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langsam und sehleppend mit Fallworten oder -lauten, zeigte verlangsamte Psycho, 
motorik und verlangsamten Gedankenablauf bei inhaltlieher EintSnigkeit. Dabei war 
die Familie frei yon epileptoider Belastung. Der Abusus hatte mehrere Jahre bestanden 
und zu vollkommener Arbeitsunfghigkeit gefiihrt. Bei sehlagartiger Absetzung des 
Mittels, gegen die sich der Patient in keiner Weise strgubte, verschwanden die psyehi- 
schen Auffglligkeiten im Lauf einer Woehe unter geringen Abstinenzerseheinungen. 

I. Hahn (Giegen).o 

K~iminologie. Kriminalbiologie. Poenologie. 
Roesner, E.: Kriminalstatistisehe Umsehau. III. C. Ausland. Mschr. Kriminal- 

biol. 28, 558--569 (1937). 
Die interessante, zu kurzem Berichte leider v511ig ungeeignete Umschau erstreckt 

sieh auf 1. die Kriminalit~t in Portugal im Jahre 1935; 2. die Stral~enverkehrsunf~lle 
in der Sehweiz im Jahre 1936 (die Gesamtzahl der Unf~lle bezifferte sich auf 19891, 
nut yon Saehschaden betroffen waren 10003 Unfglle, wghrend bei den weiteren 
9888 Un!gllen 12043 Verkehrsteilnehmer betroffen wurden. Von 1000 an u 
unfs Beteiligten verungliickten 45 Fuhrer eines Personenwagens, 26 eines Last- 
wagens, 481 eines Motorrades und 509 eines Fahrrades. Yon 1000 angcfahrenen Ful l  
ggngern erlitten 922 eine u davon 59 mit tSdlichem Ausgang); 3. die Vet- 
kehrsunfglle in den Niederlanden im Jahre 1935 (der Tageszeit nach ereigneten sieh 
im ganzen Jahr die wenigsten u [94] in der Zeit yon 3--4 Uhr, die 
meisten [3617] zwisehen 17 und 18 Uhr, dem Wochentage naeh am Sonntag 3425 
bzw. am Sonnabend 6881. Die meisten Verkehrsnnf~lle weisen die Nonate Jnli nnd 
August, die wenigsten der Monat Februar auf. Die Zahl der mgnnliehen Yerkehrs- 
opfer [10408] ist ganz bedeutend hSher als die der weibliehen [4347]); 4. die Selbst- 
morde und Selbstmordversuehe in Bulgarien; 5. die Selbstmorde in Polen im Jahre 1936 ; 
6. den Verlauf der Selbstmorde in Belgien; 7. den Gefangenenbestand in den Gefgng- 
nissen Perus im Jahre 1933; 8. die Kriminalitgt im ehemaligen Deutseh-Ostafrika 
(gegeniiber dem Jahre 1934 haben 1935 die Mordfglle und die anderen Gewaltdelikte 
gegen die Person abgenommen, dagegen hat sich die ZaM der Einbriiehe in tIguser 
sowie der Diebstghle erhSht) ; 9. Zahlen aus dem Gefgngniswesen yon Kamerun; 10. Kri- 
minalstatistisehes aus Indoehina. [I. vgl. diese Z. 28, 167; II. u. III. A 29, 484; 
III.  B Msehr. Kriminalbiol. 28, 526 (1937).] v. Neureiter (Berlin). 

Snell, Harvie K., and George A. Cormaek: The incidence of unequal pupils in un- 
convicted prisoners. (Das Vorkommen yon PupillenungMehheit bei Hgftlingen.) Brit. 
reed. J. Nr 4029, 672--673 (1938). 

