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insgesamt 9~:). - -  Abschliel~end stellt Verf. ~cst, dab eine gewisse Beziehung der ent: 
sprechenden Typcn der deutschen und der italienischeK Schule bcsteht: Longitypen 
~nd Lcptosome auf der einen und Brachytypen und 1)yknische auf der anderen Seite. 

Reinha~dt (Belzig).  
Angyal, L. von: {]ber die Theorie der Insulinshock- und Cardiazolkrampi-Behand- 

lung der Schizophrenie. (Psychiatr.:Neurol. Klin., Univ. Budapest.) Mschr. Psychiatr. 
97,280--290 (1937). ~ 

Nach einem ~berblick fiber die Prozentzahlen yon Heilungen bei beiden Methoden 
bespricht u Zun~chst die von andcren Autoren fiber~ den Wirkungsmechanismus des 
Insulins und Cardiazols aufgeste]lten Theorien, um zuletzt' seine eigenen Anschauungen 
idariiber zu entwickeln. Die bekannte Arbeitshypothesc Sakels  fiber den Wirkungs- 
mechanismus des Insulinshocks wird abgclehnt. Die Ausffihrungen dariiber miissen 
in der Arbeit se]bst studier~ wcrden. D a ]  die Amncsie als solche nicht die Grundlage 
der therapeutischen ~ Wirksamkeit sein l~6nne, gehe schon daraus hervor, dal~ein Tell 
tier Remissioncn bereits vor dem eigentlichen Korea auftri~te. Besser begrfindet er- 
~cheine die Ansicht Magenaus ,  nach welcher auf den vagotonischcn Insulinsto~ 
~las Pendel der vegetativcn Regulationen im Organismus kr~ftig in die Gegenrichttmg 
tier Adrcnalin~mie und der sympathicotonischen Reaktioncn schwinge. Auch St ief  
und To ka ys Ansieht einer auf blutlosem Wege erfolgenden Ausschaltung dcr erkrankten 
:Nervenzellcn ~ durch vascul~re Wirkung des Insulins erseheine plausibler. Des YerL 
eigene Thcorie geht yon der Annahme aus, dal~ die Rindenkomponente des schizo- 
phrenen Prozesses vorerst das den PersSnlichkeitstyp bestimmende differcnzierte und 
dadurch allgemein empfindliche Flechsigsche Terminalgebiet befalle. Die Insulin- 
hypoglyk~mie wirke in ers~er und intcnsivster Richtung auf dieses Rindengebie% 
Insulinshocksyndrom Ms schizophrene Hcrdreaktion ! Da nun die in" diesem Herdgebict 
liegenden, leicht zu sch~digendcn Ncrvenzcllen bei fortschreitender Hypoglyk/~mic 
ihre Zuekcrreserven sehr bald abgeben, gelangen sie in den Zustand einer Zuckeravidit~t ~ 
mit nachfolgendem Zuckerfiberschu~. Dieser Stoffwechselstol~ ergibt zumal in seiner 
Wiederholung - -  die MSglichkeit zur Ausheilung biochemisch k~ankhaft vcr~inderter 
Zellen. Wie nun das Insulin in der Nervenzelle Zuckerhnnger mit nachfolgendem 
Zuckeriibcrschul3 bewirke, so erreiche das Cardiazol am gleichen Angriffspunkt cine 
Vasokonstriktion mit naehfolgender Vasodilatation, also einen dem Stoffwcchsel 
analogen Fluxionsstol~. Damit k5nnte man beide, ~iu~erlich so versehieden angreifen- 
den Methoden auf einen gemeinsamen Nenner ihrcr Wir]~ungsweise bringen. 

v. Braunmi~hl (Eglfing-Haar).o 

Kriminologie. Kriminalbiologie. Poenologie. 
Roesner, E.: Die Kriminalit~it im Deutsehen Reich im Jahre 1936. Kriminalistik 12, 

18--19 (1938). 
Kurzer Berich~ fiber die in der Zeitsehrift ,,Wirtschaft und Statistik" (Jahrg. 1937, 

S. 748) enthaltencn statistischen Angabcn ~ fiber die Kriminali~it im Deutschen Reiehe 
im Jahre 1936. v. Neureiter ~(Berlin). 

Hellwig, Albert: Ein Mord unter dem Einflul] von Kartenlegerinnen. Mschr. 
Kriminalbiol. 2"9, 81--87 (1938). 

Es sind mehrfach Fi~lle beschrieben worden, an denen sich der unheilvolle Einflu]~ 
yon Kartenlegerinnen dutch ihre l~rophezeiungen und ~ mystisehen Prozeduren auf die 
:Planung and Ausfiihrung yon NIordtaten aufzeigen lie~. Einen derartigen Fall aus 
dem Jahre 1906 stellt Verf. nach den Strafakten dar. Es handelt sich um die Ermor- 
dung eines Wagenwi~rte;gehilfen dutch seine Ehefrau und seinen Sohn. Die abergli~u- 
bisehe Frau wa~ dutch die Prophezeiung des baldigen gewaltsamen Todes ihres Mannes 
in ihrem Entschlu~ zur Mordtat zwcifcllos bestiirkt w0rden, wenn "aueh nich~ angenom- 
men werden kann, da~ der Entschlu~ dutch die Vorau'ssagen der Kartenlegerinnen 
erst entstand. Es ist im Gegenveil wahrseheinlich, da~die Kartenlegerinnen sich .dcm 
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ihnen wohlbekannten Todes- bzw. Mordwunsch ihrer Kundin dutch entsprechende 
Weissagungen anzupassen suchten, also ihrerseits suggestiv beeinflu•t waren. Sie 
verkauften der MSrderin iibrigens auch einen sog. ,,Gerichtssegen", der dem Inhaber 
einen Schutz vor Verurteilung geben soll, sowie ,,Glficksp~ekchen", die im Besitz yon 
Verheirateten einen T5tungszauber ausiiben sollen. - -  Interessanter Beitrag zum Thema: 
Aberglaube und Verbreehen. v. Baeyer (Nfirnberg).o 

�9 ltaumer, Konrad: Riiuber und Raubsituationen. (Kriminal. Abh. IIrsg. v* 
Franz Exner. H. 28.) Leipzig: Ernst Wiegandt 1937. 103 S. RM. 2.50. 

