohne sonstige psyehisehe St6rungen, wie Wahn- 
ideen oder Sinnest~usehungen. 20 davon hatten in der Kindheit Encephalitis lethargica 
durchgemaeht, im allgemeinen ohne neurologisehe Folgezust~nde, die iibrigen mehr 
oder minder erblieh belastet, ffede Tablette enthielt eine physiologische Einheit der 
Driisen. Dosen yon 1--8 Stiick t~glich, je naeh Toleranz, im Durehsehnitt 1--2 Stfick. 
Die 20 Eneephalitiker zeigten sieh intolerant, so dab bei einer Dosierung yon 2 bis 
hSchstens 4 Tabletten nach etwa 6 Tagen das Veffahren wegen thyreotoxischer Er- 
seheinungen eingestellt werden mu~te. Die anderen vertrugen die Pr~parate anstands- 
los. Bei  der ersteren Gruppe zeigte sich auch eine Versehlimmerung des Erethismus. 
Bei den anderen 30 F~llen zeigten 28 bald wesentliehe Beruhigung im ganzen Gebaren; 
sie wurden disziplinierbar, ruhig, traitabel. Nur bei 2 F~llen, welehe auch eine gewisse 
Intoleranz gegenfiber der Medikation aufwiesen, war aueh der Erethismus unbeein- 
fluBbar. Die 28 gut ansprechenden F~ille wurden 60 Tage lang behandelt, dann wurde 
die Medikation ausgesetzt. Die Besserung Melt etwa 1 Monat lang an, um allm~hlieh 
dem frfiheren erethisehen Verhalten Platz zu machen. Die erbliche Belastung bestand 
in Alkoholismus, Neuropathie oder ausgesproehener Psychose. Veff. geht auf Tier- 
experimente yon Ceni ein, ferner auf Erfahrungen an Kastrierten, wobei speziell die 
Sehweizer Berichte yon Wolf fiber kastrierte Sexualverbrecher herangezogen werden 
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Er betont Einflul] der elementaren Instinkte (Sexualits Mfitterlichkeit) auf die ge- 
samte psychische Pers6nlichkeit. Alexander Pilcz (Wien).o 

Diamond, Solomon: A study of the influence of political radicalism on personality 
development. (Eine Studie fiber den Einflul3 des politischen Radikalismus auf die 
PersSnlichkeitsentwicklung.) Arch. of Psychol. Nr 203, 1--53 (1936). 

W/ihrend bisher die PersSnlichkeit des Erwachsenen im Gegensatz zu der des 
Kindes meist in Hinblick auf erbmi~l]ig Iestliegende Faktoren untersucht worden ist, 
will der Verf. feststellen, ob bestimmte Umweltfaktoren von Einflul~ auf die PersSnlieh- 
keit sind, wie dies die Ethnologen und Kulturforscher bereits festgestellt h~itten. Frfihere 
Untersuchungen fiber Beziehungen zwischen politiseher Einstellung und Pers6nlichkeit 
haben kein eindeutiges Ergebnis geliefert; Verf. glaubt, dab dies dadurch bedingt 
sei, dab jeweils nur nach dem statischen Bilde der PersSnlichkeit geffagt worden sei. 
Es ws notwendig, auf den Weehsel in der Entwicklung zu achten. Den entseheidenden 
Unterschied menschlicher PersSnlichkeiten sieht der VerI. in dem Gegensatz yon 
introvertiert und extravertiert. W/ihrend J u n g ,  obwohl er den gleichen Weft der 
beiden Formen betone, im Grunde die Introversion ffir wertvoller halte und bedauere, 
da~ die moderne Welt sie benachteilige, sprieht sieh der Verf. fiberzeugt ffir die Extra- 
version aus: Introversion bedeute mangelnde Angepal~theit an die Aufgaben des 
Lebens. So wie beim k6rperlichen Tun das Achten auf den Ablauf die Sicherheit 
beeintr~ichtige, so wirke sich die Introversion aligemein hemmend aus. Andere Unter- 
suchungen h~tten bereits bestatigt, dal] Introvertierte unsicher, geffihlsbestimmt und 
nerv6s seien. Die Introversion sei eine Fotge der Minderwertigkeitsgeffihle, die sich 
naeh der Aufloekerung der festen Bindungen im sozialea Leben durch die Industrialisie- 
rung und dutch den Individualismus im Kampfe urns Dasein eingestellt und verfestigt 
h~tten. Die Frage, die tier Verf. kl/~ren Will, ist, ob der politische Radikalismus als ein 
Yersuch, yon der Introversion zur Extraversion zu gelangen, zu verstehen sei. Die 
Untersuchung erfolgte mit Hilfe eines Fragebogens fiber Verhaltensweisen, Geffihls- 
und Denkhaltungen, der den fiblichen Methoden der amerikanischen Psychologic zur 
Feststellung yon Introversion und Extraversion entspricht. Die Brauehbarkeit der 
Methode wird durch eingehende methodisehe Vergleichungen begrfindet. Die Fragen 
bezogen sich nieht auf den gegenw/~rtigen Zustand, sondern auf das Verhaltnis zu 
dem Zustand des Befragten vor 3 Jahren. Die Auswertung erfolgte durch Summation, 
der den Wechsel zur Extraversion (positiven) und zur Introversion (negativen) be- 
hauptenden Antworten. Zu dem Versuch wurden herangezogen: Studenten der Psycho- 
logie und Theologie, kirchliche Jugendgruppen, Angeh6rige verschiedener kommunisti- 
scher Vereinigungen. Zur Auswertung wurden eingehende Berechnungen fiber Zuver- 
1/issigkeit der beobachteten Unterschiede sowie fiber Alters- und Gesehlechtsabhs 
keit durchgeffihrt. Die Werte der einzelnen Gruppen wurden entsprechend der Alters- 
verteilung auf Grund des Alterskorrelationskoeffizienten umgerechnet. Nunmehr zeigt 
sich, dal~ der Wechsel yon der introvertierten zur extravertierten Haltung ungleich 
haufiger und ausgepr~gter bei der kommunistischen Gruppe ist als bei allen anderen. 
Lediglich die Theologiestudenten zeigen eine ~hnliche, aber sehr vie1 schw/ichere Ten- 
denz. Werden nut die sozialistischen und kommunistischen Studenten berficksichtigt, 
so ist neben den ausgepr/igten Stufen des Wechsels auch eine geringere Stufe noch 
st~irker vertreten als bei der demokratischen und konservativen Gruppe. In der Dis- 
kussion der Resultate lehnt der Verf. entschieden die Erkl~rung ab, da~ der Wechsel 
der PersSnlichkeitsentwicklung die Grundlage des politischen Radikalismus sei. Diese 
tIypothese betrachte die PersSnlichkeit und ihre Entwicklung als eine festliegende 
Konstante, unabh/~ngig yore Einflu$ der Umgebung. Vielmehr sei der Wechsel dcr 
Entwicklung eine Folge des politischen Radikalismus, der sieh zun~chst, vor allem 
bei jfingcren Studenten, in st/irl~erer Introversion, dana abet bei allen aktiven Kom- 
munisten dutch entschiedene Extraversion auswirke. Zum Schlul] werden eine Reihe 
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autobiographischer Berichte yon Kommunisten analysiert und als weiterer Beweis fiir 
die Theorie des Verf.s hingestellt. Ri~ssel (Leipzig). o 

�9 Hartmann, Gunther: Die Entmiindigung als Mittel der Verbreehensverhiitung 
unter besonderer Berfieksiehtigung ihres Verh~iltnisses zu den fibrigen SieherungsmaB- 
regeln des neuen Staats. (Reehtsvergleieh. Untersuch. z. ges. Strafreehtswiss. Hrsg. v. 
Erich Sehwinge. H. 7.) Bonn a. Rh. : Ludwig RShrscheid 1937. XV, 124 S. RM. 4.80. 

