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Hosp., Rochester.) (93. ann. meet. o~ the Americ. Psychiatr. Assoc., Pittsburgh, 10. to 
14. V. 1937.) Amer. J. Psychiatry 94, 1115--1140 (1938). 

Von einer Familie, die fiber 3 einander folgende Generationen verfolgt werden 
konnte, erka'ankten 5 Mitglieder an ataktischen Erscheinungen and geistigen StSrungen 
verschiedenen Ausmal]es. Das Erkrankungsalter lag zwischen dem 40. and 50. Lebens- 
jahre. Die Erkrankung verlief raseh fortschreitend and ffihrte meist innerhalb yon 
2 Jahren zum Tode. Ncurologische Auff~lligkeiten traten meist zuerst in Erscheinung. 
Bei dem Grol]vater, Mutter und einem Sohn setzten ataktische Erscheinungen vor den 
seelischen Ausfallserseheinungen ein. Beim 2. Sohn traten vor dem Merklichwerden 
seeliseher StSrungen SprachstSrungen auf und eist in den letzten Lebensmonaten 
ataktische St/Jrungen. Bei den beiden Briidern der 3. Generation ergab der patholo- 
gisch-anatomische Befund eine Atrophie des Frontal- and Parietallappens und eine 
Degeneration der P u r k i n j  e-Zellen yon zentrofugalem Typ bei erhaltener Korbfaserung 
iunerhalb der phylogenetisch ~lteren Kleinhirnteile. 

Fall 1: Beginn mit ]eichten Schwierigkeiten beim Spreehen und 8ehlueken im Alter 
yon 40 Jahren. 1 Jahr spi~ter Diplopie. 6 Monate vor dem Tode (2 Jahre naeh Beginn) Schwierig- 
keiten beim Gehen; 3 Monate vor dem Tod war Gehen ohne Hilfe nieht mSglieh; spitter un- 
koordinierte Bewegungen des reehten Armes; er wurde unordentlich, gelegentliche Verwirrt- 
hei~szusts Im Krankenhaus deutliche cerebellare St6rungen; Exitus letalis nach Kranio- 
tomie. 1)athologisch-anatomisch: Grol]- und Kleinhirn ohne erhebliche Atrophic. tlistologisch: 
Diffuser Ganglienzellausfall in der 3. and 5. Schicht der Frontal- und sehw~cher der Parietal- 
rinde. Elektiver Ausfall yon Purkinje-Zellen mit Erhaltensein der Korbfasern, besonders 
im Oberwurm, Vinculum lingulae, Ala lobuli ventralis, Lobulus quadrangularis. Med. obl. 
und Riickenmark o. B., insbesondere keine Strangerkrankungen. Zellausfall and skleroti- 
sche Atrophic der Olivenzellen im mediodorsalen Bandteil. - -  Fall 2: Beginn mit einer agi- 
tierten Depression und Ungesehicktheit der Bewegungen im Alter yon 50 Jahren. 6 Monate 
spi~ter Schwierigkeiten beim Sprechen und Essen, 4 Monate vor dem Tod (1 Jahr n~eh Be- 
ginn) setzten Symptome im Sinne eines organischen Abb~ues ein, sowie ataktische Gangst6run- 
gen. Exitus letalis n~ch Pneumonie. Pathologisch-anatomisch: Erhebliehe Atrophie der 
Vorder- mid Seheitellappen. ttistologiseher Befund i~hnlich Fall 1, nur starker; die 1)ur- 
kinje-Zellveri~nderungen ,,etw~s akuter". 

Verf. meint, dal~ seelische Veriinderungen bei cerebellaren Erkrankungen hiiufiger 
sind als allgemein fiblich angenommen wird. Die Befunde sprechen daffir, dab der 
Kleinhirnoberwurm eine wiehtige Rolle ffir die Regulation der harmonisehen Bewegun- 
gender  unteren Extremit~teu darstellt. Allerdings war dieser Tell nicht der einzig- 
gestSrte inne~halb des gesamten Zentralnervensystems. Im Senium werden nicht selten 
in den vorderen Anteilen des Kleinhirns 1)urkinje-Zellausfiille beobachtet ohne atak- 
tische St/Srungen. Die Olivenveri~nderungen werden gegenfiber denen im Kleinhirn 
als sekundiir aufgefal~t. Die beschriebenen F~lle werden zu dem primiiren parenchyma- 
tSsen, cerebellofugalem Typ der heredit~ren famili~ren eerebellaren Ataxie gerechnct, 
dem die cerebellopetalen olivo-10onto-cerebellaren Typen gegenfibergestellt werden. 

Ausspraehe:  Meyer (Baltimore). - -  Rothschi ld  (Foxborough) weist angesichts 
des friihzeitigen Alterns bei cerebralen Erkrankungen auf die Beziehungen soleher Fi~lle zur 
Pieksehen and Alzheimerschen Erkrankung him Jacob (Hamburg).~ 

Kriminologie. K~iminalbiologie. Poenologie. 

Neureiter, Ferdinand v.: Die Organisation des kriminalbiologisehen Dienstes in 
Deutschland. Mitt. ]~riminalbiol. Ges. 5, 21--28 (1938). 