Die vorliegende Arbeit yon Konr .  Raumer ,  R~uber und Raubsituation ist 
ein bemerkenswerter Beitrag zur ~tiologie und Ph~nomenologie des Raubes. Zur Dar- 
stellung gelangt der Raub unter Ausseheidung der w167 252, 255 RStGB. Die endogene~x 
Verbrechensfaktoren konnten m]t Rticksicht auf des umfangreiehe Aktenmaterial nicht 
aufgezeigt werden. In einer kurzen ?dbersieht vermittelt der Verf. zun~ehst den Ent- 
wicklungsgang der Raubkriminalit~t yon der Vorkriegszeit bis zur natialsozialistisehen 
Revolution. Die 5rtliche und jahreszeitliehe Verteilung der Raubkriminalit~t ist yon 
besonderem Interesse. Die Sehilderung der pers5nliehen Verh~ltnisse der R~uber 
gliedert sieh naeh Gesehlecht und Alter, ihrem Beruf und Bildungsstand, ihrem pr~- 
kriminellen Leben, ihren sozialen Verh~ltnissen und den Umwelteinflttssen. Die Raub- 
situation als ~ul~ere Tatsituation und innerseelische Situation hat der Verf. zum Haupt- 
gegenstand seiner Arbeit gew~hlt. In den Ergebnissen aus der Betraehtung der Raub- 
situation stellt der Verf. typisehe Artender Raubsituation heraus. Eine besondere Er- 
w~hnung linden Ort, Zeit und Art der Ausftihrung des Raubes. Hinsiehtlich der Opfer 
der R~uber ist bemerkenswert, dal~ des weibliehe Gesehleeht wegen seiner physiseheI~ 
Unterlegenheit st~r.ker vertreten ist als des m~nnliehe. Zu den psychologischen Hinter- 
grt~nden zur Tat ist zu sagen, dal~ meist Habgier die Triebfeder des Raubes ist. Auch 
anhaltende Notlage und Armut waren in nicht wenigen F~llen des auslSsende Moment 
zur Tat. Im Durchsehnitt fanden sieh bei den R~ubern manche Merkmale des atavi- 
stisehen Verbrechers. Die Arbeit klingt aus mit dem Hinweis darauf, dell vor allem die 
MaJ]nahmen der Reiehsregierung im Sinne einer positiven und negativen Auslese die 
Raubkriminalitgt in umfassendem Mai~e einzud~mmen vermSgen. Heinrich TSbben. 

Verhaegen: Ineendies volontaires. (Brandstiftungen.) Rev. Droit p6nal 18, 395 
bis 400 (1938). 

Unter den verschiedenen Gesetzestibertretungen, die zur Kenntnis des Gerichte 
kommen, gibt es eine, deren Aufdeekung sehr heikel ist, die Brandstiftung. Wegen der 
Seltenheit und Sehwierigkeit ihrer Unterdrfickung wird sie sehr h~ufig begangen. 
Wegen der Gesehiekliehkeit ihrer Urheber nnd der Sehwierigkeit, Beweise beiznbringen, 
wird oft keine Bestrafung erm5glieht. Eine erfolgreiehe Brandstiftnng vernichtet alle 
Spuren der Yorbereitung, und wenn der Untersuchnngsrichter oder ein anderer Gerichts- 
beamter sich an den Tatort begibt, naehdem man ihn sehr sp~t benach~ichtigt hat, 
sind die Feststellungen oft ohne jeden Erfolg. Die Abgebrannten wissen meistens nichts 
und geben Auskiinfte fiber des am wenigsten M5gliehe. Angesichts der Skepsis der 
Geriehte hinsiehtlich der Wirksamkeit der Strafmal~nahmen steigt das Yertrauen der 
Brandstifter zu ihrer strafreehtliehen Imninnitiit. Man sagt sehr oft axlf dem Lande, 
da] die Inbrandsteekung eines alten Hauses kein Risiko sei. Die Skrupulanten beruhigen 
ihr Gewissen mit der Erwi~gung, dal~ sie ein Reeht darauf h~tten, etwas zuriickgezahlV . 
zu erhalten, nachdem j~hrlich yon ihnen die Versicherungsprgmle bezahlt sei. Dieser 
eigenartige Seelenzustand fiihrt zu der Erwggung, dab alle dutch Brandlegung veI'- 
niehteten alten tiguser in moderner Aufmachung wiederersttinden. Die Feuerversiehe- 
rung hat oft das Bestreben, die Prgmie zu erh5hen; sic unterl~l]t nicht selten die not- 
wendige Aufkl~rung. So bleibt dem zukiinftigen Abgebrannten die Aufgabe, die 
Brandstiftung vorzube~eiten. Die als verdgehtig zu bezeiehnenden Feuersbriinste 
kommen meistens in der Naeht vor, wghrencl die zufglligen Brgnde sowohl am Tage 
wie in der Nacht~sieh zut~agen. - -  Die brennenden Hiinser sind meistens yon Eigen- 
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tfimern, nicht yon Mietern bewohnt. Nut die Eigentfimer haben ein Interesse daran, 
ein altes Itaus dureh ein neues zu ersetzen. Bei den Mietern hat die Erneuerung eines 
alten M6belstfiekes in der Regel einen zu geringffigigen Weft, nm das Risiko einer Brand- 
stiftung einzugehen. Wertvoll is* aueh die Feststellung, dab auf dem Lande die Er- 
mittlung der Sehadensf/ille und die Wiederherstellung des Geb/~udes meistens yon ein 
und derselben PersSnliehkeit besorgt wird. Die Rolle, welehe ,/on derartigen Saeh- 
verst/~ndigen im Bezirk Namur gespielt wurde, lieft ihre T/itigkeit sehr verd/ichtig er- 
seheinen. Sie ste]lten nicht nut phantastisch hohe Schadenssummen lest, sondern gaben 
auch Ratsehl/~ge in der Riehtung yon Vorsiehtsmaftnahmen hinsiehtlieh der Vermeidung 
der Entdeeknng und aueh ffir die mSgliehst erfolgreiche Durehffihrung des Yerbrechens. 
Yerschiedentlich war es mSglieh, die Spuren einer voraussehauenden Zusammenarbeit 
zwischen Saehverst~ndigen und zukfinftigen Abgebrannten naehzuweisen. Ein Saeh- 
verst/indiger riet den Klienten, deren tt/~user bald hinterher brannten, mit Kfichenfett 
den Winkel eines Daehes zu bestreiehen, we die Feuersbrunst anfangen sollte, nm auf 
diese Weise der Riehtung des Windes Rechnung zu tragen. Im Geriehtsbezirk ~amnr 
waren seit dem Kriege besonders viele Feuersbrfinste vorgekommen. Nach den Gerichts- 
statistiken handelt es sieh in den Jahren 1919--1935 nm 180--200 Brandstiftungen 
pro ffahr. Die Untersuehungsrieh~er batten durehweg nieht die Mittel, die Schuldigen 
zu identifizieren, obwohl sie nach den Umst~nden verd~ehtig waren. Infolgedessen 
waren die Brandstifter yon ihrer Straflosigkeit fiberzeugt uncl handelten mit dem Ge- 
ffihl absoluter Sieherheit. Ein Brandstifter, der veto Geriehtshof in Namur auf Grund 
eines untogisehen Urteils freigesproehen wurde, ist inzwisehen verurteilt worden wegen 
einer falsehen Sehadenserkl/irung fiber MSbelverluste. Er wurde im Laufe der Verhand- 
lungen fiberffihrt, daft er seine Brandstiftungen vorbereitet butte, indem er voraus- 
schauend die MSbel versieherte, deren Weft er sparer der u 
gegenfiber erkl/~rt butte. Von diesem Augenbliek an entsebied sich der Gerichtshof 
in Namur, einen erbarmungslosen Krieg den Brandstiftern anzusagen. Die sehr lesens- 
werte und temperamentvolle Arbeit Verhaegens  setzt sieh zum Ziele, eine energisehe 
Bek/~mphmg der Brandsti~tungen einzuleiten. Heinrich TSbben (Mfinster i. W.). 

ltoth: Dieb aus Sammelleidensehaft. Kriminalist 1~, 112--113 (1938). 
Kurze Mitteflung, einen Arzt betreffend, der einem Kunstliebh~ber aus Sammelleiden- 

schaft mehrere wertvolle ttolzschnitzereien und einen Itolzschrein entwende~ h~t. Er wurde 
ffir zurechnungsfi~hig erkl/~rt und mi* 5 Monaten Gef/~ngnis bestr~ft, v. Neureiter (Berlin). 