Das Zusammentreffen yon Pupillenungleiehheit mit pathologischen Zustgnden ist 
allgemein bekannt. Die Verff. haben es sich angelegen sein lassen, die Itgufigkeit yon 
Anisokorie bei Krimlnellen festzustellen. Zu diesem Zwecke wurden 3000 in den 
Kerker yon Bixton eingelieferte tt/iftlinge auf diese Anomalie bin untersueht. Die 
erste Untersuchung fund am Abend start. ZugMeh mit der Aufnahme einer knrzen 
Anamnese beztiglich ilberstandener Lues wurde eine allgemeine interne Untersuchung 
vorgenommen und der Geisteszustand geprtift. Angeschlossen wurde eine ophthalmo- 
skopisehe Untersuehung und die Bestimmung der Refraktion. Bei der Aufnahme zeig- 
ten 576 F/ille Pupillenungleiehheit, yon diesen wurden bei der zweiten, am ngehsten 
Morgen vorgenommenen Untersuehung 281 F//lle ausgeschieden, well die Anisokorie 
sich als Vor/ibergehend erwiesen butte. Es verblieben demnach 295 Fglle (9,8%), 
die eine bleibende Anisokorie aufwiesen. Bei 30 F/illen war Lues naehzuweisen, 
4 Fglle zeigten Symptome von progressiver Paralyse, 7 andere Zeiehen yon Neurolues 
und 5 batten anormale Pupillenreaktion ohne klinisehe Zeiehen einer Erkrankung des 
Nervensystems. Abgesehen yon den F/illen yon progressiver Paralyse hatte kein Fall 
irgendwelehe Zeiehen yon GeistesstSrung. 10 Fglle gaben an, dug sic Sehgdeltraumen 
erlitten batten, 2 yon diesen Fgllen batten Knochennarben. In 16 F/illen konnte 
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anamnestisch einwandfrei ein Sch/~deltrauma festgestellt werden. 62 F/~lle wiesen er- 
hebliche Grade yon Anisometropie auf. In 9 F~llen war Strabismus vorhanden, 10 batten 
Augentraumen iiberstanden und in 17 F/illen konnten Augenerkrankungen versehie- 
dener Art festgestellt werden. In einem Falle wurde ein Aortenaneurysma nnd in 
3 anderen Aortenl/~sionen konstatiert. Ein Fall hatte eine Lungenspitzenaffektion, 
ein Fall einen Tortieollis und in 2 F/illen war ein Kropf vorhanden. In 139 F/~llen 
war weder anamnestisch noeh klinisch etwas pathologisches zu eruieren. - -  Diese 
Statistik zeigt das relativ h/~ufige Vorkommen yon Pupillenungleichheit bei Krimi- 
nellen, ein Umstand, der manehmal aueh yon geriehts/~rztlicher Bedeutung sein kann. 

Horniker (Triest).o 

Greeff, E. de: L'6tat de danger avant !e crime. (Der ,,Gefahrzustand" vet dem 
Verbreehen.) (Eeole des Sciences Crlm~n., Univ., Louvaln.) Rev. Droit p~nal 187 237 
bis 258 (1938). 

Es gibt 2 Gruppen yon Verbrechern: 1. die vet der Tat nichts yon ihrem Vor- 
haben durchblicken lassen (entweder weft sic unter dem Einflusse eines plStzliehen 
Impulses oder aus geheimgehaltener, utilit~rer Pr/~meditierung handeln) und 2. die die 
Tat nach einer ,,Latenzzeit" vollbringen, deren Dauer in 39% der F~lle yon 3 Stunden 
bis 15 Tage und in 3~=% der F/~lle darfiber hinaus his zu mehreren Jahren schwankt. 
In dieser Latenzzeit kommt es in einem gewissen Augenblick zur Ausbfldung des sog. 
,,Gefahrzustandes", w/ihrenddessen der zukfinftige Verbrecher den in ihm reifenden 
EntschluB dutch mannlgfaltige Reaktionen, wie Drohungen, Wutausbrfiehe, Se]bst- 
mordversuche usw. verr/~t. Die Reifung des verbrecherischen Entsehlusses vollzieht 
sich fiber verschiedene Etappen, wie phantasierte Todeswfinsche, formuherte Beistim- 
mung zum Tode der gehaBten Person und festen Entschlu~, persSnlich einzugreifen. 
In diesem Moment gibt sich der Beginn des Gefahrszustandes dutch eine ,,Krise" kund, 
w/~hrend der der Pr/~kriminelle dutch ~quivalente seiner zu vollbringenden Tat die 
Umgebung yon seinem dramatisehen und folgensehweren Vorhaben fiberzeugen will. 
Diese Umgebung, zu welcher - -  wie Verf. nachdriicklich betont - -  aueh die Polizei 
und die GerichtsbehSrden gehSren, wegen tier h~ufigen typischen Rechtsfiberschrei- 
tungen gerade in dieser Periode, vernachl/s diese Anzeichen. Sieh allein fiber- 
lassen kommt es unvermeidlich zu jenem Augenblick, in welehem die verschiedenen 
zur Tat dr~ngenden Faktoren, die je naeh Reaktionsweise (hyperemotiv, schizoid 
oder infantfl dutch ~berkompensation im Adlersehen Sinne) verschieden determiniert 
sind, die innere Widerst/~nde fiberwinden. Yerf. bringt daher viele prophylaktisehe 
Vorsehl~ge, welehe haupts~ehlich auf ein verstehendes Eingehen und psyehische Beein- 
flussung der Reaktionen w/~hrend des Gefahrzustandes bei der Kontaktnahme zwischen 
dem Mordkandidaten und der Polizei oder dem Gericht beruhen. Die wegen Uber- 
schreitungen im Gefahrzustande Verhafteten sollen nicht vet dem Abklingen desselben 
entlassen werden. In der Haftzeit sollen entsprechend ausgebfldete Personen die 
dynamische Konstellation zwischen Wunseh und Widerstand studieren und zu beein- 
flussen versuehen. Bei geistigen Anomahen, bei der der Gefahrzustand besonders lang 
anhalten kann, kommt eine Begutaehtung des Geisteszustandes und die Anwendung 
des Gesetzes ffir sozialen Sehutz in Frage. Fleseher (Rom).o 