Der Verf. gibt zun~chst unter besonderer Hervorhebung der Verdienste Degens  
und Vie r n s t e in s einen {3berblick fiber die Entwicklung der K~iminalbiologie in Deutsch- 
land. Er betont, dal] an allen Strafvollzugsanstalten, an denen ein Arzt hauptamtlich 
angestellt ist, kriminalbiologisehe Untersuchungsstellen eingeriehtet sind. Alsdann 
erwghnt er die vorbildliche Tiitigkeit der bayrisehen kriminalbiologisehen Sammel- 
stelle, die erst im Zuchthaus in Straubing untergebracht war, abet seit dem 1. VII.  1930 
als selbstgndige, justizeigene Abteilung im Gebgude tier Deutschen Forschungsanstalt 
ftir Psychiatric in Mfinehen sich befindet. Aus dieser Sammelstelle sind zahlreiche und 
wegweisende wissenschaftliche Arbeiten hervorgegangen. K~xrz streift Verf. aueh ghn- 
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lich geartete Bestrebungen in anderen deutschen L~ndern. Seit dem Umbruch im Jahre 
1933 ist in Deutschland die yon Schiit t  und Viernstein verfochtene Ansieht zur An- 
erkennung gelangt, dal~ bei der allgemein als notwendig empfundenen erbbiblogischen 
Bestandsaufnahme des deutschen Volkes zweekm~l~igerweise mit den Kriminellen als 
einer in sieh mehr oder weniger gesehlossenen BevSlkerungsgruppe der Anfang zu machen 
sei. Im Herbst 1935 warden zu den bestehenden 5 weitere kriminalbiologisehe Sammel- 
stellen geschaffen. Inzwischen ist KSln als 9. Sammelstelle hinzugekommen. Das 
Jahr 1937 braehte an weiteren Neuerungen die in der Jugendstrafvollzugsordnung 
geforderte kriminalbiologisehe Untersuchnng aller jugendlichen Gefangenen und die 
Grfindung der kriminalbiologisehen Forsehungsstelle beim Reichsgesundheitsamt in 
Berlin, deren Leiter der Verf. ist. Die geplante Regelung beabsiehtigt aber keineswegs 
die kriminalbiologisehe Untersuehung a 1 let Gefangenen; die vorhandenen Mittel ver- 
langen vielmehr eine gewisse Beschr~nkung. Die vom Verf. im n~iheren gesehilderte 
Organisation des kriminalbiologisehen Dienstes in Deutschland wird durch eine yon 
GSllner aus dem Reiehsgesundheitsamt entworfene bildliche Darstellung veranscbau- 
licht. Eine wiehtige Voraussetzung des Gelingens der kriminalbiologischen Arbeit ist 
die notwendige Vorbildung der untersnchenden PersSnlichkeiten. Zur VorbiIdung eines 
geeigneten Naehwuchses wiirden sich die Griindungen yon weiteren Universit~itslehr- 
stiihlen ftir die Kriminalbiologie als zweckm~l~ig erweisen. Heinr TSbben (Mfinster). 

Gruhle, Hans W.: Kriminalifiitsgeegraphie. Eine [Jbersieht. Mschr. KriminMbiol. 
29, 277--288 (1938). 

Gruhle unterifimmt mit Vorliegendem einen Streifzug dutch das in Frage stehende 
Gebiet. Neben der Vermittlung eines ~Jberblicks iiber den gegenw~rtigen Stand der 
Forschung gibt er eine Reihe wertvoller Anregungen. Die Aufteilung der Reichskrimi- 
nMstatistik hat in der Richtung einer Efforschung yon BevSlkerungsunterschieden, 
die nicht durch i~ul~ere Umst/i, nde erzeugt, sondern auf innerlicher Wesenheit erwachsen 
sind, bisher noch versagt. Eine Anfgabe w~re also, bestimmte Amtsgerichtsbezirke mit 
anderen, gleiehartigen, zu vergleiehen. Mit den Stammesgrenzen decken sich vielfaeh 
Lebensgewohnheiten, Wohlstand, Konfession, Beschgftigungen u. dgl., die die Krimi- 
nalit~t stark formen. Der Weg, die verbrecherischen PersSnlichkeiten regional selbst  
zu untersnehen, ist bisher noch yon keinem Forscher eingeschlagen worden. Bei der 
Bearbeitung an Hand yon Akten and Strafregistern ist zu erw~gen, ob die Gesamt- 
kriminalit~t eines kleinen Bezirks nntersncht und in sieh und gegen andere Bezirke 
ausgewogen werden soll oder ob sin einzelnes Delikt bearbeitet wird. Die meisten 
Bezirksbearbeiter haben den letztgenannten Weg gew~hlt. Ober die einschl~gigen 
Arbeiten, die sieh auf die einzelnen Delikte beziehen, gibt G. einen Oberblick, dabei 
aber gleichzeitig wertvolle Anregungen zur weiteren Ausgestaltung zukfinftiger Unter- 
suchungen und zu einer sinnvollen Auswahl des zu durehforschenden Bezirks. Nicht 
unbeaehtlich ist aaeh die Anregung, bei den Arbeiten start vom Bezirk oder yore 
Delikt einmal yon soziologisehen Momenten auszugehen. Dubitscher (Berlin). o 

Sliwowski, Georg, und Lucian Korzeniowski: Die Methode der kriminalbiologisehen 
Erhebungen in Polen. (Stra/dep., Justizministerium, Warschau.) Mitt. kriminalbiol. 
Ges. 5, 29--42 (1938). 