Brissaud, $aeques, Muller, Christiaens, A. Fribourg-Blane, Louis Vervaeek, Louis 
Rollin e$ H. Claude: Diseussion du rapport des D rs Andr6 Ceillier, M ne Badonnel et Paul 
Sehiff. (Prophylaxie eriminelle.) (Aussprache fiber den Berieht des Dr. Andr6 Ceillier... 
[Verbreehensverhfitung].) (21. congr, internat, de todd. l~g. et de m~d. soc. de langue #ang., 
Paris, 2~.--27. Y. 1937.) Ann. M6d. 16g. etc. 17, 1101--1123 (1937). 

Auf Grund seiner langjahrigen persSnliehen Erfahrung begrfiftt B r i s saud  die seit 
1936 obligate psychiatrisehe Beobaehtung in Geiangnissen. In den weiteren Aus- 
fi~Lrungen wird die Notwendigkeit einer mediziniseh-psycbiatrisehen Klassifizierung 
ffir den Strafvollzug eingehend dargelegt und verteidigt. Muller  nnd Chr i s t i aens  
berichten fiber die Erfahrungen des Medikophysiologischen Institutes in Lille, das in 
den letzten 7 Jahren einen Durehgang yon 1200 jugendlichen Gefangenen gehabt 
hat. Die Untersuehung geht so vet sieh, dal3 zun/iehst in der Familie persSnliche Er- 
hebungen angestellt werden. Dann folgt eine allgemeine ~rztliehe Untersuchung, 
erg/inzt dutch alle notwendigen ]dinischen und sonstigen Befunde. Zuletzt folgt die 
psyehiatrisehe Untersuehung und eine berufliehe Eignungsprfifung. Nur 10% aller 
F~lle entstammen naeh den bisherigen Erfahrungen normalen Familien. Sehr h~ufig 
ist Verwaisung, Seheidung, Konkubinat, Kriminalit/~t oder Krankheit der Eltern. 
75% aller F~ille sind angeblich Kran]ce, wobei jedoeh ein urs/iehlicher Zusammenhang 
zwisehen Kriminalit~t und Krankheit zu verneinen sei. Leider wird anf die Art der 
Krankheiten nich~ n/iher eingegangen, auch fehlt ein Vergleieh mit Niehtkriminellen. 
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Die Zahl der Rfickf&lligen betr~gt 25% und sei deshalb so hoch, weil den Richtern keine 
gesetzlichen 1ViSgtichkeiten flit eine entsprechende Behandlung zur Verffigung stehen, 
ohne die die Untersuchung natfirlich vergeblich ist. Die belgischen Yerhgltnisse seien 
glficklicher, well dort eine l~ngere systematische Beobachtung und eine rein pgd- 
agogische Orientierung mSglich ist. F r ibourg-Blanc  hebt die g~ol~e Bedeutung her- 
vor, die der u ifir das tteer zukommt und fordert eine enge Zu- 
sammenarbeit zwischen Zivil- und Militgrg~zten in der Psychopathenfrage. u  w a e c k 
Schildert die Erfahrungen, die man bei der Behandlung jugendlicher Rechtsbrecher in 
Belgien gemacht hat. Aus diesem Bericht, der sich re_it seiner Ffille an wichtigen Einzel- 
heiten nicht ffir ein Rcferat eignet, sei nut hervorgehoben, dal~ die erhobenen Befunde, 
auch wo sie verschiedene biologische ~inderwertigkeiten zutage iSrdern, nicht die Tat- 
sache der u und Zurechnungs~higkeit als Ganzes abschwgchen dfir- 
fen. Roll in  teilt einen Gesetzentwurf mit, der die Ergebnisse der Wissenschaft fiir die 
Praxis fruchtbar machen soiL Claude (Paris) zieht aus den einzelnen Berichten die 
Schlul~folgerungen ffir die Praxis, die yon dem Kongre] einstimmig unterstfitzt werden 
und einen Einbau der neuen Erkenntnisse in das bisherige Strafrecht fordern. (Vgl. 
diese Z. 28, 271 [Badonnel]; 28, 274 [Schif~]; 28, 275 [Ceillier].) F. Stump]l: ~176 

De Blase, Oreste: Psieologia eriminale e giustizia taseista. (Kriminalpsychologi e 
und faschistische Justiz.) Arch. gen. di Near. 19, 58--63 (1938). 

Der Anfsatz zeigt die u auf, die die faschistisehe Strafreehtspflege gegen- 
fiber der der liberalen Periodc besitzt. Im einzelnen nichts Neues. i v. Neureiter. 

Pilez, Alexander: Zur Begutaehtung yon krankhaftenTriebhandlungen. Wien. med. 
Wschr. 1938 I, 37~39. 

Eine Triebhandlung ist eine Willenshandlung, die dutch ein einziges Motiv bedingt 
ist. Wghrend nun die Handlunge n des Kincies noch Triebhandlungen sind, dann abet 
normalerweise der Trieb allmghlich seine Selbst~ndigkeit verliert usw., bleibt er unter 
pathologischen Verhgltnissen selbst~ndig und besonders intensiv. Yerf. gibt dann eine 
kurze Klinik der in Frage kommenden einzelnen Formen, wobei Klepto,, Pyro- und 
Poriomanie usw. wieder in der frfiher anerkannten, ]etzt viel!ach verlassenen n0solo: 
gisehen Einheitlichkeit crscheinen. Bezfiglich der forensisehen Beurteilung folgt u 
weitgehen d Wagner - Jau regg  sowie den vor einigen Jahren yon I te rschmann 
gegebenen Gesichtspunkten (vgl. diese Z. 16, ~12). Die Frage, ob ein Mensch mit 
krankhaften Trieben generell zu exkulpieren sei, mfisse im allgemeinen verneint werden; 
das Kriterium der Unwiderstehlichkeit ist nut dann gegeben, wenn gleichzeitig eine 
eigentliche Geisteskrankheit oder Sinnesverwirrung vorliegt, oder die Hemmungs- 
fghigkeit dutch geeignete Umstgnde (Graviditgt, Menstruation, Alkoholwirkung, 
affektive Momente usw:) mehr oder minder beeintr~chtigt ist. Die beste LSsnng stellt 
die Unterbringung in den ,,u - -  nicht tteil- und Pflege- 
anstalten ! - -  dar. Donalies (Eberswalde).o 

u ~ Tatuo: Psyehoneurose und vegetative Konstitution. (Psychiatr. Univ.- 
Klin., Fulcuolca.) Fukuoka 2~cta reed. 31, Nr 3, dtseh. Zusammenfassung 32--36 (!938) 
[5ap~nisch]. 