Die vorliegende Arbeit versueht den Naehweis zu fiihren, dal~ neben den anderen, 
bereits bestehenden Sicherungsmitteln die Entmiindigung nach w 6 BGB. zu wirksamer 
Verbrechensverhiitung herangezogen werden kann und mul~, Gedankeng~nge, wie sie, 
allerdings mit teilweise erheblichen Abweichungen, von TSbben  (vgl. diese Z. 28, 52) 
vorgetragen worden sind. Im einzelnen begriindet der Verf. seine Ansicht folgender- 
mal~en: Die Mal~regeln der Sicherung und Besserung wiirden nicht durchgreifen in 
Fiillen, in denen eine nicht durch strafbare Handlungen angezeigte Gef~thrliehkeit v0r- 
liege, und ferner da, wo eine Anstaltsunterbringung nicht unbedingt erforderlich 
erscheine. Das Gesetz zur u erbkranken Nachwuchses biete auch keine ge- 
niigende Garantie, in der Jetztzeit die Allgemeinheit unmittelbar vor Verbrechen erb- 
kranker Personen zu schfitzen. Auch den VerwaltungsbehSrden seien in erheblichem 
Umfange, z.B. gegeniiber vermindert Zurechnungsf~thigen, die H~tnde gebunden. 
SchlieBlich berge das zu schaffende Bewahrungsgesetz gegeniiber dem einfaeheren Weg 
der Entmiindigung die Gefahr in sich, dal~ zu viele Personen in Anstalten untergebracht 
warden wiirden. Alle Schwierigkeiten und Liicken kSnnen nach der Ansicht des Verf. 
dureh eine sinngem~tl~e Anwendung der Entmiindigung vermieden werden. Ausgangs- 
punkt dafiir ist die richtige Erkenntnis yon der Natur der Entmiindigung. Diese sei 
neben Sehutzma/~nahme im Interesse des Entmiindigten im besonderen Ma~e Schutz- 
mal~nahme im Interesse der Allgemeinheit (S. 55). Der Verf. legt dann eingehend die 
einzelnen tats~tchlichen Voraussetzungen fiir die Entmiindigung dar, wobei er unter 
geschickter Auseinandersetzung mit den gegenteiligen Ansichten beaehtliche praktische 
Vorsehl~ge bringt. Die mit zahlreichen Literaturangaben versehene Arbeit bedeutet 
flit die kfinftige totale Ausgestaltung umfassender staatlieher Verbrechensverhiitung 
zweifellos einen Gewinn, der kleinere iiu~erliche Beanstandungen, z. B. die gelegentlich 
p~dagogische Ausdrucksweise oder gewisse Wiederholungen (vgl. u. a. S. 55 VIII und 
S. 58 X) in den Hintergrund treten ]~tl~t. H.H.  Burchardt (Fredersdori b. Berlin). 

Ribeiro, Leonidio: D~pistage des anomalies ehez les enfants au point de rue de la 
prevention eriminelle. (Feststellung yon Anomalien bei Kindern, um Verbreehen zu 
verhiiten.) (Laborat. de Biol. In]ant., Univ., Rio de Janeiro.) Arch. Med. leg. 7, 152 bis 
155 (1937). 

Verf. hat ein Institut gegriindet, in dam Jugendliche untergebracht werden, 
die anormal erscheinen. Sodann werden durch besondere Xrzte die Krankheiten fest- 
gestellt, so z. B. Syphilis, Epilepsie, jugendliche Paralyse, Tuberkulose, Sehwachsinn. 
Er ist der Ansieht, durch Zusammenarbeit zwischen Gerieht, Mediziner und Erzieher 
einen Zusammenschlu/~ herbeizufiihren, um gemeinsam die Grundlagen des Anormalen 
zu erforschen und zu versuchen, durch Erziehung die Kinder vor der Kriminalit~it 
infolge ihrer Veranlagung zu bewahren. Foerster (Marburg). 

Durea, Mervin A.: The emotional maturity of juvenile delinquents. (Die Reifung 
des Gefiihlslebens der jugendlichen Verbrecher.) 5. abnorm, a. soc. Psychol. 31, 472 
bis 481 (1937). 

Die vorliegende Arbeit der Verf. zeitigt folgendes Ergebnis: Wie die versehieden- 
sten Testuntersuehungen ergeben haben, ist das Gefiihlsleben der jugendlichen Rechts- 
brecher (der Altersstufen 14:0 bis 17:11) im Verh~iltnis zu ihren unbeseholtenen Alters- 
genossen welt weniger entwiekelt. Innerhalb dieser Versuchsreihen ~nderte sich mit 
der Zunahme des Lebensalters aueh der Umfang der EntwicklungsstSrungen des Ge- 
fiihlslebens. Obgleich wechselseitige Beziehungen zwischen Gefiihlsalter und Ver- 
brechensindex nicht erheblich sind, so l~l]t doch die Unterschiedlichkeit des Entwick- 
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lungsganges des Geffihlslebens unter Straffiilligen erkennen, da] das Reifen des Ge- 
ffihlslebens yon besonderer Bedeutung ist ffir das Verst~ndnis der Pers5nlichkeit 
des jugendlichen Verbrechers. Heinr. T6bben (Mfinster i. W.). 

Badonnel-" Prophylaxie criminelle juvenile. (Verhfitung der Jugendkriminalit~t.) 
(21. congr, internat, de m~d. l~g. et de m&l. soc. de langue ]ran~., Paris, 24.--27. V. 1937.) 
Ann. M~d. l~g. etc. 17, 268--289 (1937). 