Eingehende Besehreibung des ,,einleitenden Fragebogens" und des ,,Forsehnngs- 
bogens", die beide in Polen fiir krimin~lbiologische Untersuchungen verwendet werden. 

v. Neureiter (Berlin). 
Weissenrieder, Otto: Anlage und Verbreehen. Bl. Gefgngniskde 69, 21--29 (1938). 
Uber die Bedeutung der Umwelt bei Verbreehern sind die verschiedensten Unter- 

suehungen durchgeftihrt worden. In letzter Zeit hat S tumpfl  fiber Verbrechen and 
Vererbung gearbeitet und hat in bestimmten Sippen eine deutliehe H~ufung yon auf- 
f~lligen Charaktereigenschaften festgestellt. Solehe Eigenschaften werden auch bei 
Sehwerkriminellen beobaehtet. Auf dem letzten internationMen Strafrechts- und 
Gefiingniskongrel~ wurde ausdriicklich f01gende Entsehlie~ung angenommen. Es ist 

Z. f. d. ges. Gerichtl. 1Kedizin. 30. Bd. 2 7  
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streng zu unterseheiden zwisehen Kastration nnd Sterilisation. Alle Staaten mtil~ten 
veranlaBt werden, die gfinstigen Ergebnisse der Kastration bei sexuellen StSrungen 
zu beachten und ihre Gesetze zu iindern. Das gleiehe gilt ffir eine gesetzlich geregelte 
Sterilisation. Trendtel (Unna). 

Lenz, Adolf: Die Pers~nlichkeit des T~iters und sein Versehulden gegeniiber der 
Volksgemeinsehait. Mitt. kriminalbiol. Ges. 5, 9--20 (1938). 

Die Abhandlung gibt den Hauptvortrag wieder, den Lenz als Vorsitzender der 
Kriminalbiologischen Gesellsehaft auf ihrer Mfinehener Tagung ira Oktober 1937 
gehalten hat. Sie enth~lt eine ansehauliche ~Jbersicht fiber den Beitrag der Kriminal- 
biologie zur nationalsozialistischen Ernenerung des Strafreehts. Die Bestrafung des 
T~ters start der Tat bedeutet nieht mehr eine Tendenz zur Straimilderung wie im libera- 
listischen Stunt, so~dern die Bertieksichtigung einer erhShten Verantwortlichkeit vor 
der Volksgemeinsehaft auf Grund eines vertieften Sehuldbegriffes im Sinne der ,,Willens- 
sehuld" und des biologischen PersSnlichkeitsbegriff der Medizin, insbesondere der Psy- 
ehiatrie und Psyehologie. Daraus folgen neue Bewertungen zahlreieher strafrechtlicher 
Begriffe, insbesondere auch unter erbbiologischen Gesiehtspunkten. Z. B. kommt es 
bei einer Tatmehrheit auf die Gesamtwfirdigung der Taten, aui die ,,Lebenssehuld" an, 
die sieh in der gesamten Lebensfiihrung zeigt. Die Gesamtstrafe, die Realkonkurrenz, 
der Rfiekfall, das Yerhi~ltnis der Strafen zu den Sicherungsmal~nahrnen erhalten ent- 
spreehend eine neue Bedeutung. Haeckel (Berlin). 

1)eseor, M. J.: Age of delinquents in relationship to Rorsehaeh test scores. (Das 
Alter Straff~lliger in Beziehung zu Rorsehaeh-Testergebnissen.) Publ. Health Rep. 
1938, 852--861. 

Gegenstand der Untersuchung sind die Beziehungen zwisehen Alter nnd Reak- 
tionszeit, Antworttyp, Erfassungstyp und den Einzelwerten des Rorsehach-Versuehs 
bei 476 Gefangenen zwischen 17 und 77 Jahren. Abgesehen davon, dal~ i~ltere M/~nner 
zu Originalantworten, ifingere zu Gemeinpli~tzen zu neigen scheinen, und dal~ die- 
jenigen, die yon der Beobachtung der ganzen Tafel zu Detailbeobaehtungen fiber- 
gehen oder umgekehrt, die reiferen Individaen zu sein scheinen, haben sich keine stu- 
tistisch verwertbaren Beziehungen zwisehen Alter und Versuehsergebnissen feststellen 
lassen. Dubitscher (Berlin). 

Lattes, Leone: Patelogia, anomalia, abitudine, nei minorenni traviati e delinquenti. 
(Pathologie, Anomalie und Gew6hnung bei jugendliehen Ver~iihrten und Reehts- 
breehern.) Arch. Med. leg. 8, 73--80 (1938). 