Verf. kommt auf Grund der Untersuehung yon 178 Strafgefangenen, an denen er 
die Reaktion des vegetativen Systems auf Adrenalin, Pilocarpin und Atropin be0b- 
achten lie~, zur Annahme einer 3. Konstitutionseigenschaft, der vegetativen Kon- 
stitution. Der Cyetophrenie liege die sympathicotone, der Schizophrenie die vagotone 
und tier Epilepsie die amphotone Konstitution zugrunde. Ver~. glaubt nun, da]] die 
Vegetative Konst~tution die wesentliche Ursaehe sei, die in dem einen Falle einen 
Cyclophrenen an einer Manie, in dem anderen an einer Depression leiden lasse. Der 
Grund daffir, warum ein Schizophrener an Katatonie und ein anderer an Hebephrenie 
leide, sei aueh in der vegetativen Konstitution zu suehen. Ho]mann (Berlin). 
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Ramer, T.: Er~ahrungen aus der poliklinischen Arbeit mit schwererziehbaren Kin- 
dern. Sv. L~ikartidn. 1938, 355 367 [Schwedisch]. 

Verf. schildert seine Erfahrungen w~hrend einer 5]~hrigen Arbeit bei der Unter~ 
:suchung yon 2600 schwer erzichbaren Kindern. In 25% der F~lle war die geistigc 
Entwicklung mehr oder weniger gehemmt. In 30 35% !anden sich entweder kon- 
stitutionell- degenerative Ziige oder Zeichen cerebraler (Epilepsie, Encephalitis, Trauma, 
~angeborene Syphilis, Geisteskrankheit) oder kSrperlicher (speziell endokriner) Krank- 
heitszust~inde. Etwa 40% konnten als reine Milieusch~den }ubriziert werden. Diese 
Erfahrungen bcweisen die Wichtigkeit einer allseitigen ~rztlichen Untersuchung jeden 
Falles.' BetreHs der therapeutischen Mal)nahmen befiirwortet Verf. die Erziehung 
der Debilen in Spezialklassen, Kinderggrten und Spezialklassen ffir weniger schwere 
und Spezialanstalten fiir schwerere psychopathisehe Kinder. Aufgabe der poliklinischen 
Arbeit selbst ist, die Kinder zu beruhigen und sie yon der geistigen Spannung zu be- 
freien. Auch die Aufkl/irung der Eltern und Lehrer so]l versucht werden. Die Ver- 
-h/iltnisse im Elternhause mfissen studiert und beriicksichtigt werden. .Einar S]5vall. 

Horseh, Alfred C., and Robert A. Davis: Personality traits of juvenile delinquents 
and adult criminals. (Die Charakterstruktur jugendlicher und erwachsener Rechts= 
:breeher.) J. of soc. Psychol. 9, 57 65 (1938). 

Die aus dem p/idagogischen Institut der Universit/it Colorado hervorgegangene 
,Arbeit will den Umfang der den iugendlichen und erwachsenen Rechtsbrcchern gemein- 
careen Charakterziige ermitteln. W/ihrcnd der Verf. die PersSnlichkeitsausriehtung 
der jugendlichen Kriminellen zu der Charakterstruktur der erwachsenen Rechtsbrecher 
in Beziehung setzt, vergleicht er die so herausgearbeiteten Charaktereigenschaften der 
Rechtsbrecher mit denen der GesamtbevSlkerung. Heinr. TSbben ()/iiinster ~. W.). 

Principes applicablcs aux tribunaux pour mineurs ct organismcs analogues, aux 
services auxiliaircs et aux institutions destinies ~ ces enfants. (Grunds~tze zur An- 
wendung ffir Jugendgerichte and /ihnliehe Einrichtungen. Richtlinien ffir die ttilfs- 
mal]nahmen und Anstalten zum Schutze der Minderj/~hrigen.) Rev. Droit. pdnal 17, 
782 798 (1937). 

Die beratende Kommission ftir soziale Fragen beim VSlkerbund hat auf Grand 
tier Ergebnisse ihrer Studien in den dem VSlkcrbund angesehlossenen L/~ndern eine 
Anzahl yon grandsi~tzlichen Thesen aufgestellt, die den Jugendgeriehten als Richt- 
schnur dienen sollen. Diese Thesen werden panktweise angefiihrt und schliel]en sich 
an folgende Erw/~gangen an: I. Einlei~ung:  Theoretische and praktische Folgerungen 
aus den gemachten Erfahrungen; alle Li~nder und Regierungen kSnnen aus den Arbeiten 
der Kommission Nutzen ziehen; Liindern mit rfiekst~ndigen Einrichtungen wird emp- 
foMen, cine Revision oder Reorganisation durchzufiihrcn. II. Zur Or i e n t i e rung  
f fir J u g end g e ric hte:  Allgemeine Richtlinien; urs/~ehliche Faktoren der Abwegig- 
keit bei Jugendlichen (endogene, exogene); Definition: Wet hat als Minderj/~hriger zu 
gelten ? Organisation der Gerichte; Kompetenz; Verfahren bei Verhandlu~gen; ttilfs- 
einrichtangen und Hilfsdienste dutch eigens vorgebildete Personen (probation officer); 
Mal]nahmen, die zu ergreifen sind. III: I n s t i t u t i o n e n  ffir Minderj/~hrige: Erziehungs- 
anstalten, Kinderkliniken, Beobachtungsstationen. Allgemeine Probleme; spezielle 
Probleme; /iul]ere Ei~richtungen; innere "Einrichtungen; Erziehungsmal~nahmen; 
,Erziehungspersonal; Anstaltsdauer u. a. m. In einem kurzen Anhang wird die Frage 
naeh der Gef/ingnisstrafe ffir Jugendliche behandelt; die Kommission beantrag~ die 
Beseitigung derselben, yon Kuenburg (Mfinchen).o 

Earl, C. J. C.: Intellectual deficiency as a factor in juvenile delinquency. (Intelli- 
genzschw/~che als Faktor bei jugendlicher Straff/~lligkeit,) (Caterham Ment. Hosp., 
Caterham, Surrey.) (Paris, Sitzg. v. 24. V I I . 1 .  VIII .  1937.) Verb. 1. internat. 
Kongr. Kinderpsychiatr. 3, 147--154 (1937). 