Leonhardt, {).: Haben Unsehuldsbeteuerungen Beweiswert. ~ Kriminalistik 12, 
124--126 (1938). 

Die obige Frage wird nieht sehlechthin verneint. So wenig der einfaehen Unsehulds- 
beteuerung Gewieht beizulegen ist, so vorsichtig mul3 h~ufig bei der fortgesetzten Un- 
sehuldsbeteuerung verfahren werden. An Hand seiner persSnliehen Erfahrungen kommt 
der Verf. zu dem Ergebnis, da~ auf charakterologischem Gebiet die Anhaltspun~:te fiir 
die Wahrheitsermittlung yon Unschuldsbehauptungen liegen. Yon Wichtigkeit seien 
aueh h/~ufig BegleitumstSnde, 5uSere Form, Art und Weise der Unsehu]dsbeteuerung. 

Hans H. Burcha~'dt (Berlin). 
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Armstrong, Clairctte P.: A psychoneurotic reaction of delinquent boys and gifts. 
(Eine psychoneurotiscbe l~eaktion gericbtlicb erfal]ter Jungen und Ms J. ab- 
norm. a. soc. Psychol. 82, 329--342 (1937). 

Verf. bat die Jugendgericbtsakten fiber 660 Jungen nnd 122 M~dchen statistisch 
ausgewertct, die yon ttaus oder aus ciner Anstalt fortgelaufen waren. Ein Ver- 
gleicb yon Jungen und M/idchen ergibt folgendes: Untcr allen yore Jugcndgcricbt er- 
fal~ten Jungen sind fund 10% Ansrefl]er, and nngef/~br der glciche Prozentsa~z gilt bei 
den M/idchen. Im ganzen kommen abet 6real mehr Jungen vor Gcricht als M/idchen. 
Die M~dcben sind durebscbnittlicb 11/4 Jabr s als die Jungen, abet im fibrigen zeigen 
beids Gruppcn dieselbe, ziemlich glcicbm/~l]ige Zunabme der Anzabl mit dcm Alter. 
Die Intelligenz ist bei Jungen und M/~dchen im gleichen Ansma$ berabgesetzt; nicbt 
einmal 20% in beiden Gruppen baben normale Intelligenz. Dementsprecbend sind fund 
70% der Kinder, die sicb in Normalscbulen befanden, mehr als 1 Jahr fiber dem Durcb- 
schnittsalter ihrcr Klassen, und trotzdem waren nocb 66% der M~idcben und 48% der 
Jungsn in Klassen, die zu bsch far ibr Intelhgenzalter waren und in denen sic folghcb 
nicht mitkommen konnten. 13% in beiden Gruppen waren in I-Iilfsschulen far Scbwach- 
sinnige, abet Bin weft bSberer Prozentsatz bs in solcbe Scbulcn gebSrt. Trennt man 
die Kinder nacb ihrer Abstammung, so finder sicb, da~ Ne~er und Italicncr weft b/~ufigcr 
vertreten sind, als ihrem Anteil an der GesamtbevSlkerung cntsprechen wfirde. 56% der 
weibhchen Ansreil~er kamen yon gsbrochenen Familien, darunter  waren 34% ttalb- 
oder Vollwaisen, bei 20% waren die Eltern gescbicden oder getrennt, nnd 2% waren 
unsbelicb; bci den ms Ansrefl]ern sind die Prozentzablen ~ihnhch. Die dnrch- 
schnittlicbe Kinderzabl in den Familien betrug 4,8. Bei den Jungen waren besonders 
h/~ufig Erstgeborens vertreten, was bci M/~dchen nicht der Fall war. Ungef/~hr 3/4 dsr 
Jungen und M/~dchen gaben Familienkonfhkte als a11einigcs oder Teilmotiv ihres 