Grundlegend sind die Artikel 11 und 8 des italienischen Jugendgerichtsgesetzes; 
in ihnen wird eine genaue Faehuntersuchung seitens der 5ffentlichen Ftirsorgestellen 
verlangt; sie hat nicht nut diagnostischen Sinn, sondern soll aueh die Mal3n~hmen zur 
Heilung klarlegen. Zu dem Gesetz gehSren noch die kommentierenden Ausfiihrungs- 
bestimmungen seitens des Justizministers und die Bemerkungen Novellis.  Sinn des 
Gesetzes ist vor allem auch die Pr~ventiverfassung des noeh nieht Gestrauchelten; 
daher soll nach Artikel 11 ein psychophysischer Quersehnitt der t)erson gegeben werden. 
Fathologische und moralisehe Grfinde werden angenommen; sehr wiehtig werden daher 
besserungsp~idagogische Mal~nahmen (Kommentar 39) und Beurteilungen der Ge- 
legenheitsdelikte, ffir solche F~lle kommen in Betracht: geringe Strafen, Sicherung, 
Heilp~idagogik, klinisehe Behandlung. Erziehungsh~user und Jugendgef~ngnisse hubert 
hier besondere Bedeutung; sie mfissen gesondert sein yon Instituten, die sich um rein 
pathologisehe Defekte bemiihen. Verf. erseheint die prinzipielle Trennung yon rein 
pathologischen und milieubedingten Fs unzweekm~/]ig. Wichtig ist die Klar- 
stellung eventueller heredit~rer Belastungen ffir die Mal3nahmen. Leibbrand. 

Chinn, W. L.: A brief survey of nearly one thousand juvenile delinquents. (Kurze ~ 
~bersicht fiber nahezu tausend jugendliclie l%eehtsbrecher.) (Dep. o/Educat., Univ., 
Birmingham.) Brit. J. educat. Psychol. 8, 78--85 (1938). 

Die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung an miinnliehen Jugendlichen 
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zwisehen 7 und 15 Jahren sind auk 7 Tabellen zusammengestellt und betreffen die ver- 
sehiedenen Begehungskormen in ihrem H~iukigkeitsverh~ltnis bei den einzelnen Alters- 
stuken, die h~iusliehen Yerh~iltnisse, wie Tod und Scheidung der Eltern, die Kinderzahl, 
die Stellung in der Gebnrtenreihe, die Mitgliedschaft in sozialen Organisationen im 
Vergleieh mit gleichaltrigen Niehtkriminellen und endlich die Zusammenh~nge zwischen 
Delikt und Woehentag sowie Jahreszeit. Es ergibt sieh unter anderem, da], wie zu 
erwarten, Gelddiebst~hle bei 7--9j~Lhrigen Kindern nut selten vorkommen im Gegen- 
satz zu den ~lteren Altersstufen, da~ gewisse Tage und Jahreszeiten bevorzngt werden 
und anderes mehr. Im allgemeinen kfihrt die Ubersieht zu keinem neuen Ergebnis. 

F. Stump]l (Mtinehen). o 
Gierliehs, Willy: Zur Natur- und Sozialgesehiehte des ,,gang" in USA. Kriminal. 

Mh. 12, 147--154 (1938). 
Als Hauptursaehe fiir Entstehung und Entwieklung der Verbrecherwelt in USA., 

die 4,3 Millionen Mensehen umfal3t und sti~ndig eine Unsumme yon O10kern an Gut 
und Blur fordert, wird die Duldung des Verbreehens bezeiehnet, die auf der individua- 
listischen Lebensauffassung mit ihrer Gleichgiiltigkeit fiir fremdes Schicksal und ftir 
Autoriti~t, besonders schon in der Jugenderziehung beruht. Hinzu kommt die Ver- 
herrlichung des Verbrechens bei Gangsterbeerdigungen, in Film und Presse, die dem 
Geltungsbedtirfnis der Kriminellen entgegenkommt; ferner die M~ngel des Strafvoll- 
zuges, die Naehgiebigkeit der Bewi~hrungs- und Begnadigungspraxis, die politisehe 
Verfilzung des Beamtentums, das zudem dutch schleehte Besoldung und Versorgung 
,,zur Besteehliehkeit geradezu aufgereizt" wird; die organisatorisehe Zersplitterung der 
BehSrden. Als Hauptfaktor im Kampf gegen das Verbreehe~tum und die genannten 
Mii]st~nde wird das Federal Bureau of Investigation (FBI) dargestellt, eine Art zentrale 
nnabh~ngige Staatsanwaltschaft mit qualifiziertem Beamtenstab, die alle Kr~fte zur 
gemeinsamen Abwehr des Verbrechertums organisiert, vor allem dutch grol]ztigige 
Werbung mehr und mehr die Unterstiitzung der 0ffentliehkeit finder. Ein neues 
wirkungsvolles Bundes-Bewi~hrungssystem wird erw~hnt. Der Bericht stiitzt sich 
auk amerikanische Quellen, die zum Tell abgebildet sind, besonders auf Reden Und 
Abhandlungen yon J. Edgar  Hoover ,  dem Leiter der FBI. H. Haeckel. 

Belloni, Giulio Andrea: Aleoolismo e delinquenza: La.perieolosit~ eriminale degli 
aleoolizzati. (Alkoholismus und Verbrechen : Die l~riminelle Gef~hrliehkeit der Alkoholi- 
sierten.) Arch. Med. leg. 8, 105--118 (1938). 