Ausgehend yon der Tatsache, da]] die jugendlichen Straff/~lligen am h/iufigsten 
unter den intellektuell Unterdurchschnittlichen, und zwar nieht unter den wirklich 
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,,Delekten", sondern unter denen mit niedriger normaler Intelligenz oder nnter den 
Grenzfgllen vorkommen, weist u aui die Bedeutung des Lese-UnvermSgens hin. 
Dieses stelle die oft noeh zu wenig beaehtete Ursache yon Anpassungsschwierigkeiten 
und welter yon StraffSlligkeit dar. Zur K1Erung der Zusammenh~nge sei eine weitere 
Erforschnng der Ursachen des Lese-UnvermSgens erfo~derlich. Dubitscher. 

Healy: The relationship of mental defieiency o~ delinquency. (Beziehung zwi- 
schen Sehwachsinn und-Straff~lligkeit.) (Serv. des En/ants et Adolescents, Judge Baker 
Guidance Center, Boston.) (Paris, Sitzg. v. 24. VII .--1.  VII I .  1937.) Ver]a. 1. internat. 
Kongr. Kinderpsychiatr. 3, 19--31 (1937). 

Aus dem Umstand, da~ der schwaehsinnige Jugendliche vor den Jugendgerichten 
h~ufiger erseheint als es seinem Vorkommen in der GesamtbevSlkerung entspricht~ 
kann man nicht auf einen unmittelbaren Kausalzusammenhang zwischen Schwachsinn 
und Straff~lligkeit schlie~en. Weitgehend zu beriicksiehtigen sin/[ die in zahlreichen 
F~llen vorliegenden schlechten Erziehungsverh~ltnisse bei jugendlichen Schwach- 
sinnigen, die zur Straff~lligkeit fiihren. Daher gelingt es bei all den schwachsinnigen 
Jugendlichen, die noch irgendwelehe wertvollen PersSnlichkeitseigenschaften auf- 
weisen, selbst wenn sic straff~ll~g wurden, racist durch Anlernen einfacher Beseh~fti- 
gungen, Entfernung aus tier gef~hrliehen Umgebung und besondere Beaufsichtigung, 
sic in die Gemeinschaft so einzuordnen, dab sic sich selbst zu erhalten verm5gen. 

Dubitseher (Berlin). 
�9 Kehnle, Edgar Friedrich: Die Kriminalit~it entlassener Fiirsorgez~glinge und die 

M~gliehkeit einer Erfelgsprognose. (Kriminal. Abh. Ilrsg. v. Franz Exner. tl. 33.) 
Leipzig: Ernst Wiegandt 1938. 77 S. RM. 2.50. 

Die vorliegende Arbeit hat in verdienter Weise das wichtigste Problem a]ler prak- 
tischen Arbeit in tier Kriminalbiologie, n~m]ich alas der prognostischen Beurteilung 
Krimineller, ganz wesentlich gefSrdert, best~tigt sic uns doch dutch die Untersuehung 
yon 203 wiirttembergischen FiirsorgezSglingen, die durehsehnittlich 6--7 Jahre aus der 
Anstalt entlassen waren und die im Jahre 1936 ein Durehsehnittsalter yon 26 Jahren 
besal~en, die yon Sch ied t  gefundenen Ergebnisse (vgl. diese Z. 27, 373)~ Auk Gruncl 
der bier mitgeteilten Forsehungen wissen wir jetzt, dal] der grSl~te prognostische Weft 
ftir eine s c h 1 e e h te  Prognose den Punkten: schlechter Schulerfolg, Psychopathic, mehr- 
fache Entweichungen, Abstammung yon Zigeunerfamilien, mangelnder Arbeitseifer, 
abgebrochene Lehre und gerichtliche Verurteilung vor und w~hrend der Fiirsorge- 
erziehung zukommt. In Anbetracht tier Wiehtigkeit der in der Arbeit mit aller Aus: 
ftihrlichkeit und durehaus kritisch behandelten Fragen mug alas Studium des hiermit 
angezeigten Heftes jedem, tier es in seiner Berufsiibung mit Prognosenstellungen bei 
Strafgefangenen und FiirsorgezSglingen zu tun hat, zur Pilicht gemacht werden. 

v. Neureiter (Berlin). 
Vervaeek, Louis: Faut-il crier une l@gislation sp~eiale de d@fense soeiale pour les 

eriminels d~ments ? (BenStigt man die Schaffung einer speziellen Gesetzgebung des 
sozialen Schutzes fiir die kriminellen Dementen ?) Rev. Droit p6nal 18,125--140 (1938). 

Das belgische Gesetz des sozialen Sehutzes flit anormale Verbrecher bezieht sich 
auf 2 wesensverschiedene Gruppen: 1. die echten (psychotischen und dementen) 
GeistesstSrungen und 2. die geistessehwachen und psychopathischen Anormalen. 
W~hrend bei den ersten die Irresponsabilit~t offenkundig ist, wird bei letzteren ein 
gewisses MaI~ yon Verantwortung vorausgesetzt. Es wurde vielerseits die Riehtigkeit 
dieser vom juristischen Standpunkt bedeutsamen Differenzierung beanstandet. Die 
yon psyehiat~isehe r Seite erhobenen Einw~nde stiitzen sich auf die differentialdiagnosti- 
schen Sehwierigkeiten, die sich aus der Kih'ze der Beobaehtungszeit, dem stark pathogen 
sich auswirkenden Strafanstaltsmilieu und aus den h~ufig vorkommenden intermedi~ren 
K~an]~heitsbildern ergeben. Verf. bringt diesbeztiglieh statistisehe Angaben, aus denen 
eine deutliche Divergenz zwischen den provisorischen (geriehts-medizinischen) und 
definitiven (in den Anstalten fiir sozialen Schutz gestellten) Diagnosen hervorgeht. Die 
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juristische Verantwortung darf sich daher nach Verf. nicht auf die psychiatrische 
Diagnose stfitzen. Die aktuelle Rechtsgebung, die der Kommission ffir sozialen Sehutz 
die Entscheidungsfreiheit in bezug auf Internierung im Asyl oder Anstalten ffir Anor- 
male fiberliil]t, soil daher beibehalten werden. Das belgisehe Gesetz ffir sozialen Sehutz 
(9. IV. 1930) hat zu gliinzenden Ergebnissen geffihrt, ist abet in gewissen Punkten 
ab~nderungsbedfirftig. Verf. bringt diesbeztiglieh einige Vorsehl~ge, die im Original 
naehzulesen sind. Flescher (Rom).o 

Rathsam~ Berta: w 63 ltJW(L Krimina]istik 12, 61--64 (1938). 
Verf. fordert auf Grund ihrer Erfahrungen im Dienst der weiblichen Kriminal- 

polizei den Erlal] eines Bewahrungsgesetzes, das aueh ffir Minderj~ihrige eine zwangs- 
weise bewahrende Anstaltsunterbringung ermSglicht. Die Ffirsorgeerziehung sollte 
mit Reeht dutch die .Knderungen des RJWG. ira Jahr 1932 auf F~lle mit Erfolgs- 
aussicht beschr~inkt werden; ffir die aussiehtslosen F~tlle wurde jedoch keine andere 
Bewahrungsra5gliehkeit gesehaffen. Wenn daher aus Grfinden der vorbeugenden 
Krirainalpolitik, insbes, bei sehwerem raoralischem Sehwachsinn Jugendlicher heute 
eine Bewahrung als unbedingt notwendig erkannt wird, mull sic u. U. gegen Sinn und 
Zweek des geltenden Gesetzes auf dera Weg der FE. verwirklicht werden, well man 
solche F~tlle ,,wegen ihrer Gef~hrlichkeit nieht laufen lassen kann". Hier fehlt der Hin- 
weis, dal~ dann abet besondere Bewahrungsabteilungen innerhalb der FE. zu sehaffen 
.sind, wie es einzelne FE.-BehSrden bereits getan haben, um die Itauptaufgabe der FE. 
nicht zu beeintr~iehtigen. Heinrich Haeckel (Berlin). 