Die Bek~mpfung der sozialen Not, die Beseitigung der Elendsquartiere und die 
Mal]nahmen gegen den Alkoholmi]brauch, die Tuberkulose und die Syphilis bilden 
i~ Frankreieh den Ausgangspunkt der Verhfitung der Jugendkriminalit~it. Bei der 
Ursachenforschung der Delikte sind jene Momente zu berficksiehtigen, die einmal im 
Individuum selbst, zum anderen in seinem Milieu zu suchen sind. Alle Verhfitungs- 
maltnahmen brauchen zu ihrer vollen Auswirkung grol]e Zeitr~ume. Oberfl~ichlichen 
Methoden, die sehon vorzeitig ihr Ziel zu erreichen suchen, kann deshalb kein Effolg 
beschieden sein. Unbeschadet aller Bemfihungen sind eine nicht geringe Zahl yon 
Individuen Bewahrungsf~lle auf Lebenszeit. An dieser Stelle daft der Referent auf 
seine einsehl~gige Arbeit fiber ,,Kriminalbiologie und Bewahrungsproblem" (ersehienen 
in dies. Z. 28, Heft 1--3) hinweisen. Letztlieh h~ngt aller Effolg der Bemfihungen 
um den jugendlichen Reehtsbrecher von dem zeitigen Einsatz der Mal]nahmen der 
Jugendhilfe und des Jugendgerichtes ab. Als Erziehungsmal~regeln ffir gef~hrdete 
Jugendliehe sind zul~ssig: ~berweisung in die Zueht der Erziehungsberechtigten, 
Sehutzaufsicht, Beistandschaft und im ~ul~ersten Falle Einweisung in den Strafvollzug, 
Es kSnnte auch ~rztliche und ffirsorgerische Hilfe durch Prfifung der sozialen tIaltung, 
des geistigen Besitzstandes, des sehulischen Erfolges, der beruflichen Ausriehtung und 
der erbbiologischen Verh~ltnisse der jugendlichen Gefangenen wesentlieh zur Er- 
reichung des Erziehungszweekes beitragen. FfirsorgezSglinge sollen mit 21 Jahren 
bedingt entlassen und wieder in die Volksgemeinsehaft eingegliedert werden. Mill 
lingt dieser Versueh, so ist eine weitere Naehreife vorgesehen. Vor allem abet sollte 
die moderne Verbreehensverhfitung die gef~hrdeten Jugendlichen vor dem ersten 
Straff~lligwerden bewahren. Gar zu oft entzieht sieh die gef~hrdete Jugend der ihr 
gebotenen Hilfe, besonders in der Pubert~tszeit. Zuweilen weigern sich auch die 
Eltern aus Unverst~indnis, Kleinmut oder Eigenwille, wohlgemeinten Ratschl~gen 
der Jugendhilfe zu folgen. So wird die Weiterentwieklung der Kinder dem Zufall 
fiberlassen, bis naeh Jahren alle medizinisehe und p~dagogisehe Hilfe aussiehtslos ist. 
Aueh wird der Erfolg der Anstaltserziehung da ffaglieh sein, wo die jugendliehen 
Rechtsbrecher das ffir die Anstaltserziehung hSehstzul~ssige Alter erreicht haben, 
wenn sie erstmalig vor dem Jugendrichter erseheinen. Daher mull die Verbrechens- 
verhfitung bei den Jugendlichen schon sehr frfih ihre aufkl~irende und belehrende 
T~tigkeit ansetzen. Von Zeit zu Zeit wird der Kriminalist und effahrene Jugend- 
ffirsorger das so gewonnene Material sichten und sieh Rechensehaft geben mfissen, 
ob die bisherige Methode die richtige war oder ob ein neuer Weg eingesehlagen werden 
mu~. Heinr. TSbben (Mfinster i. W.). 

Bossut, Suzanne: La d~linquanee juvenile en ]~gypte. (Jugendkriminalit~t in 
~gypten.) Bull. internat. Protect. Enfance Nr 144, 1490--1509 u. Nr 145, 1663 bis 
1699 (1936). 

In der Abhandlung dieses Themas holt die Verf. weit aus. Dem historischen 
Abri~ reiht sie eine Betraehtung der iigyptischen Gesetze in ihrer gegenw~rtigen Geltung 
und Auslegung an. Sodann folgt eine eingehende Darstellung der ~gyptischen Jugend- 
kriminalit~t. Die meisten Rechtsbrecher, die vor dem Jugendrichter erscheinen, haben 
fiberhaupt keine Erziehung genossen, weder in der Familie noch aul~erhalb derselben. 
Die Praxis der Jugendrichter zeichnet die Frfihreife, aber auch die sehnelle Abnahme 
der geistigen Bewegliehkeit als ein Charakteristicum der ~gyptischen Jugend. Anoma- 
lit~ten seheinen sich nut auf die krimine]le Jugend zu beschr~nken, deren grSl]ter Teil 
sich aus den untersten Volksschichten rekrutiert, die gerade in J~gypten einen breiten 
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Raum einnehmen. Sieherlich tr~gt auch das muselmanische Recht zu manchen sozialen 
und famili~ren Spannungen bei. Die Verwahrlosung und Straff~ltigkeit Jugendiicher 
begfinstigt es insofern, als es die Erziehung der Kinder bis zu ihrem vollen Vernunft- 
gebrauch hinaussehiebt. Eine nicht geringe Zahl ~gyptischer P~dagogen, ~rzte und 
Richter beklagen vor allem die mil~lichen sozialen und famili~ren Yerh~ltnisse als die 
Ursache alles k6rperlichen moralischen Elends der Kinder. Was die Pr~dilektions- 
delikte angeht, so stehen KBrperverletzungen als Affekthandlungen an erster Stelle; 
denn die iungen ~gypter zeigen sich in ihrer unbefangenen Naturhaftigkeit, indem sie 
hemmungslos ihren Trieben folgen. Daneben weist die Statistik eine hohe Anteilnahr~ 
Jugendlicher an Grausamkeitsdelikten auf. Zusehends w~chst aueh die Zahl der 
vagabondierenden Kinder, die in den Stra]en der GroBst~dte durch Betteln, Diebst~hle 
und Stral]enhandel ihr Leben fristen. Bei ihnen tritt  vor dem MiBbrauch des Nieotins 
der Alkoholmi]brauch g~nzlich zurfick. Uberraschend ist es, dal] die Kriminalit~t der 
weiblichen Jugend so verschwindend gering ist. Doch bei n~herer Betrachtung wird 
uns klar, dal~ nach muselmanisehem Rechte die Orientalin dem Bffentlichen Leben 
entzogen und dem besonderen Schutze der Familie unterstellt ist. Eine statistische 
Auswertung der Jugendkriminalit~t bringt erschiitternd zum Ausdruek, dab die 
Straff~lligkeit Jugendlicher sich in jiingster Yergangenheit verdreifacht hat. Auch die 
Zahl der Rfickf~lligen ist sehr erheblich. Zur I-Iebung dieser unhaltbaren Zust~nde 
sind dem Justizminister drei Gesetzesentwiirfe unterbreitet women, die manche An- 
n~herungen an das deutsche Jugendwohlfahrtsgesetz und Jugendgerichtsgesetz er- 
kennen lassen. Die Verf. sieht in dem Schulzwang als Erziehungshilfe und der Beseiti- 
gung der sozialen Not die wirksamsten Mittel im Kampfe gegen die ~gyptische Jugend- 
kriminalit~t. TSbben (Miinster). 

Petit, H.: L'assistanee aux enfants d6fieients et d@linquants en Allemagne, Italie, 
URSS. (Ffirsorge ffir minderwertige und kriminelle Jugendliche in Deutschland, 
Italien, URSS.) Hyg. ment. 31, 201--222 (1936). 