Unterschieden wird die akute und ehronisehe Alkoholisierung. Die Delikte aknt 
Alkoholisierter sind oftmals schwer, abet nieht Ausdruck antisozialer Gesinnung. 
Gelegentlieh kSnnen auch bier Instinkthandlungen verborgen sein; man hat zu unter- 
seheiden zwischen akzidenteller nnd pr~iordinierter Betrunkenheit. Besonders die 
zweite Art ist yon kriminalistischer Bedeutung (dolus!). Der chronisehe Alkoholi]~er 
sinkt in seinen ethischen Qualit~ten langsam ab (,,in humanitas ebriosa"). Der Be- 
trunkene ist immer eine grunds~tzlich 6ffentliche Gefahr. In akuten F~llen reicht die 
einkaehe voriibergehende Hakt; bei rezidivierenden Fs mul3 eine rechtlich angeord- 
nete Internierung erkolgen, auch wenn keine objektive Gef~hrlichkeit vorliegt. Ent- 
scheidend ist das ,,Skfentliche J~gernis". Alkoholismus ist nicht der e~gentliche Grund 
der Verbreehen, sondern einer der Koeffizienten. Die Behauptung direkter Beziehungen 
zwischen Weinproduktion (Preisen) und Alkoholdelikten ist nieht haltbar. Hebung 
des kulturellen Milieus der Arbeiter ist wichtig. Leibbrand (Berlin). 

Kanner, Leo: Habeas corpus releases of feebleminded persons and their conse- 
quences. A fellow-up study. (Entlassungen Schwaehsinniger auf Grund der Habeas- 
Corpus-Akte und die Folgen soleher Entlassungen.) (93. ann. meet. o/ the Amerie. 
Psychiatr. Assoc., Pittsburgh, 10.--14. V. 1937.) Amer. J. Psychiatry 94, 1013--1033 
(1938). 

Die Ausfiihrungen des Verk. befassen sich mit dem Problem der Fiirsorge und 
Verwahrung Schwachsilmiger in Maryland. Er betont die Notwendigkeit psychiatrischer 

27* 



42O 

Unterweisung yon Richtern wie Anw~lten, von welchen manche aus Unkenntnis der 
Nachteile fiir die Allgemeinheit und den Kranken selbst zu unrechter Zeit und am un- 
richtigen Orte sich bei bzw. ftir in Freiheitsetzung Schwachsinniger auf die ttabea- 
C0rpus-Akte (Gesetz zum Schutze der pers5nlichen Freiheit) berufen. 

H. P/ister (Coppenbrfigge). o 
Roesner, E,: M~irder und ihre 0pier. Mschr. Kriminalbiol. 29, 161--].85 u. 209--228 

(1938). 
u Arbeit ist eine Weiterffihrung einer im Auftrage des Statistischen 

Reichsamtes vom Yerf. unternommenen Auswertung der Strafakten der zum Tode 
verurteilten MSrder, um einen tieferen Einblick in die Psychologic nnd Soziologie des 
Mordes zu vermitteln. Fiir diese neue Untersuchung mul~ten hinsichtlich der kasuistisch- 
synoptischen Darstellung yon Einzelmordf~llen 169 Strafakten der im Zeitraum yon 
1931--1933 rechtskr~ftig verurteilten TiLter bearbeitet werden. Zur ErgiLnzung der 
zwar fiber die wichtigsten persSnlichen und sozialen Verh~ltnisse beriehtenden Reichs- 
kriminalstatistik hat der Verf. die Schilderung der Ausffihrung der Tat, ihrer Motive 
und der Opfer dieser schwersten aller u in den Vordergrund seiner Aus- 
ffihrungen gestellt. Der auf diesem Forschungsgebiet ungemein erfahrene Verf. p]aidiert 
ffir eine nach deutschem Muster ausgeriehtete internationale Mordstatistik, am dadnrch 
eine VergleichsmSglichkeit kriminalistischer Daten yon Land zu Land zu schafien. 
(Vgl. diese Z. 28, 167.) Heinr. T6bben (Mfinster i.W.). 

Selling, Lowell S.: The endocrine glands and the sex offender. (Inhere Sekretion 
und Sexnalverbreeher.) Arch. gen. di Neut. 19, 163=-169 (1938). 

Der Untersuchung ist ein Material yon 150 F~llen yon Sexualverbrechern zu- 
grunde gelegt. Es handelt sich dabei um die verschiedenartigsten Delikte. In 22 F~llen 
yon diesen waren inkretorische StSrungen Iestzustellen, znm Tell jedoch bestehend in 
Unterfunktion der Gesehlechtsdrfisen. In 21 F~llen bestand Syphilis, in 39 weiteren 
F~llen andere kSrperliche Krankheiten. Unter den 150 t)ersonen waren 51 Dysplasti- 
sche, 44 Athletische, 47 Asthenische und 8 Pyknisehe. Nut 78 waren als normal be- 
gabt zu bezeichnen. 91 waren Trinket, 36 weitere andersartig psychisch abwegig. 
Es werden anschliel]end gewisse Bedenken gegen die Sterilisation oder Kastration 
yon Sexualverbrechern erhoben, da es nach Ansicht des VerL weniger die inner- 
sekretorische Besonderheit ist, die zum Sexualverbrecher macht, als die psychisehe 
Abwegigkeit, die bei gleiehzeitiger Kastrierung oder Sterilisierung die Minderwertig- 
keitskomplexe verst~rkt and so vielleicht noch zu schwereren u ffihrt. 