Baldie, Alexander: The treatment and prevention of delinquency. (Die Behand- 
lung und Vorbeugung der Kriminalit~t.) Med.-leg. a. criminol. Rev. 5, 349--377 (1937). 

Ausgehend yon der Sehilderung eines Totsehlagfalles, der aus einer unheilvollen 
Verknfipfung schieksalhafter Gegebenheiten erwuchs, triigt Yerf. soziologische und 
biologisehe Gedanken fiber die Entstehung und Verhiitung yon Verbreehen vor. Ffir 
die in England beobaehtete Zunahrae der jugendliehen Kriminalit~t macht er drei 
UmstKnde verantwortlieh: die GestSrtheit und Unruhe des heutigen Familienlebens, 
alas MiSverh~ltnis zwischen gesteigerter Sehulbildung und mangelnder berufiicher und 
soziMer Fiihrung der Jugendliehen, ferner eine angebliche VerzSgerung der t'ubertiit 
dureh die Intensivierung der modernen Erziehung. Zur Kriminalit~t des Erwachsenen 
iibergehend, erkl~ir~ er, daI~ es keinen einheitlichen Typus des Kriminellen gibt, dal~ 
man zu seinem Verstiindnis jeweils die versehiedensten konstitutions-biologisehen und 
-psychologisehen Gesiehtspunkte heranziehen mu$. Besonders wird dabei auI die Rolle 
tier frfihen Kindheit und der Familienbeziehungen in der Kindheit hingewiesen. Das 
Zusammenwirken sozialer und persSnlieher Faktoren wird am Beispiel des Alkohol- 
mii~brauches, des Ladendiebstahls und des kriminellen Abortes erl~utert. Verf. fordert 
die raedizinische Untersuehung aller erstmaligen Reehtsbrecher und eine Zusammen- 
fassung der bisher verstreut geleisteten kriminologisehen Arbeit. Einzelne Ausblicke 
auf die Vorbeugung des Verbrechens dutch gesetzliehe und erzieherisehe Mittel bringen 
niehts yon besonderem Belange. v. Baeyer (Niirnberg). o 

Gierliehs, Willy: Mensehliehe Sehw~iehen und verbreeherisehe Italtung. Ein Zwie- 
gespriieh zwisehen einem Kriminalisten und einem Soziologen. Kriminalisti]~ 12~ 
49--54 (1938). 

In Form eines Zwiegespr~iches zwischen einem Kriminalisten und einem Soziologen 
wird an Hand einzelner Beispiele eindrucksvoll dargetan, dafl kfinftig neben der psycho- 
]ogisehen und psyehiatrisehen Forsehungsweise die soziologische starker als bisher 
heranzuziehen w~re, wenn es gilt, den Verbreeher und seine Tat zu untersuehen. Ver- 
nfinftigerweise brauchten sieh deshalb keine Gegens~tze zwisehen diesen Methoden ein- 
zustellen; vielmehr sollten sie sich gegenseitig erganzen, um immer raehr Licht auf das 
individuelie wie das soziale Verhalten des Verbreehers und seiner Opfer zu werfen. 
Auch die vorbeugende T~tigkeit des kriminalistischen Praktikers kSnnte noch manehe 
Anregung yon tier Soziologie erhalten. So dtirfte es sieh empfehlen, der 0ffentliehkeit 
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immer wieder die besonderen Gefahren vet Augen zu ffihren, die in den menschlichen 
Schw/~chen deshalb liegen, well sie den Verbreeher, der doch st~ndig auf der Lauer nach 
neuen M6glichkeiten ist, zu ihrer Ausnutzung anreizen, v. 1Veureiter (Berlin). 

�9 Kuttner, Ludwig: Die Kinder der Sieherungsverwahrten. Eine kriminalbio- 
�9 logisehe Untersuchung. (Kriminal. Abh. ltrsg, v. Franz Exner. II. 81.) Leipzig: Ernst  
Wiegandt 1938. 35 S. RM. 1.50. 

Kriminalbiologiseh und rassenhygieniseh /~ul~erst wiehtige Untersuehung fiber 
das soziale Verhalten bzw. die Kriminalit/~t der eigenen Kinder und der Stiefkinder 
yon 208 verheirateten, geschiedenen and verwitweten Sieherungsverwahrten aus der 
Straubinger Anstalt, die ein fiberdurchsehnittliches u and vet allem eine fiber- 
durehschnittliche Kriminalit/~t sowohl bei den eigenen Kindern als aueh bei den Stief- 
kindern feststellt. Ferner zeigt sic, dab die eigenen Kinder a u ~ e r d e m  im Verh~ltnis 
zu den Stiefkindern eine viel gr6~ere Anzahl yon Versagern in der Sehule und im Beruf 
haben und vet allem eine erschreekende H~ufigkeit yon Kriminalit~t aufweisen. Von 
s/~mtliehen untersuchten Kindern, die bereits fiber 18 Jahre alt sind, wurden bisher 
verurteilt: 

~/~nnliche eigene Kinder . . . . . .  47,2% 
Weibliche eigene Kinder . . . . . .  10,2% 
M~nnliche Stiefkinder . . . . . . .  20,0% 
Weibliche Stiefkinder . . . . . . .  5,0 % 

S~mtliehe eigenen Kinder wurden schon vet Vollendung des 25. Lebensjahres krimi- 
nell. Die u dieser Kinder waren ihrerseits ebenfalls alle frfihkriminell. Ferner 
wurde bei s~mtliehen kriminellen Kindern der Sieherungsverwahrten ebenso wie 
bei ihren V/~tern Rfickf~lligkeit gefunden. In den meisten F/~llen (83,6%) wurde bei 
den V/~tern nnd bei den Kindern dieselbe Deliktsart oder dieselbe Hauptdeliktsrieh- 
tung ermittelt. Die Forderung naeh Unfruchtbarmachung des frfihkrimine]len endo- 
genen Verbreehers ist demnach durehaus bereehtigt! v. Neurei ter  (Berlin). 

Bekaert, Itermann: La prophylaxie de la r@eidive. (Wirksame Verhiitung der 
Riickfallsverbrechen.) Rev. Droit p~nal 18, 277 305 (1938). 