Fortlaufens an. 28% der Madcben und 79% der Jungen waren mebr als einmal yon t{aus 
fortgelaufen. - -  Alle Daten deuten darauf bin, da$ das Ausreil]en als eine psycboneu- 
rotiscbe Reaktion angeseben werden mul~, entstanden in einsr Situation, die eine nicbt 
tragbare Belastung darstellt. Auf der eincn Seite linden sich schlechte Anlagen und 
niedrigeres kulturelles Niveau als die Umgebung (Negsr, italieniscbe Immigranten), 
auf der anderen fiberm/iltige Belastung mit Aufgaben (zn bobs Schulklasse, gebrocbene 
Familie, erstgeborene Jungen). Die neurotisebe Reaktion setzt aber im allgemeinen 
aul~er der scbwierigen Situation aucb geistige Minderwertigkeit voraus. Lauenstein.o 

Hamburger, Franz: Die Strafe als tIilfe tiir das Kind bei der Erziehung. Med. Klin. 
1937 I, 753--757. 

Bei der Behandlung yon Kindern mull der A~zt als Ratgeber der Mfitter mindestens 
mit den einfacbsten Erziehungsgrundsatzen vertraut sein. Zu diesen gehSren die 
Kenntnisse der Einzelheiten bei Anwcndung der Strafe. Die Strafe ist sine Hilfe ffir 
das Kind zum besseren Verst~indnis far das, was sum ,,Gemeinnutz" als srlaubt und 
unerlaubt gilt. Auch der Arzt mul~ Selbstbeherrscbnng erworben baben, um die Eltern 
auf die Wichtigkeit dieser Eigenschaft aufmerksam zu machen. Die Strafe soll sofort 
nacb dsr ,,Missctat" eriotgcn (Sofortstrafe), srst bei ~lteren Kindern kann sic auch 
sp~tcr angcwandt werden (Intervallstrafe). Die Strafe kann aus cintra ,,derben Klaps" 
bestehen, darf aber nicht in Prfigeln ausarten. Sparer bedarf es nicht mehr dicsss 
dsrben Schlages; das mit dem Klaps verbundene Wort ,,nicbt", ,,abet", ,,nein" (mSg- 
licbst kurz und wenig sprecben!) genfigt, um das Kind yon der ,,bSsen ttandlung" 
abzubalten. Verf. erinnert an die Lehre vsm bedingten Reflex (Pavlov). Verf. geht 
auf einige Arten yon leicbt anwendbaren Strafen Bin. Es mull unter allen Umst~nden 
auf die Individualit/~ten unter den Kindern, die sehr verschieden sein kSnnen, Rfie]~- 
sicht genommen werden; es gibt derbe, robuste, zartffihlende, trotzige, nachgiebige, 
zornige, iammernde, phlegmatische, reizbare Typen mit allen mSglichen Schattierungen 
und Kombinationen unter ihnen. Trotzdem sprecben fast alle Kinder auf wahre Liebe 
an; dis Strafe eines gereehten und liebevollen Erziehers wird vom normalen Kind stets 
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angenommen. Die 0bjektivitgt der Kinder gegeniiber der Strafe ist oft erstaunlich 
und hat mitunter etwas Rtihrendes an sich. son Kuenburg (Miinchen).o 

Novelli, Giovanni: Zum Problem der Individnalisierung der Strafe. (Stra/- u. Ver- 
wahrungsanst., Rom.) Kriminalistik 12, 11--14, 29--33 u. 54--58 (1938). 