Reinhardt (Belzig). 
Thomas, Werner: Vorbeugende, siehernde und bessernde MaBnahmen gegen rauseh- 

giftsiiehtige Reehtsbreeher. (Reichskriminalpolizeiamt, Berlin.) Kriminalistik 12, 102 
his 106 (1938). 

Es wird zusammengefal]t, was an Mitteln zum Eingreifen gegen die Sfichtigen 
zur Verftigung steht; insbesondere ist w 42e StGB. yon Wichtigkeit, well er die zwangs- 
weise Unterbringung zur Kurbehandlung regelt. Der Besch]u] der Reichsiirzteordnung 
yore 13. XII. 1935 erm(iglicht die Approbationsentziehung bei siichtigen _i(rzten. Das 
kriminalpolizeiliche Ermitttungsverfahren beschafft in Zusammenarbeit mit der Staats- 
anwaltschaft das lfickenlose Material zwecks umgehender Vorffihrung vor den Sach- 
verstiindigen, dessen vorl~ufiges Gutachten dem Amtsrichter einen Befehl zur einst- 
weiligen Unterbringung ermSglicht. Verf. schildert das Entziehungsverfahren (ob dabei 
die Abschreckung bei pl5tzlieher Entziehung yon p~dagogischem Nutzen ist, bleibt 
psyehiatrisch dahingestellt; Ref.). Der einstweilig Untergebrachte wird beim Haupt- 
verfahren dann evtl. fiir unbestimmte oder befristete Dauer interniert. Die ,,bedingte 
Entlassung" regelt sich nach w 42h StGB. ; nach der Entlassung kann dem Kranken 
aufgegeben werden, zur Nachun~ersuchung in bestimmten Zeitabschnitten zu er- 
seheinen. ~ber alle geriehtlich untergebrachten Stichtigen besteht eine Uberwachungs- 
kartei beim RKP.-Amt, das mit den Naehrichtensammelstellen bei den Krim.Pol.- 



421 

Leitstellen zusammenarbeitet. Seit Frfihjahr 1937 soll jeder Arzt jeden Kranken, 
dem I/~nger als 3 Wochen Rausehgifte regelm/i~ig versehrieben werden, der _~rzte- 
kammer sehriftlich melden. Leibbrand (Berlin). 

�9 Osterkorn, Alois: Kraftfahrzeug und Verbreehen. (Kriminalist. Abh. Hrsg. v. 
Franz Exner. H. 85.) Leipzig: Ernst Wiegandt 1938. 63 S. RM 2.--  

Ubersicht fiber alle mit Kraftfahrzeugen in irgendwelchem Zusammenhang stehen- 
den Yergehen und Verbreehen. Unter den eigentlichen Kraftfahrerdelikten sind fahr- 
l~ssige TStung und KSrperverletzung, fahrlassige Transportgefahrdung sowie Yer- 
gehen gegen das Ges. fiber d. Verkehr mit Krfz. (Fiihrerflucht, F~lschung des Kenn- 
zeichens, VerstSSe gegen die Zulassungsordnung usw.) zusammengefa~t. Die Zahl der 
Verkehrsunf~lle wie ihre H/~ufung in einzelnen Monaten, Wochentagen, Tagesstunden 
wird mit eingehenden statistisehen Angaben belegt. Schlie/~lich wird die T~terpersSn- 
liehkeit bezfiglich Geschlecht, Alter, Beruf gewfirdigt. (Die Besprechung der Alkohol- 
beeintlussung und ihrer Folgen im Kraftverkehr h/~tte entsprechend ihrer Wichtigkeit 
trotz der allgemein sehr gedr/~ngten Fassung der Arbeit vielleicht etwas umfangreicher 
und eingehender gestaltet werden kSnnen. Ref.) Das Kraftfahrzeug als Gegenstand 
der Verbrechensbegehung bildet den 2. Absehnitt, dabei werden Gebrauehs- und echter 
Kraftfahrzeugdiebstahl, Diebstahl aus Fahrzeugen, Anschl/ige auf fahrende Kraft- 
fahrzeuge und ihre Insassen behandelt. Ein letzter Abschnitt fiber das Kraftfahrzeug 
als Mit tel  der Verbrechensbegehung bringt im wesentlichen verschiedenc Arten yon 
Betrfigereien, Versicherungsbetrug, Schmuggel, bis zum Kraftfahrzeug als Hilfsmittel 
zum Mord. Die einzelnen Delikte sind an kurz gefaf]ten praktischen Beispielen erl/iutert. 

Jungmichel (Greifswald). 
Kennedy, Foster: The psychiatrist's responsibility to the eriminally insane and to 

society. (Die Veran~wortung des Psyehiaters gegeniiber dem kriminellen Geistes- 
kranken und der Gesellschaft.) J. amer. reed. Assoc. 110, 634~--639 (1938). 