Der Verf. erSrtert in aller AusfUhrliehkeit das Problem der Kriminalit~t in Belgien 
unter besonderer Beri~cksichtigung der rUekf/illigen Reehtsbrecher. Er weist aueh 
Wege einer wirksamen VerhUtung und Bek~mpfupg der Riickf/flligen. Daiiiber hinaus 
stellt die Arbeit einen bemerkenswerten Beitrag zu den Neugestaltungsvorsehl/~gen zum 
belgisehen Strafgesetz dar. Heinr .  TSbben (MUnster i. W.). 

Pieek, 8tanislav: Corporeal and sexual constitution of the prostitutes of the lower 
social classes. The importance of inter-sexualism in their sexology. (KSrperliche und 
sexuelle Konstitution der Prostituierten aus den niederen sozialen Sehichten. Die 
Bedeutung des Intersexualismus fiir die Benrteilung ihrer Sexualit~t.) J. Obstetr. 45, 
89 91 (1938)~ 

Der Verf. hat in den Jahren 1935 und 1936 in Prag an I00 Prostituierten Unter- 
suehungen ausgefiihrt, die sieh auf die Bestimmnng des Ph~notypus, antropologische 
Messungen und Berfieksiehtigung der Psychosexualit/Lt erstreckten. Die Typenbestim- 
mung warde naeh der Einteilung yon Sig an d und Kr  e t s e h me r in den respiratorischen 
oder leptosomen Typus, den digestiven oder pyknisehen Typus und den muskul~ren 
oder athletischen Typus vorgenommen. Besondere Aufmerksamkeit wnrde auch den 
Zeiehen der sog. Intersexualitat (Ma the  s) gewidmet. Nur 14% der ganzen Untersuchten 
geh6rten zu der ,,eurysomatisehen" Gruppe, w/~hrend die fibrigen 86% der leptosom- 
mesosomen Gruppe und dem athletis'ehen Zwisehentyp entspraehen. 62% zeigten aus- 
gesproehenen Intersexualismus. Bei 70% bestand voltkommene Dyspareunie. Bei der 
psyehisehen Beurteilung erwies sich, dab die gerissensten und zynisehsten Prostituierten 
dem leptosomen Typus mit ausgesproehenen intersexuellen Merkmalen angeh6rten. 
Die Resultate der Untersuchungen spraehen zugunsten der Annahme yon L o m b re s o, 
W u l f f e n  u. a., dab die Prostitution inder  ttauptsaehe nicht sozial, sondern konstitu- 
tionell begrUndet ist. Strakosch (Wiesbaden).~ 
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Sutherland, Edwin H.: Die Bek~mp|ung des Beratsdiebes in den u Staaten~ 

yon N0rdamerika. Mschr. Kriminalbiol. 28, 401 ~--406 (1937). 
Die in den Vereinigten Staaten yon l~ordamerika gefibten Methoden zur Bek~mp- 

lung des Berufsdiebes sind, wie Verf. bekennt, bls jetzt nieht sonderlich erfolgreich 
gewesen und enthalten niehts, was fiir unsere Verhaltnisse neu oder nachahmenswert 
Ware. v. Neureit~r (Berlin). 

D onalies, Gustav: Entmannung eines gefiihrliehen,, Gewohnheits"verbreehers. Ein Gut-i 
achten. (Brandenburg. Landesanst., Eberswalde.) Mschr. Kriminalbiol. 29,125-128 (1938). 

Der Fall ist insofern bemerkenswert, als der wegen einiger Sittlichkeitsverbreehen 
bestrafte, zur Zeit der Begutaehtung 44js Zuehthausinsasse, der auch sehon 4real 
wegen Diebstahls und Landstreiehens bestraft und im Kriege fahnenfliiehtig wurde, 
naeh .genauer psyehopathologiseher Untersuchung nieht als eigentlicher ,,Gewohn- 
heits"-Verbreeher gewertet werden konnte, sondern eher in die Gruppe der Gelegen- 
heitsverbrecher gehSrte. Trotzdem wurde gutaehtlieh die Entmannung empfohlen 
und dann aueh gerichtlieh angeordnet, weil der Hait]ing dutch die Auihebung der 
Potenz au]erstande gesetzt werden sollte, bei sieh bietenden Gelegenheiten neueEieh 
ein Sittliehkeitsdelikt zu begehen. K. Thums (Miinchen).o 

Eiehler, Hans: V.llzug der Untersuehungshaft an Minderj~ihrigen. (Reichs- 
]ustizmlnisterium, Berlin.) B1. Gefangniskde 68, 112~t19 (1937). 