Zun~chst wird ein ]~berbliek fiber die Verhiiltnisse der Jugendwohlfahrt und des 
Jugendgerichts in Deutschland gegeben, der durchaus objektiv gehalten ist. Be- 
sonderes Interesse verdient die Darstellung der Jugendgerichtsbarkeit in Italien. 
Sie grfindet sich aul~er auf die bekannten Gesetze vom Dezember 1925 und Januar 1928 
auf das Gesetz yore 27. Mai 1935. Jugendgerichte bestehen am Sitz der Oberlandes- 
geriehte in der Zahl yon 25. Sie setzen sich aus einem Rat derselben als Vorsitzenden, 
einem weiteren Richter, einem SchSffen, der fiber biologische, psychiatrische, anthropo- 
logisehe, p~dagogische Kenntnisse verffigt, und einem Verwaltungsbeamten zusammen. 
Das Prinzip war, nach Urteil eines Saehkundigen, eine Sensibilisierung des Gerichtes 
zu treffen. Das Jugendgeriehtsgebiiude umfa~t stets 4 Komplexe: eine Reform- 
abteilung, eine Besserungsanstalt, ein Jugendgef~ngnis und eine Beobaehtungs- 
abteilung, die yon der bedeutsamen nationalen Organisation: Mutter und Jugend 
eingerichtet ist. Eine eingehende Besprechung wird dem Jugendgerichtshof in Rom 
gewidmet, der als geradezu vorbildlieh bezeichnet werden muB. Besondere Erw~hnung 
verdienen Laboratorien f fir psychologische Untersuchung und rein medizinische Ab- 
teilungen, die einem Chefarzt unterstehen. Bemerkenswert ist auch die in Mailand 
bestehende Praxis, nach der jeder Jugendgerichtsverhandlung ein Psychiater beiwohnt. 
- -  In der russischen Fiirsorge ffir Verwahrloste sind nach der Ansieht des Verf. 2 Epochen 
abzugrenzen. Die erste kann als gewaltiger Niedergang bezeichnet werden; auf der 
einen Seite bestanden treffliche gesetzliche Bestimmungen, wie z. B. die Einrichtung 
eines Tribunals ffir Jugendliehe von 1918 mit der Devise: ,,Erziehung start Strafe", 
Arzt und P~dagoge waren dabei mal]gebend, der Richter hatte nut eiue vermittelnde 
Rolle zu spielen. Trotzdem ging seit 1925 die Rcehtsprechung auf die Geriehte ffir 
Erwachsene fiber, und man scheute auch die Hinrichtung yon Jugendlichen nicht. 
Prostitution und Verwahrlosung nahmen einen ungeheueren Umfang an, die ZaM 
der verwahrlosten Jugendlichen betrug 1928 nach P o s n y e h e w  9 Millionen. 1929 
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son eine neue Epoehe eingetreten seln. Ein Bericht des Volkskommissariats an den 
VSlkerbund vom Jahre 1935 sprieht yon nach jeder Hinsicht gl~nzeaden Einrich- 
tungen und einer erfolgreichen Bek~mpfung der Verwahrlosung durch erzieherische 
Ma•nahmen. Gregor (Karlsruhe). o 

Behnke, Egon: Jugendgefiingnis und Erziehungsheim als MaBnahmen gegen 
Jugendkriminalit~it. Z. Strafrechtswiss. 56, 535--550 (1936). 

B e h n k e  versucht auf Grund seiner reichen Erfahrungen in der Heimerziehung 
Jugendlieher, insbesondere auch in der Fiirsorgeerziehung, die ffir die schwebende Er -  
neuerung des Jugendstraf- und -erziehungsrechts entseheidende Frage der riehtigen 
Abgrenzung yon Strafvollzug und Heimerziehung in der Behandlung stratt~lliger 
Jugendlicher zu beantworten und tr~gt mit seiner eingehenden Untersuchung aller 
Gesichtspunkte wesentlich zur Kl~rung der Lage bei. Naeh kurzer Schilderung der 
gesehichtlichen Entwicklung des Verh~ltnisses yon Strafe und Erziehung stellt er 
fiir den nationalsozialistischen Staat ~ die Grunds~tze auf, 1. dal~ die Erfordernisse der 
u den Belangen auch des einzelnen jugendliehen Rechtsbrechers 
vorzugehen haben, 2. da] die Ehre des Rechtsbrechers, besonders aber des jugendliehen, 
zu achten ist, sol.ange er noch nicht hoffnungsl0s und vSllig als Schiidling der Gemein- 
schaft aus ihr ausgeschaltet werden mul~. Das Jugendstrafrecht ist als Kehrseite 
des ,,Jugendehrrechts" yon diesem nicht zu trennen. Dana umrei~t B. die Unterschiede 
des Jugend- und Erwachsenenstrafrechts und -Strafvollzugs und vergleicht im einzelnen 
Jugendgef~ngnis und Erziehungsheim, insbesondere in ihrer Einsch~tzung dutch die 
Jugendlichen selbst, im Mal~ der Freiheitsbeschr~nkung nach Dauer und Art, in dsr 
wesentlich verschiedenen Stellung zum Gemeinschaftsleben, zur Selbsterziehung und 
zur persSnlichen Ehre. Fiir das Jugendstrafrecht fordert er, yon einigen Grsnzf~llen 
besonders schwerer Verbrechen Jugendlicher abgesehen, den Vorrang der Erziehung 
vor der Strafe, es sei denn, dal] nicht schon ,,die Erbanlage erkennbar die Richtung des 
Lebenswegs zur Antisozialit~t bestimmt". Im iibrigen soll im Einzelfall nach der F~ihig- 
keit des Jugendlichen zur Einordnung in die Gemeinschaft und zur Selbsterziehung 
und nach dem Ma~ seines Ehrgefiihls entschieden werden, ob er dem Gef~ngnis oder 
dem Heim zu iiberweisen ist. Dies wird wiederum im einzelnen n~iher begriindet, 
unter anderem am Beispiel der charakterlich und der geistig Minderwertigen, der 
Leichtschwachsinnigen, der Falseherzogenen. Mit Recht h~lt B. d!e richtige Behandlung 
des Ehrgeffihls ffir die schwerste Frage, die deshalb nur yon Jugendrichtern mi~ be- 
sonderer Berufseignung gelSst werden kann. Die daffir notwendige Entscheidungs- 
freiheit des Richters hiilt B. ffir gereehtfertigt, weil der Richter heute nieht mehr Formal- 
jurist, sondern mit dem Rechtsempfiaden des Volkes verbunden ist. Die Frage, ob die 
nicht in das Jugendgef~ngnis zu schickenden Jugendlichen in die Heime der FE. zu 
bringen sind, bejaht B. eatschieden, well sine besondere und abgesonderte Erziehungs- 
einrichtung ftir straff~llige Jugendliehe nut wieder mit einem neuen Makel behaftet 
wfirde und weft die neue Art der straffen zuchtvollen Gemeinschaftserziehung in den 
FE.-Heimen die volle Gew~hr fiir die Erfiillung dieser Aufgabe gibt, wenn die Unerzieh- 
baren dutch den Strafvollzug und die Jugendbewahrung ferngehalten werden. Aus den 
dargelegten allgemeinen Grunds~tzen folgert B. die Forderung, die Strafmtindigkeits- 
grenze yore Beginn des 14. auf den des 16. Lebensjahrs heraufzusetzen und die 18- bis 
20j~hrigen in das Jugendstrafrecht einzubeziehen, jedsch mit der M5glichkeit .der 
Behandlung nach dem Recht der Erwachsenen im Einzelfall, ,,weft es auf die meist 
m5gliche Wiedereingliederung jener abgeglittenen jungen Mensehen in die Volksge- 
meinschaft ankommt, deren Erbwert, guter Wille und noch bildsamer Charakter ihre 
Wiedereingliederung erwarten l~l~t". Heinrich Haeckel .(Berlin). 