Die Theorie der Individualisierung der Strafe bezieht sieh nicht ausschliel~lich 
atff das Moment des Vollzuges, sie wird vielmehr erstreck~ auf das allgemeine Problem 
der Strafe in den Phasen der gesetzgeberischen Strafandrohung, der gerichtlichen An- 
wendung und des Vollzuges. Daher die bekannte Dreiteilung in gesetzgeberische In- 
dividnalisierung, gerichtliehe Individnalisierung und Individualisierung des Straf- 
vollzuges. Die Individualisierung der Strafe verfolgt das Ziel, die Strafe der Tat und 
der PersSnlichkeit des Schuldigen anzugleichen. Dabei erhebt sich abet der alte Streit, 
ob man eine Abstnfung der Zurechnungsfghigkeit und damit eine Abstufung der Strafe 
vornehmen kann. Die Gefghrlichkeit wird als ein entseheidendes Kriterium ftir die 
Sieherheitsmal~nahmen bewertet, aber auch als ein nicht zu vernachlgssigendes Element 
bei Verh~ngung der Strafe beriicksichtigt. Die Individualisierung der Strafe kann 
dadureh zum Kampi gegen das Verbrechertum beitragen, dal~ sie auf den Verbrecher 
Einflul] ausiibt. Straftat und Verge]tung mfissen abet derart zueinander in Einldang 
gebracht werden, dab Art und Mall der Strafe dem sozialen Erfordernis der Absehreekung 
des Schuldigen und etwaiger zukfinftiger Ts wie dem Erfordernis der Besserang 
des Schu]digen entspreehen. Beide Momente wohnen der Strafe naeh Novelli  zweifel- 
los inne. N. setzt sieh mit der in Ietzter Zeit offenbar gewordenen Tendenz ausein- 
under, bei der Individualisierung des Vo]lzuges eine Individualisierung der Behandlung 
des Inhaftierten yon einer Individua]isierung der Strufansta]t zu unterscheiden. Diese 
Unterscheidung lehnt der Verf. mit erfreulieher Bestimmtheit ab, daes  nach seiner 
bereehtigten Auffassung unm6glich ist, im Vollzugssystem zwei Zonen zu schaffen 
und al]es in Ubereinstimmung mit der Reehtslage auf einen guten Erfolg des Vollzuges 
zugeschnitten sein mull. Die Individualisierung des Vollzuges geht yon der Erkenntnis 
des physischen und psyehischen Charakters des Verurtei]ten aus und schreitet fort zur 
Feststellung einer Empfindliehkeit gegenfiber dem Vollzug. Die haupts~chllehsten 
Klassen der Verbrecher sind naeh N. folgende: gro~j~hrige und minderjahrige Ver- 
brecher, erstmalige, rfiekf/illige, Gewohnheits-, Berufs- und Neigungsverbreeher, b5s- 
willige und fahrliissige, normale and minderwertige. Vor allen Dingen gibt abet das 
Kriterium der Unverbesserliehkeit oder Wiederanpassungsf~higkeit des Verurteilten 
ffir die Individualisierung wiehtige Unterseheidungen. Ffir den einzuschlagenden Weg 
ist ein Zusammenwirken yon Moral- und Sozialwissenschaften, yon Biologie und An- 
thropologie notwendig. In manchen F~]len verdient eine bestimmte Disziplin den 
Vorzug, so die Anthropologie und die Physiologie der Behandlung der physisch und 
psychiseh Minderwertigen. Der moderne Strafvollzug sieht deshalb eine psychiatrische 
Behandlung in den Gef~ngnissen vor. Die Klassifizierung der H~ftlinge mull auf Grund 
yon wirklich untersehiedlichen Kennzeiehen erfolgen, die dazu dienen kSrmen, einen 
Verbreeher yon einem anderen zu unterseheiden. Die gesetzgeberisehe und die gerieht- 
liche Individualisierung und die des Strafvollzuges miissen sieh grunds~tz]ich die 
H~nde reichen. Die Lektfire derArbeit des in der internationalen wissenschaftlichen Welt 
hSehst angesehenen Generaldirektors der italienischen Straf- nnd Bewahrungsanstalten 
kann nieht nut wegen ihrer mustergfiltigen Gliederung und ihrer zwingenden Logik, 
sondern aueh wegen ihrer neuen und wegweisenden Gedanken aufs w/irmste empfohlen 
werden. Heinr. TSbben (Mfinster i. W.). 