Darlegung der gegenw/irtigen Reehtsverh/~ltnisse, die Yerf. als unbefriedigend 
empfinde~, in den Yereinigten Staaten in bezug ant die SteI]ung des Psychiaters und 
seinen Einf]u$ bei Gerichtsverfahren. Die Gesetze sind in den verschiedenen Staaten 
sehr unterschiedlich. Die Rechte der A]lgemeinheit kommen gegenfibcr denen des 
Einzelindividuums, des Verbrechers, oft zu kurz, Die Rechtspreehung dutch Laien 
ist im Falle des Paranoikers und des schwer Debilen besonders gef/ihrlieh, auch ist 
der Gerichtshof nicht gebunden, der Ansieht des Psychiaters beizupflichten. Wichtig 
ist die Formulierung des Begriffes der Znrechnungsf/~higkeit. Es ist falsch, dal3 der 
Angeklagte vielfach selbst einen medizinischen Sachverst/indigen zuziehen und die 
Kosten daf~ir tragen mug. Zum Vergleich werden die Rechtsverh/iltnisse in England 
gestreift. Als erstrebenswert wird angesehen, dab in allen Ffi]len yon schweren Yer- 
breehen die Frage der u nicht der Jury vorgelegt wird, diese soll 
nur entseheiden, ob der Angeklagte der T/~ter war, dal~ die Entseheidung fiber das 
weitere Verfahren und die Strafe auf eine Untersuchung durch besondere, qualifizierte, 
unparteiisehe Sachverst/~ndige gegrfindet werde, die gemeinsam mit dem Gerichtshof 
arbeiten, dal3 kein endgfiltiger Termin ffir die Strafe festgesetzt, keine Bewghrungs- 
frist ohne geeignete psychiatrische Untersuchung gew/~hrt und dal] bei Strafmilderung 
und Erlag ebenso der Sachverst~ndige geh6rt werde. Als psychiatrisehe Experten 
schlggt er vor, eine Reihe yon Mitgliedern der Universit/iten nnd gr6Beren Kranken- 
h/iuser, die nur vom Staff bezahlt werden sollen, ~ufzustellen. Hoenig (Berlin). o 

Fabbri, Sileno: L'organizzazione dei eentri d'osservazione in rapporto alia profi- 
lassi della delinquenza minorile. (Organisation yon Beobachtungsstellen in Beziehung 
zur Ffirsorge ffir jugendliche Rechtsbreeher.) Arch. Med. leg. 8, 59--72 (1938). 

Ffir psychophysiseh Abnorme gibt es 3 Einrichtungen: Diagnostisehe Ambu- 
latorien, Sehulheime oder Sonderschulen ffir sehwer Erziehbare und Sonderklassen ffir 
Defekte, Subnormale aus/~uSeren Grfinden, ttaltlose, Sprachgehemmte. Fiir die Heran- 
wachsenden gibt es Sonderinstitute ffir Gel/ihmte, Blinde, Taubstumme, Epileptiker usw. 
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Eine andere Art der Fttrsorge griindet sieh auf Teilbeobachtungen. Solche Ffirsorge- 
stellen kiimmern sieh ~m moraliseh Yerirrte oder solehe, die straggllig geworden sind; 
hierher geh6ren aueh die Internierungsfiille ftir Korrektionsanstalten. Jede Fiirsorge- 
stelle hat einen Faeharzt mit Assistenten einsehliel31ieh Faehioersonal. Ihre A~fgabe 
besteht in der genauen wissensehaftliehen Erfassung der PersSnliehkeit zum Zweeke 
des geriehtliehen Gutaehtens. Die Fttrsorgestellen stehen in Verbindung mit den ent- 
spreehenden Erziehungsinstituten, die dem jeweiligen Geriehtsbezirk zugehSren. Es 
gibt auI diese Art 24 solehe Ffirsorgestellen. Jede dieser Stellen besteht arts 3 Ab- 
teilungen: Fglle der 6ffentliehen Sieherheit (yon Komitgs, fasehistisehen Ortsgrulopen, 
Jugendorganisationen, Wohltgtigkeitsstellen gesehiekt); straff~llig gewordene Jugend- 
liehe und sehlieglieh Internierungsfglle. Der Diens~ umfagt Gesundheits- und Sozial- 
fiirsorge. Intern besteht eine ohne kSrperliehe Zfiehtigung organisierte Erziehungs- 
ordnung. Leiter der F~sorge in Rom ist Di Tullio. Verf. beriehtet fiber die Einzel- 
erfolge. Leibbra~d (Bertin). 

Genz, Werner; Aus der Praxis der englisehen Fiirsorgeerziehung. Msehr. Kriminal- 
biol. 29, 395--399 (1938). 