Tullio, Benigno di: I1 consultorio di medieina pedagogiea emendativa dell'O. N. M. I. 
in raporto all'igiene sociale ed alia profilassi criminale precoeissima. (Fiirssrge ffir pro- 
duktive ~rztliche Psychop~dagogik der Nationalen Italienischen Organisation ftir 

Z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 28. Bd. 18 
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Medizin (O.N.M.I.) in Beziehung zur Sozialhygiene und Vorbeugang ffir Friihkrimi- 
nelle.) Arch. Med. leg. 7, 124--137 (1937). 

Entsprechend den in Belgien bereits durchgeffihrten Vorbeugungsvorschl~gen 
Verwaecks  besteht in Rom seit 1934 in n~chster N~he der Beobachtungskliniken 
eine Ffirsorge ffir produktive Psychop~dagogik, die sich im wesentlichen mit Jugend- 
lichen besch~ftigt, die noch nicht Rechtsbrecher geworden sind. Sie wird toils direk.t 
(Zeitungspropaganda), toils durch Vermittlung yon Lehrern, Schul~rzten, Ffirsorgerin- 
hen aufgesucht. Sie sieht ihre Aufgabe in einer genauen Erforschung der Familien- 
verh~ltnisse, die Grundlage fiir die seelisch-hygienische Verhaltensweise des Jugend- 
lichen sind. Sie steht in Kontakt mit der Schule, um schon in den Anf~ngen affektive 
und intellektuelle Defekte durch Sonderheilverfahren aaszuscheiden. Wichtig ist die 
Bek~impfung der Heredolues, Tbc., des Lymphatismus asw. Verf. fordert Zweiginstitate 
in allen Stiidten. Leibbrand (Berlin). 

Carrara, Marie: La difesa soeiale in azione. (Die soziale Verteidigung in Wirkung.) 
Arch. di Antrop. crimin. 57, 1--25 (1937). 

Car ra ra  er6rtert mit grol]er Befriedigung die fiberaus gfinstigen Ergebnisse des 
Verwaeckschen Gesetzes fiber die Anomalen und die Riickf~lligen. Nach 5jiihriger 
Erfahrung dieses Gesetzcs, welches die Grunds~itze der positiven Schule fiber die soziale 
Verteidigung vollst~ndig annahm and in Anwendung brachte, ergab es sich, dal~ die 
Zahl der Rfickf~lligen bei den der Regelung der sozialen Verteidigung unterwor- 
fenen anomalen Verbrechern am 2/3herabging im Vergleich zu den der gew6hnlichen 
Regelang der belgischen Strafanstaltcn unterworfenen Rechtsbrechern. C. hofft, da]  
die ,,juristischen Verbesserungen" des Gesetzes nicht ungfinstig oder geradezu sch~dlich 
fiir die praktische Anwendung desselben sein werden. N~heres im Original zu lesen. 

Romanese (Turin). 
Sehiff, Paul: La prophylaxie eriminelle en dehors de la prison. (Die Verbrechens- 

verhfitung aul]erhalb des Gef~ngnisses.) (21. congr, inter nat. de mdd. l~g. et de mdd. 
soc. de langue /ran~., Paris, 24.--27. V. 1937.) Ann. M~d. l~g. etc. 17, 290--323 (1937). 

Der VerL betrachtet die Verbrechensverhfitung nur in ihrer Anwendung auf Er- 
wachsene vet und nach der Strafverbfil]ung. Der 1. Tell, der die Verbrechensverhfitung 
bei noch nicht Straff~lligen behandelt, entwickelt in Form eines ~berblickes die ver- 
schiedensten Anregungen und Neuvorschl~ge zum Thema: Zuerst ist eine interministe- 
rielle u zur Verhfitung drohender Kriminalit~t zu nennen, dann die Bildung 
einer ~rztlich-jaristischen Kommission ffir gemeingef~ihrliche Geisteskranke nach dem 
u yon Claude,  weiter die Einrichtung eines besonderen ,,~rztlich-psychiatri- 
schen Dienstes", der sich der schweren and gef~hrlichen Psychopathen annimmt, 
und endlich die Sterilisation und Kastration. Die Sterilisation ist nach der yon an- 
crkannten Erbforschern nicht geteilten Ansicht des Verf. eine Mal]nahme, die zu 
ihrer Anwendung bis heute noch der ernsten wissenschaftlichen Grundlage entbehre 
und den wirklichen Ursachen der Geisteskrankheiten nicht genfigend Rechnung trage. 
Von der Kastration meint der Veff., dal~ sie als Abschreckungsmittel in der Hand 
des Richters eine unmenschliche Grausamkeit sei. Diesem Standpunkt ist jedoch 
entgegenzuhalten, dal$ Meldungen zur freiwilligen Kastration in Deutschland keine 
Seltenheit sind. An Stelle dieser angeblich drakonischen Mal~nahmen sell in Frank- 
reich eine Einrichtung geschaffen werden, die der Humanit~t entspringt: eine soziale 
Gerichtshilfe, die in reibungsloser Zasammenarbeit mit den' Gerichten wirken sell. 
Der 2. Tell ist der Verbrechensverhfitung nach der Strafverbiil]ung gewidmet. Wie 
die soziale Gerichtshilfe sich im Rahmen des Strafvollzuges gtinstig auswirke, so mfisse 
man die Bemfihungen um den Straff~lligen nach verbfil~ter Strafe fortsetzen. Noch 
w~hrend der StrafverbfiBung sollten die Anstaltsleiter, Ffirsorger oder Geistlichen 
die Beziehungen des vet der Entlassung stehenden Gefangenen mit seiner Familie 
wieder anbahnen. Nach erfolgter Entlassang dfirfte die Gerichtshitfe ihre Klienten 
nicht aafgeben; vielmehr sollte sie ihnen die Rfickgliederang in die Gemeinschaft 
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erleichtern. Auch Mal~nahmen der S!cherung gegen gemeingef~hrliehe Verbreeher 
sind im neuen franzSsischen Strafgesetz vorgesehen. Die Dauer der Bewahrung wir4 
im voraus nieht festgesetzt werden kSnnen; doch gilt als ihre untere Grenze die Zeit 
von mindestens 2 Jahren. Die Entlassung kann eine bedingte oder endgfiltige seim 
Ffir den ersten Fall ist eine Stellung unter Polizeiaufsieht angeordnet, die sieh auf 
3 Jahre erstreckt und um weitere 3 Jahre verl~ngert werden kann. Wet sich innerhalb 
dieser Frist bew~hrt hat, gilt als gebessert und damit als endgfiltig entlassen. Der 
Veff. beschliel~t seine Darlegungen mit dem Hinweis darauf, dab flit Frankreich und 
auch fiir die fibrigen L~nder nur unter besonderer Mitwirkung der iirztlich-juristisehen 
Kommission eine effolgreiche u mSglieh sei. Heinr. TSbben. 