Christians: Ziele des Strafvollzuges. BI. Gefs 68, 339--350 (1938). 
Seit den griechischen Phi]osophen ist der Sinn der Strafe Gegenstand philosophi- 

seher und juristiseher Betraehtungen gewesen und wurde nueh der jeweils herrschenden 
politischen Meinung verschieden gedeutet. Zahlreich wuren die sieh bek~mpfenden 
Strafreehtstheorien zu Beginn des 18. bis zum 20. Jahrhundert. In der neueren Zeit 
beherrsehte die klussisehe und moderne Sehu]e das juristische Denken. Als naeh der 
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Revolution 1918 die Sozialdemokratie die modeme Strafreehtsschule riehtunggebend 
beeinflu~te, wurde der Strafvollzug seines inneren Wesens und Wertes fast vSllig ent- 
kleidet. In dieser Zeit des allgemeinen Niederganges bew/ihrte sich die klassische Schule 
als ein wirksames Gegengewieht gegen die falsch ansgelegte Humanitat. Die klassische 
Sehule, deren Mitg]ieder sich 1925 zu der Deutsehen Strafreehtlichen Gesellschaft 
zusammenschlossen, kann es fiir sieh in Anspruch nehmen, die grol]en Gedanken yon 
Sehuld and Sfihne durch die Zeit des Verfalls hindurchgerettet zu haben. Mit tier Maeht- 
iibernahme durch den Nationalsozialismus wurde die mancherorts zerriittete Straf- 
reehtspraxis nach nationalsoziahstischer Staats- und Rechtsauffassung ausgerichtet. 
Der Vorspruch zum Ent~vuri des deutschen Strafgesetzbuches bringt die Ideologie der 
neuen Rechtsauffassung ersehSpfend zum Ansdruek. Dureh die Wiederbelebung der 
Grundgedanken yon Sfihne und Absehreekung als Zweek des Strafvo]]zuges wurde dem 
friiheren unhaltbaren Zustand des u ein Ende bereitet. Wenn abet in der 
neuen Vollzugsordnnng die Generalpraventionszweeke der Erziehung der Volks- 
genossen zu gesetzlicher und damit sitt]icher Lebensffihrung, die Abschreekung der 
Rechtsbrecher und Festigung des Willens zur Gemeinschaft nieht ausdrficklich hervor- 
gehoben sind, so werden sie aber dennoch keineswegs geleugnet. Was die Erziehnng 
der Gefangenen dureh den Strafvollzug angeht, so ist sie eindeutig bestimmt fiir die 
jugendliehen Gefangenen. Von einer Erziehung erwaehsener Gefangener kann nut 
insoweit die Rede sein, als sie sieh aus der Art und Weise des Strafvollzugs ergibt und 
dutch den Willen zur Besserung bedingt ist. Alle BeeinflussungsmSglichkeiten mfissen 
deshalb da eingesetzt werden, wo immer Aussicht auf eine Resozialisierung besteht. 
Wegen der Schwierigkeit der daffir zu treffenden Auslese sind die Erziehungsmittel am 
zweekma~igsten auf die Erstbestraften zu besehr~inken. Jedoeh ist immer der Er- 
kenntnis Reehnung zu tragen, dal3 Erstbestrafte sieh aueh gelegentlich als bessernngs- 
unfahig, Vorbestrafte sich dagegen aueh als besserungsfahig erweisen kSnnen. Der 
Kriminalbiologie im Verein mit den Er]<enntnissen anderer Wissenseha~ten kommt bei 
dieser Auslese der Besserungsfahigen die grSl]te Bedeumng zu. Von ihr wird der Gang 
des Strafvollzuges im wesentlichen bestimmt sein. Dabei ist abet zu betonen, da] das 
Ziel der Besserung und Erziehung sich den generalpraventiven Zielen der Stihne und 
Absehreckung der Gefangenen unterzuordnen hat. H. TSbbe~ (Mfinster i. W.). 

ltaeckel: Das Bewahrungswesen der Reiehshauptstadt Berlin. Soz. Prax. 1938, 
387--394. 