Die IV. Sektion des XI. Internationa!en Strafreehts- und Gef~ngniskongresses 
hatte sich u. a. mit der folgenden Frage zu befassen: ,,Wie lassen sieh bei der Gestaltung 
der Untersuchungshaft Minderj~ihriger die prozessualen Erfordernisse mit der Not- 
wendigkeit, den Minderjahrigen vor den Gefahren der Haft zu sehiitzen, vereinigen!" 
Die Vollsitzung des Kongresses nahm dazu folgende Entsehlie]]ung an: ,1. Die Unter- 
suchungshaft Minderjahriger mull vermieden werden, s0fern nieht der Untersuehungs- 
zweek die Untersuchungshaft fordert. Sofern keine wichtigen Bedenken vorliegen, 
wird der Minderjahrige der Obhut seiner Eltern oder seines Vormunds anzuvertrauen 
sein. 2. L~]t sich eine Freiheitsentziehung nieht vermeiden, so soll der Minderjahrige 
in einer staatlichen oder privaten Anstalt untergebracht werdeni die zur Verwahrung 
und Erziehung krimineller oder verwahrloster Jugend besonders bestimmt ist. 3. Ein- 
richtung, Ausstattung und Personal einer solchen Anstalt miii~ten Gewahr dafiir bieten, 
da$ der Minderjahrige in kSrperlicher, seelisch-geistiger und sozialer tIinsicht unter- 
sucht werden kann. 4. Die Anstalt miiSte sich dem in ihr untergebrachten Minder- 
j~hrigen als Heim und zugleich als Schule oder Werkstatt darstellen. 5. Wo s01che 
Anstalten nicht bestehen, miigte die Uberfiihrung der Minderjahrigen in besser ein- 
gerichtete Zentralanstalten vorgesehen sein. 6. Nut wo solche Anstalten fehlen und 
auch eine solche ~berfiihrung nicht mSglich ist, ]~ann die Unterbringung in einem 
Gefangnis vorgesehen werden. Es miissen dann besondere Raume bereitgestellt werden,. 
die eine vollstandige Trennung der in Untersuchungshaft befindlichen Minderj/~hrigen 
yon Erwachsenen und yon verurteilten Minderjahrigen gewahrleisten, und in denen, vor 
allem dutch Heranziehung der Minderj/~hrigen zur Arbeit, die Unzutraglichkeiten 
abgemil!iert werden, welche mit der Einzelhaft verbunden sind:" Verf. beanstandet 
mit Recht, dab sich die EntsehlieSung nut zu einem Tell an die gestellte Frage h/ilt. 
Aus dem eigenen, an die Sektion abgegebenen Gutachten nimmt er zu der Problematik 
folgendermal3en Stellung: Die Aufgabe, die dem Staate in tier doppelten Wahrnehmung 
der sich zum Teil tangierenden Interessenmomente obliege, sei sozialpadagogischer 
Natur. Die Gefahren, vor denen der Minderjahrige in der - -  bei gewissen Fallen wohl 
stets notwendigen - -  Untersnchungshaft zu schtitzen sei, wiirden sich bei der stark 
hervortretenden Erziehungsgewalt des Staates als in tier Haft erlebte auSere Einfliisse 
5estimmen, die sein seelisches Hineinwachsen in die u erschweren 
oder gar verhindern kSnnen und somit erziehungsfeindlich seien. Ihre Bekampfung 
kSnnte bestehen in ihrer Fernhaltung oder Starkung der Widerstandskraft gegen diese 
Einfltisse. Ungiinstige Beeinflussung clutch Mitgefangene lieSe sich dutch besondere 
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Untersuehungsgef~ngnisse for Minderj~hrige bzw. durch Sonderabteilungen for minder- 
j~hrige Untersuchungsgefangene bzw. dutch ande~weitige 5rtliehe Trennnngen ver- 
meiden. Die Einzelhaft verdiene grunds~tzlich den Vol'zug, wobei die Einrichtung 
der Zellen einfachen Wohnr~umen anzngleichen sei. Neben ihren u babe die 
Einzelh~ft ~ber aueh Naehteile, insbesondere solche psychiseher Natur. Diesen ent- 
gegenzutreten, kSnne nut dutch St~rkung der Widerstandsl~raft des tt/~ftlings edolgen. 
Nut dutch besonders verst~ndnisvolle und ch~rakterlich hoehstehende Beamte k5nne 
eine solche Beeinflussung erfolgreieh vorgenommen werden; dies gelte nnterschiedslos 
fOr ~lle ~ersonen, die w~hrend der Untersnehungshaft amtlieh mit dem Minderj~hrigen 
in Beriihrnng k~men. Geistlge and kSrperliche Anregung und Ablenkung mii~ten 
gegen irgendwelehe ungfinstigen Hafteinfliisse eingesetzt werden. Eine Sehem~tisierung 
des Vollzugs der Untersuchungshaft an Minderj/ihrigen dorfe bei der Vielgestaltigkeit 
der Fglle natorlieh nicht erfolgen. Bei der Ffille der beachtenwerten Vorschl~ge und 
Erfahrungen w~re es zu begrii~en, wenn der Verf., soweit noeh nieht gesehehen, sieh 
zu einer VerSffentliehung des der vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden Gutachtens 
entschlie~en worde. H.H. Burcha~'dt (Berlin). 

Hara, Y.: Grundsiitze der Spezialpriivention in den japanisehen Gefiingnissen. 
Arch. Kriminol. 101, 109--110, 190--192 (1937); 10~, 39--62 (1938). 

Es gibt in Japan 3 Arten yon Freiheitsstr~fea: Zuehthaus, Einsehlie~ung und 
Arrest. Dem Strafvollzug dienen 52 Hauptanstalten und 106 kleinere Anstalten. 
Unter den HauptanstMten befinden sich 10 selbst/s Jugendgefgngnisse, in denen 
meist nut nnbestimmte Verurteilungen vollstreekt werden. Das Prinzip der Selb- 
st~ndigkeit der Gef~ngnisse hat dadurch seine L6sung gefunden, da~ die Gefangenen 
95% ihrer Uaterhaltskosten durch ihren _A_rbeitserlSs aufzubringen vermSgen. Die Art 
der Unterbringung der Gefangenen gew~hrleistet die F6rderung ihrer kSrperlichen Ge- 
sundheit and gibt ihnen damit die M6gliehkeit, nach ihrer Entlassung auf der Grund- 
]age der kSrperliehen Gesundheit selbstgndig zu leben. Der Strafvollzug bezweckt naeh 
heutiger japaniseher Auffassung in erster Linie die Besserung der Gefangenen. Zur 
Erreichung dieses Zweekes werden ira japanisehen Strafvollzng 3 Methoden dureh- 
gefi~hrt, die sieh aufs beste bew~hren: 1. Das Progressivsystem, das nut auf Gefangene 
mit mehr als 1 Jahr Zuchthausstrafe Anwendung finder, bezweekt die Besserung der 
Gefangenen aus eigener Kraft. Die ersten 2 Monate der Str~fverbii~ung sind ~uf die 
Untersuehung der geistigen und charakterliehen Eigenschaften der Gefangenen abge- 
stellt. Dieses Progressivsystem enth~lt 6 weitere Stufungen, deren Eigenart die Elasti- 
zit/s der Freiheitsstrafe ist. Die Friiehte dieses Systems sind unverkennbar jene: 
Disziplinarstrafen haben sich bedeutend gemindert, und die Zahl der vorl/~ufig Ent- 
lassenen ist in stetem Anwaehsen begriffen. 2. Die Selbstgndigkeit der Gefangenen- 
arbeit verfolgt neben der Kostenaufbringung das Ziel, den Gefangenen den Willen 
zur Selbstgndigkeit einzupflanzen und sie nebenher den sittliehen Weft der Bu~e emp- 
linden zu lassen. 3. Bei jeder Freiheitsstrafe ist in Japan die vori~ufige Entiassung 
mSglieh. Sie kann angewandt warden auf Lebensl~ngliehe naeh 10 Jahren verbii~ter 
Strafe, wohingegen sie bei befristeter Strafe nach Ablauf eines Drittels der Str~fdauer 
und bei Arreststrafen jederzeit erfolgen kann. Dabei ist dam Ermessen der Gefgngnis- 
beamten grS~tmSglieher Spielraum gelassen. Naeh den Bestimmungen veto 25. VII. 
1937 werden Erstbestrafte zweeks Untersuehung ihrer PersSnlichkeits~usrichtung in 
Einzelhaft genommen. Diese Untersuehung gri~ndet sieh auf Erkenntnisse der neueren 
Psychologie, P~d~gogik und Soziologie. Xhnlieh den kriminalbiologisehen Unter- 
suehungen in Deutschland werden diese Untersuchungsbefunde ~ktenmgltig nieder- 
gelegt. Sell abet die im japanisehen Str~vollzug geleistete Arbeit an den Gef~ngenen 
dauernden Erfolg zeitigen, go erhebt sieh die Forderung naeh einer Ent]assenenforsorge. 
Gegenw~rtig bestehen in Japan 800 Vereine, die sich die Vermittlung yon Beseh~ftigung 
for die Entlassenen and die Leitung und Uberwaehung ihres Lebenswundels nnd die 
Forsorge for deren Familien zur Aufgabe gestellt haben. H. T6bben (M~nster i.W.). 