Ceillier, Andre: La prophylaxie eriminelle p~nitentiaire. (Verbrechensverhiitung 
im Strafvollzug.) (21. congr, internat, de todd. l~g. et de todd. soc. de langue #an~., 
Paris, 2g.--27. F. 1937.) Ann. M~d. 14g. etc. 17, 324--348 (1937). 

Der Verf. sehildert eingehend die gegenw~rtige Praxis der psychiatrischen Unter- 
suchungen an den franzSsisehen Strafanstalten la Roquette and la Sancta. Trotz 
guten Willens und der Gewissenhaftigkeit der franzSsischen JustizbehSrden wurden 
psychiatrische Untersuchungen oft unnStig vorgenommen und noch h~iufiger wider- 
rechtlieh abgelehnt. Um diese Unzutr~glichkeiten zu beseitigen, wurden psychiatrische 
Untersuchungen durch Spezial~irzte in den Strafanstalten allgemein eingeffihrt~ Sehon 
die ersten Wochen der psychiatrischen Untersuchungspraxis haben, gezeigt, wie wiehtig 
es ist, alle Gefangenen ohne Ausnahme zu untersuehen, da manche geistige Abartung 
entdeckt wurde, die sonst ihrem Tr~ger oder seiner Umgebung den geordneten Strah 
vollzug unm6glich gemacht oder aul~erordentlich erschwert haben wfirde. Die Psy- 
chiater sind in ihrer T~tigkeit selten auf Widerstand yon seiten der Gefangenen ge- 
stoBen. Nach Feststellung der PersSnlichkeit des Gefangenen werden dessen erb- 
biologische Verh~ltnisse aufgezeichnet. Daran sehliel~t sich die eigentliehe ~rztlieh, 
psychiatrische Untersuchung an. Mit allem Naehdruck setzt sich der Verf. flit die 
Errichtung yon Beobachtungsstationen in den Strafanstalten ein. Die sehwierige 
Besehaffung des geeigneten Personals ffir diese sogenannten Irrenabteilungen und die 
n~ihere organisatorische Ausgestaltung des psychiatrischen Adnexes soll den leitenden 
Anstalts~rzten vorbehalten bleiben. Im weiteren weist der Verf. auf die Notwendig- 
keit hin, kriminalbiologische Unr einzuriehten, die den Gefangenen 
nach seiner physischen, psychischen und sozialen Struktur erfassen und dadureh den 
Strafvollzug erg~nzen sollen, tIinsiehtlieh der Reform des Strafrechtes und der Vor- 
sehriften des Strafvollzuges sprieht der Veff. die Hoffnung aus, dab die vorbereitende 
Strafrechtskommission die Vorschl~ge der medizinisch-psyehologischen Gesellschaft 
weitgehendst beriicksiehtigen mSge. Heinr. TSbben (Mfinster i. W.). 

Sieverts, Rudolf: Das englisehe Borstalsystem. Z. Strafrechtswiss. 56, 551--576 
(1936). 

Zweck und Bedeutung dieses sehr anschauliehen Beriehts fiber die wesentlichen 
Zfige der im Borstalsystem (BS.) Englands entwiekelten Methoden der Bebandlung 
straff~lliger Jugend liegt in zahlreiehen Feststellungen, die trotz aller nationalen Eigen- 
tfimlichkeiten wegen weitgehender ~bereinstimmung in der politisehen und piidago- 
gisehen Haltung wertvolle Anregungen ffir die Ausgestaltung des neuen deutschen 
5ugendstraf~ollzugs und -strafrechts enthalten. Die Lebendigkeit und ~berzeugungs- 
]:raft des Berichts beruht darauf, dab er das Ergebnis eigener Beobaehtungen seines 
Yeff. wiihrend eines 2jiihrigen Aufenthalts in England 1935--1936 ist. Zur n~heren 
Unterriehtung verweist er auf eine eingehende Darstellung, die als Beiheft der B1. f. 
Gef~ngniskunde erseheint und auf seine Ausfiihrungen in der Z. Strafrechtswiss. 53, 
676--698. Nach kurzer Schilderung der Entwicklung des BS. aus den Anf~ngen im 
Gef~ngnis yon Borstal 1902 folgt eine ~bersicht der rechtlichen Merkmale: Anwend- 
barkeit bei Jugendlichen im Alter von 16--21 Jahren start Gef~ngnis- oder Zuchthaus- 
strafe, wenn es nach ffeiem Ermessen des Richters erzieherisch angezeigt erseheint, 