Das Zusammenwirken mit der Justizverwaltung ist yon Anfang an ein besonderes 
Kennzeiehen der Berliner Bewahrungsmal]nahmen gewesen. Dureh umfassende An- 
wendung des neue{~ Paragrapben 4~2 d. StrGB. wurde in allen Fallen, die irgend mit dieser 
Vorsehrift erfa]bar waren, die Arbeitshausunterbringung yore Strafrichter angeordnet. 
Zur Erleichterung und Beschleunigung des Verfahrens wurde eine unmittelbare Meldung 
der Bettelfalle yon den Polizeirevieren an die Wohlfahrtsamter eingefiihrt, die dadureh 
die MSgliehkeit erhielten, mit eingehenden Beriehten fiber den Fall der Polizei oder 
Staatsanwaltschaft Unterlagen zu geben, auf die sieh die Anordnung der Arbeitshaus- 
unterbringung stfitzen konnte. Andererseits ist die Amtsanwaltsehaft angewiesen, 
ihrerseits die Wohlfahrtsamter gemal] w 163 StrGB. um derartige Berichte fiber die 
Umstande zu ersuchen, die zur Beurteilung der Frage dienen ]~Snnen, ob ArbeJtshaus- 
unterbringung anzuordnen ist. Oft erstatten auch die Wohlfahrtsamter selbst Straf- 
anzeige naeh w 361 StrGB. Ans der Zusammenarbeit mit der Strafreehtspflege ist 
noeh besonders zu erwahnen, da]] sich aueh der Bewahrungsvollzug auSerhalb des w 42 d 
StrGB. als wiebtiges Instrument der weiteren anstaltsmal~igen Behandlung bewahrungs- 
bediirftiger Strafentlassener bewahrt bat. Auf Grund der Erfabrungen aus den ersten 
3 Jahren des Berlines Bewahrungsvollzuges wurde 1937 die Trennung der strafrechtlieh 
und der fiirsorgereehtlich Untergebraehten in den Abteilungen ,,Arbeitshaus" und 
,,Bewahrungshaus" aufgehoben und eine neue e inhe i t l i ehe  Hausordnung erlassen. 
Sie tragt den Grundsatzen ffir den Vollzug der Mal]regeln zur Sieherung und Besserung, 
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die mit Freiheitsstrafen verbunden sind, veto 14. V. 1934 Rechnung, gilt abet auch ffir 
die ffirsorgerechtlich Untergebrachten. Die ,,freiwillig" nach w167 11, 13 der Reichsgrund- 
s~tze Untergebrachten unterwerfen sich der ttausordnung bei der Aufnahme durch 
schrifliche Erkl~rung. Die Erziehungsaufgabe wird nicht wie in der Ffirsorgeerziehung 
der Jugendiichen in den Vordergrund gestellt, sondern ohne besonderen Aufwand und 
ohne falsehen Optimismus in Angriff genommen. Haupterziehungsmittel ist die all- 
m~hliche GewShnung an Arbeit, Ordnung und Sauberkeit, an Kameradschaft und 
Gehorsam. Dal3 der Bewahrungsvollzug erfolgreieh ist, ergibt sich aus der Statistik 
der Entlassenen, die zeigt, da~ etwa die It~Ifte der Aufgenommenen nach 1--2 Jahren 
wieder in geordnete Verh~ltnisse entl~ssen werden kann. Alle irgendwie geeigneten 
M~nner und Frauen werden mit Landarbeit besch~ftigt. Ein erheblicher Tell der In- 
sassen ist, meist wegen erheblichen Schwachsinns, un~ruchtbar gemacht. Insgesamt 
kommen zur Zeit fund 2250 Bewahrungsf~lle auf eine Einwohnerzahl der Reichshaupt- 
stadt yon runct 4270000. Sch~tzungsweise kann angenommen werden, dab sich die 
Z~hl der Bewahrungsbedfirftigen nach ErlaB sines Bewahrungsgesetzes etwa am ein 
Drittel erh~hen wird. v. Neureiter Berlin). 

Voigtl~inder, Else: ~ber den Strafvollzug an Frauen. (Frauenzweiganst., Zuchthaus 
WaldT~eim.) BI. Gef~ngniskde 68, 268--278 (1937). 

Im Rahmen der Neugestaltung des deutschen Strafvollzuges untersucht der vor- 
liegende Beitrag die Frage, ob ffir Frauen besondere Vorschriften nStig sind. Es wird 
zun~chst der Anschauung entgegengetreten, dal3 die weiblichen Verbrecher besonders 
verworfen seien. Die Yerf. bekgmpft aueh die Anschanung Lombrosos  yon der be- 
sonderen Verwerfiichkeit der verbrecherisehen Franen. Aueh Wulf fcns  Ansicht, 
das weibliche Yerbrechen sei ausschliel]lich auf die weibliche Sexualit~t zurfickzuffihren, 
wird als unrichtig hingestellt. Die Verf. lehnt aueh Zusammenhgnge zwischen Dieb- 
stahl and Menstruation ab. Im einzelnen werden folgende u fiir die kfinftige 
Gestaltung des Strafvollznges an Frauen unterbreitet: Keine Nachahmung milit~,ri- 
scher Formen; Yerwendung yon Frauen als Aufseher, da m~nnliche Beamte im allge- 
meinen befangen sind; nicht nur Einffigung ciner negativen Vorschrift des Yerbotes 
yon Zank und Schimpfen, sondern auch positive Bestimmungen fiber Freundliehkeit 
und Hilfsbereitschaft; Strenge des Strafvollzuges darf nicht den Charakter yon Schroff- 
heir und Steifheit annehmen; keine Schwerergestaltnng der Zuchthausstrafe fiir Frauen 
als bisher schon fiblich; vernfinftige Anwendung des Stufenstrafvollzuges; Bevorzugang 
der Gemeinschaftshaft, wenn im Einzelfalle keine Bedenken bestehen; Einffihrung des 
Verbots des Ka1~enlegens; mSgliehst Strafaussetzung bei hochschwangeren Gefangenen; 
allgemeine Einffihrung yon Turnfibungen w~hrend der Bewegungsstunde, besehrankte 
Yerteilung yon Naharbeiten verschiedenster Art und Hausarbeiten an die weiblichen 
Gefangenen; vermehrter Unterricht in geschichtlichen and sozialen Fragen; Anerken- 
hung einer oder mehrer Woh[fahrtspflegerinnen, die als Gehilfinnen des Geistliehen den 
Gefangenen mit Rat and Tat zur Seite stehen kSnnen. H.H.  Burchardt (Berlin). 

Vaeano: Richter und Stra[vollzug. (Stra[anst., Berlin-P15tzensee.) B1. Gefs 
68, 355--365 (1938). 

Der obige Beitrag behandelt die Frage ,,Welches mu2 die Zustandigkeit des Straf~ 
richters im Stadium der Vollstreckung der Stra~en sein?" Und zwar wird yon dcm 
Verf. die Beratung des XI. Internationalen Strafrechts- und Gef~ngniskongresses im 
Jab re 1935 fiber dieses Problem unter kurzer Zugrunde]egung der diesbezfiglichen 
italienischen Einrichtungen erSrtert. Hans H. Burc~ardt (Berlin). 

~arrilh., ]teit~r: Die ~ewahnheitsverbreeher ~nd die ~Sarsis". (Manicomio Judi- 
ciario, Rio de Janeiro.) Arch. Med. leg. 7, 49--57 (1937) [Portugiesiseh]. 

Die ,,Sursis" ist eine besonders sehwere einheimische Bestrafungsart. Yerf. 
tritt gegen die in w 120ff. des Strafgesetzentwurfs vorgesehene Anwendung dieser 
sehweren Strafe bei Gewohnheitsverbrechern ein, im Hinblick auf die besondere psy- 
r Eigenart des Gewohnheitsverbreehers. K. Rintelen (Berlin}. 