18" 
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relativ unbestimmte Verurteilung ffir mindestens 2, hSchstens 3 Jahre nach gutacht- 
lieher ~ul~erung der StrafvollzugsbehSrde auf Grund kriminalbiologischer Untersuehung 
und mit der MSglichkeit, m~nnliche Str~flinge schon nach 6, weibliche naeh 3 Monaten 
bei Aussicht auf Bew~hrung vorl~iufig zu entlassen, lj~hrige Schutzaufsieht ffir jeden 
Entlassenen, MSglichkeit der nachtr~glichen ~berweisung Unverbesserlicher in den 
gemeinen Strafvollzug. Die anerkannten Erfolge des BS. in 60--70% der Fi~lle fiihrt 
S i e v e r t s  auf den ,ungewShnlich hohen geistigen, charakterlichen und p~idagogischen 
Standard seiner Beamtenschaft" zurfick. Dieses tiefste ,,Geheimnis" des BS. erkl~irt 
er mit der w5rtlichen Wiedergabe einer Reihe yon Grunds~itzen aus einer unverSffent- 
lichten Denkschrift des englisehen Innenministeriums, die als Richtschnur flit die Praxis, 
insbesondere ffir die Auswahl und Ausbildung der Bedmten di'ent, und soweit als irgend 
m6glich durchgefiihrt wird. Wenn diese S~tze, wie S. annimmt, aus der Feder des 
jetzigen Prison Commissioner A l e x a n d e r  P a t e r s o n  stammen, glaubt man, dal] ein 
hervorragend bef~higter Mann die Seele des BS. ist, der fiber seine Anstalten bis in die 
Einzelheiten und die Kenntnis der einzelnen Jungen Bescheid weft] und bei seinen Be- 
amten eine absolut unbestrittene sachliche und menschliche Autorit~it genie{3t. Die 
Oberbeamten stammen aus den verschiedensten Gesellschafts- und Berufsschichten 
und sind ,,durchweg Menschen, die das Leben wirklich k en n en . . ,  fast alle harte ffische 
Naturen yon grol]er menschlicher Ausgewogenheit, die imstande sind, ihre Jungen 
nfichtern und illusionslos zu sehen und doch mit grol]er Liebe und Gfite richtig zu be- 
handeln", mit einer Verbindung yon ,,nationalem Pathos" und einem ,,unerschfitter- 
lichen p~dagogischen Optimismus" aus dem ,,demtitigen Glauben an jenes Dritte, 
welches das dynamische Zusammenspiel yon Anlage und Umwelt in jedem Mensehen 
letztlich beherrseht und seine Wfirde ausmacht" und deren Effolge beweisen, ,,wie 
bei manchem Jungen die kausale wissensehaftliche Forsehung des Kriminalbiologen 
doch am entseheidenden Irrationalen vorbeigegangen war." Die 1923 aus dem eng- 
lischen Sehulwesen fibernommene Einrichtung der Hausmutter (Matron) hat sich als 
,,Erziehungsfaktor ersten Ranges" bew~hrt, well viele Jungens in ihr zum erstenmal 
,,die Atmosph~ire einer reinen und gesunden englischen Frau" kennenlernen; es sind 
,,reifere mfitterliche Frauen", zum Teil Ehefrauen dcr Hausleiter. Die Beamten werden 
nicht durch bfirokratische Verwaltungs- und Schreibarbeit von ihrer Erziehungs- 
aufgabe ferngehalten. Oberbeamte aus dem Erwachsenenstrafvollzug sind selten, 
weil sie meist ,,nieht mehr die geniigende Unverbrauchtheit und Spannkraft besitzen". 
Es gilt der Grundsatz ,,erst Miinner, dann Bauten". Das eigentliche ,,Borstaltraining" 
wird an Hand der genannten Denkschrift im einzelnen erSrtert. Es bedeutet bewuBte 
stetige erzieherische Kleinarbei t . . . ,  die die ZSglinge in der Gemeinschaft und einzeln 
kSrperlich und seelisch naeh allen Richtungen bin fiberholt und durchwalkt" und dessen 
oberstes Prinzip ,,Hilfe zur Selbsthilfe" ist. Die wiehtige Rolle der englisehen Formen 
des Sports, der Gemeinschafts- und Gruppenp~dagogik, das unsehematisehe Progressiv- 
system der zunehmenden Freiheiten his zum Aufenthalt im ,,camp", das eine strenge 
Prfifung ftir Jungen und Beamte ist, die Erziehung zu Arbeit und FleiB, der Schul- 
unterricht, die Hausstrafen werden kurz dargestellt. Wie die neue deutsche Auffassung 
des Jugendstrafrechts es fordert, ist das ganze BS. auf ,,Vertrauen" und auf dem Apell 
an das ,,Ehrgeffihl" der Jungen aufgebaut. Vertrauensbrfiche sind ehrenrfihrig und 
werden unnachsichtlich mit Rfickversetzung in die unterste Stufe, unter Umst~nden 
mit Einzelhaft und schwerer Arbeit bestraft. Die Prtigelstrafe ist zugelassen, ,,das 
Erziehermaterial kommt jedoeh mfihelos ohne "sie aus". Die Furcht vor dem BS. bei 
der latent verwahrlosten Jugend wird auf seine aul]erordentlichen Anforderungen an 
den Str~ifling zurfickgeffihrt. Das verschiedene Mall von Freiheit in den einzelnen An- 
stalten stfitzt sich auf die MSglichkeit, die Str~iflinge nach kriminalbiologischen und 
-p~idagogischen Gesichtspunkten in Sonderanstalten, insbesondere ffir Schwachsinnige 
und Psychopathen und in ein besonders festes Haus ffir Schwerverwahrloste aufzu- 
teilen. Die ,,zweite H~ilfte" des BS. ist die bedingte Entlassung mit einer weitgehenden 
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Schutzaufsicht, deren Schwierigkeiten nicht verkannt wcrden, und die yon der staatlich 
unterstfitzten Borstal-Association mit beamteten und Ireiwilligen Kr~ften und Zweig- 
stellen organisiert ist und einen hervorragenden Kontakt mit allen Volksschichten 
hat. Bei Versagen des Entlassenen erwirkt sic den Widerruf der Entlassung und die 
Aufnahme in die Rfickf~lligenabteilung eines Londoner Gef~ngnisses mit besonders 
strenger Haftform bis zu 12 Monaten, an die sich eine neue bedingte Entlassung an- 
schliel~t und in dcr die Ursachen der Rfickf~lligkeit insbesondere auf Fehler des BS. 
hin crforscht werden. S. schlie~t mit dem Hinweis, dal~ Deutschland viel aus dem BS. 
lernen kann, ,,in dem alles aus praktischer Erfahrung gewachsen ist" und vieles ,,fiber- 
nationale Gcltung zumindest ffir die germanischen u beanspruehen dfirfte", 
vor allem die Vereinigung yon Strafe und Erziehung, ,,die yon der neuen Anthropologie 
des 20. Jahrh. und yon der tIaltung, dal~ wahre Sfihne nut in aktivem persSnlichem 
Einsatz des zu Entsfihnenden sich fiir unser heutiges Empfinden vollziehen kann, 
gefordert ist." (Vgl. diese Z. 23, 427.) Heinrich Haeckel (Berlin). 

Eisenhardt, Ludwig: Um das kommende Reichsbewahrungsgesetz. B1. dtsch, rot. 
Kreuz 16, 66--71 (1937). 

Die Ausrichtung der gesamten Wohlfahrtspflege nach erbbiologischen Gesichts- 
punkten kommt ganz besonders durch die Forderung nach einem Reichsbewahrungs- 
gesetz zum Ausdruck. Das Selbsthilfeprinzip, die Grundlage des nationalsozialistischen 
Ffirsorgerechtes, wird auch Kerngedanke des kommenden Reichsbewahrungsgesetzes 
sein. Wet nicht den Mindestanforderungen unserer Lebensordnung genfigt, muB aus 
der ,,Notwendigkeit der Gefahrenabwehr ffir die Volksgemeinschaft" und zu seinem 
eigenen Schutz in einer Anstalt bewahrt werden. Nach Ansicht des Verf. kommen 
etwa folgende Personengruppen ffir die Bewahrung in Frage: verwahrloste Jugendliche, 
frfihere Fiirsorgez5glinge und die von der Ffirsorgeerziehung abgewiesenen Jugend- 
lichen, ferner Bettler, Landstreicher, Trinker und Rauschgiftsfiehtige, unheilbare 
Arbeitsscheue, Geisteskranke und Geistesschwache, Prostituierte, Personen, die sich 
6ffentliche Unterstfitzungen erschleichen oder ihrer Unterhaltspflicht nicht nach- 
kommen, Verschwender, Spiel- und Wettsfichtige. Die Bewahrung soll aber nut dann 
erfolgen, wenn alle anderen MSglichkeiten zur Abwendung der sozialen Gefahr versagen. 
An dieser Stelle weist der Ref. auf seine einschl~gige Arbeit fiber ,,Kriminalbiologie und 
Bewahrungsproblem" bin (vgl. diese Z. 28, 52), worin er den Personenkreis der zu 
Bewahrenden n~her abgrenzt. TSbben (Mfinster i. W.). 

Mayr, Hans; Die Entlassung aus der Sicherungsverwahrung. Bisherige siiddeutsche 
Erfahrungen. (Zuchth. u. Sicherungsanst., Straubing.) Mschr. Kriminalbiol. 28, 84--86 
(1937). 

Naehprfifungen ergaben, dal~ nur yon l~ngerer Dauer der Sicherungsverwahrung 
der gewiinschte Einflul~ auf die tI~ftlinge zu erwarten ist. Die Entlassung eines Mannes, 
den das Gerichtsurteil als unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher bezeichnet, ist 
framer ein Wagnis. Es gibt abet unter diesen Gewohnheitsverbrechern M~nner, die 
sich wieder sozial einffigen, so dal3 die Sicherungsverwahrung nicht in allen F~llen eine 
Dauerverwahrung sein mul~. Seelert (Berlin-Buch).o 

Belbey, Jos~: Das Verbreeherpaar. Arch. Med. leg. 7, 156--166 (1937)[Spanisch]. 
Darlegung einiger F~lle. Romanese (Turin). 
Brissaud, Jacques, et Jean B~chade: Le cas ,,Barataud". Essai sur la psychologic 

d'un grand criminel. (Der Fall ,,Barataud". Psychologischer Deutungsversuch eines 
gro~en Kriminellen.) Hyg. ment. 31, 225--238 (1936). 

Analyse eines homosexuellen, gefiihlskalten, pseudologistisehen M6rders. Leibbrand.o 
Fischer, J.: Der Fall des Massenm~rders Adolf Seefcldt. Auszug aus dem psych- 

iatrischcn Gutaehten, erstattet fiir das Schwerincr Schwurgcricht. Msehr. Kriminalbiol. 
28, 20--37 (1937). 

Es ist der Schriftleitung der Mschr. Kriminalbiol. besonders zu danken, dal~ sie 
den tats~chlichen Teil des ausfiihrlichen psychiatrischen Gutachtens fiber Seefeldt 
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wiedergegeben hat, das uns fiber die Familienbelastung, den Lebensgang, das Sexual- 
leben, die Sittliehkeitsverbrechen und sehlieBlieh die grauenhafte Serie der Knaben- 
morde Seefeldts, fiber die Berichte in den Tageszeitungen hinausgehend, einen zu- 
sammenfassenden und vor allem wissenschaftlich einwandfreien l~berbliek gibt. In 
bezug auf die Einzelheiten muB auf das Gutaehte~i selbst verwiesen werden. 

Weimann (Berlin). 
Lange, Job.: Einige kriminologisehe Lehren des Falles Seefeldt. Mschr. Kriminal- 

biol. 28, 37---40 (1937). 
Der Fall Seefeldt zeigt, daB unsere heutige Gesetzgebung die letzten Mordhand- 

lungen des Seefeldt verhindert haben wiirde, da er l~ngst in Sicherheitsverwahrung 
gewesen w~re. In Parallele mit Hamann und Kfirten zeigt Seefeldt besonders eindrucks- 
�9 roll die geradezu d~imonische Gewalt der Gewohnheit. Bei allen 3 F~llen trat offenbar 
naeh dem ersten Mord eine lange Pause ein, vielleicht auch noch nach dem niichsten. 
Danaeh sehlossen sieh die Morde serienweise aneinander an, wobei lediglich die Virtuosi- 
t~it der Ausffihrung, vor allem bei Kfirten und Hamann, wechselte und zunahm. Das 
Entscheidende ist bei diesen LustmSrdern also der erste Mord, vor allem was unmittel- 
bar vorher und nachher in ihnen vor sieh ging. Mit der ersten Wiederholung des Mordes 
bestand bei ihnen eine Seheu vor der Vernichtung des mitmensehlichen Lebens fiber- 
haupt nicht mehr. Erst das Tun vollendet den wirklichen T~ter. Auch auBerhalb 
der Mordhandlungen zeigen die 3 Tiiter eine auffallende Stereotypie des Vorgehens, 
wie sie iibrigens auch sonst bei Rfickfallverbrechern in Erseheinung tritt, ohne dab 
man dabei etwa von krankhaften ,,Automatismen" sprechen kann. Interessant ist 
die allen 3 gemeinsame Eitelkeit in ihrem ~iuBeren Auftreten, dab sie um ethische 
Wertungen wissen und ethisehe ttaltungen schauspielern, Kfirten in der angeblichen 
Absicht, seiner Frau die Ergreifungssumme zuzuschanzen, Hamann in seinem Ent- 
lastungssehreiben fiir Grans, Seefeldt in seinen Reden von Gott und Heiland. Aber 
das Falsehe dieser ethisehen tIeuchelei tritt  bei ihnen besonders in Erscheinung, wenn 
sie am ernsthaftesten erscheinen wollen. Ihre Lebenshaltung wird fSrmlich vom An- 
ethischen beherrscht, wie man das auch sonst bei den Gemiitlosen feststellen kann. 
Erst auf dem Boden dieser Gemfitlosigkeit wird die abnorme sexuelle Veranlagung 
wiehtig. Alle 3 zeigen ffir ihre briichige Sexualit~t und Psychopathie entsprechende 
Erbanlagen, wie Verf. im einzelnen ausffihrt. Alle 3 haben ihr ganzes Leben auf 
die Befriedigung ihrer sexuellen Geliiste eingestellt und zeigen damit die denkbar 
schwerste Form von Psychopathie. Man kSnnte im Zweifel sein, ob unter diesen Um- 
st~nden der w 51, Abs. 2 StGB. nicht doch in Frage kommt. Man soll ihn jedoch bei 
Kapitalverbrechen und Gewohnheitsverbrechern am besten fiberhaupt nicht in Be- 
tracht ziehen und streng abgrenzen auf jene Abnormit~iten, die einem ausgesproehenen 
Krankheitsvorgang ihre Entstehung verdanken, besonders wo der Arzt mit ~rztlichen 
Mitteln dem T~ter und der Gemeinschaft Hilfe bringen kann. Nur ffir den, der nicht 
die Gemeinschaft in sich aufgenommen hat und in ihr lebt, wird der Gedanke, dab 
das Iteer der schweren Psyehopathen auch noeh dafiir, dab sie schon durch die Geburt 
geschlagen sind, besonders schwer bestraft wird, die volle Bitterkeit behalten. 

Weimann (Berlin). 

Naturwissenscha[tliche KTiminalistik~ S~furennachweis_. 
Chavigny, P.: Expertise d'une explosion. (Untersuchung der Ursache einer Ex- 

plosion.) Rev. internat. Criminalist. 8, 487--494 (1936). 
Verf. berichtet von einem Fall, in dem durch eine gewaltige Explosion das obere 

Stockwerk eines Hauses fortgerissen wurde. Man land auf einem Liegesofa den Toten, 
der nirgends Verletzungen aufwies. Die Ursache der Explosion konnte entweder in 
der Explosion einer Bombe liegen, die gegen den kurz vorher an dieser Stelle durch- 
gekommenen Ministerpr~isidenten der franzSsischen Republik geschleudert werden 
sollte --  solche Ansicht war nach Annahme des Verf. durchaus nicht fernliegend -- 