Der Reehensehaftsberieht der Abteilung ffir Jugendwohlfahrt des englisehen Innen- 
ministerinms besehiiftigt sieh iiberwiegend mit den Erfahrungen des Jllgendgeiiehts- 
und Jugendwohlfahrtsgesetzes yore Jahre 1933. Bemerkenswert ist yon den Angaben 
u. a. folgendes: Von den fund 7000 englisehen Friedensriehtern, deren Hgnden fast 
aussehliel~lieh die englisehe Strafreehtspflege lind damit aueh die Jugendgeriehts- 
barkeit anvertraut ist, sind zur Zeit nur 865 jiinger als 50 Jahre, 4726 50--70 Jahre 
alt, 1284 70--80 Jahre und niehg weniger als 130 glter als 80 Jahre. ,,Sehnlsehw~nzer" 
fallen nieht unter die Judikatur der Jugendgeriehte, sondern unter die der ordentliehen 
Geriehte. Von 315 Fiillen der unentsehuldigten Sehulversgumnis im Laufe der Jahre 
1934--1936 wurden 310 einer Fiirsorgeerziehungsanstalt fiberwiesen und nut 5 dutch 
13berweisung in eine Pfleges*elle erledigt. Interessant ist weiter, d al~ die englisehen 
Geriehte Mufig ~ron der MSgliehkeit Gebraueh maehen, die Eltern des Jugendliehen 
dureh Auferlegung einer Oeldstrafe, einer Geldbiirgsehaft fiir den Jugendliehen oder 
yon Kosten des Yerfahrens zur Erffillung ihrer Erziehungspfliehten anzuhalten; dies 
gesehah in fund 20% der Fglle. Seit den Jahren 1912--1914 ist die Prfigelstrafe um 
fund 90% zurfiekgegangen, wurde abet im Jahre 1936 immerhin in noeh 155 Fgllen 
verhgngt. Soweit Erfolge fiberhaupt statistiseh erfal]bar sind, lg13* sieh iiber die des 
neuen englisehen Gesetzes infolge der Kfirze der Zeit und des Mangels an Yergleiehs- 
mSgliehkeiten noeh nieht viel sagen; immerhin ist zu erwarten, dal] infolge der viel- 
seitigen Mal?nahmen gegenfiber lrriminellen und gefiihrdeten Jugendliehen die erwar- 
teten Erfolge nieht ausbleiben werden. Hans II. Burehardt (Berlin). 

Strube: Die Einstellung yon 8taat und Volk gegeniiber den Vorbestraften. B1. Ge- 
fi~ngniskde 68, 350--355 (1938). 

Der sehwierigen Lage der Straffglligen, die die erkannte Strafe ordnungsmgl3ig 
verbiil~t haben, die abet tro~zdem bei Bewerbungen, Einstellungsgesuehen usw. zu- 
meist uniiberwindbaren Hindernissen gegeniiberstehen, will S t rube  dutch folgende 
MaGnahmen abhelfen: 1. Es mul~ vom Gesetz der Orundsatz anerkannt werden, dag 
niemand weitergehende Fragen naeh Vorstrafen stellen darf, als ibm bei Anfrage yore 
S~rafregister beantwortet werden; 2. die Fristen ffir die Tilgung yon Strafvermerken 
mt~ssen den heutigen Erfordernissen entspreehend einer ~nderung unterworfen werden. 
Als Begriindung fiihrt St. an: Zu 1.: Wiihrend das Gesetz fiber die besehriinkte Aus- 
kunft aus dem Strafregister und die Tilgung yon Strafvermerken yore 9. IV. 1920 unter 
gewissen Voraussetzungen Vermerke fiber erlittene Freiheit.sstrafen, mit Ausnahme der 
Zuehthausstrafe, nach einiger Zeit automatiseh zur L6sehung bringt, zwingt das heute 
tibliehe Fragebogensystem die Bewerber, gegebenenfalls sogar noeh in Form der eides- 
stattliehen Versieherung, ihre gesamte Vergangenheit. walarheitsmggig zu sehildern; 
dabei mtissen dann unter Umst~nden aueh Gefi~ngnisvorstrafen angegeben werden, die 
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im Strafregister schon l~ngst gelSseht sind. Zu 2. : In Anlehnung an die heute strengere 
Str~fzumessungspraxis mfissen die Fristen yon 10 bzw. 5 Jahren ~fir die Straftilgung 
such ffir l~ingere Freiheitsstrafen als bisher erweitert werden. - -  Gewil~ wfirden die 
beiden Vorsehl~ge des Verf. im Falle ihrer Durehffihrung einen ersten Schritt ftir die 
gereehte Behandlung entlassener Vorbestrafter bedeuten; ob sie abet geeignet sind, 
naehhaltig die tier verwurzelte Abneigung des Volkes gegen Vorbestrafte zu beeinflussen, 
mull dahingestellt bleiben. Hans H. Burcha~dt (Berlin). 

tIildebrandt, IIansgeorg: Zur Sieherungsverwahrung. B1. Gd~ingniskde 68, 
420--429 (1938). 

Der Aufsatz behandelt Fragen, die bei dem Prfifungsverfahren, ob nach Ablauf 
yon 3 Jahren tier Zweck der Sicherungsverwahrung erreieht sei, and tier als ge~$hr- 
licher Gewohnheitsverbreeher Yerurteilte entlassen werden kann, yon besonderer 
Bedeutung sind. Zu tier Entseheidung ist genaue Kenntnis des Verbrechers selbst 
erforderlich, ferner genaue Kenntnis der WirkungsmSgliehkeiten des Vollzugs der 
Sicherungsverwahrung und sehlieglieh mul3 die Wirknng des Vollzugs auf den Yer- 
wahrten erkannt werden. Zu diesen einzelnen Punkten werden eine Reihe aufsehlul]- 
reicher Beobaehtungen mitgeteilt, die sieh aus der praktischen Erfahrung ergeben 
haben. Darfiber hinaus werden eine Reihe beachtlieher Anregnngen gegeben, wobei 
dem erbbiologisehen Gedanken and dem Gedanken, dal~ die Sicherungsverwahrung 
in erster Linie den Sehutz der Gemeinscha~t vor gef~hr]ichen Gewohnheitsverbreehern 
bezweckt, gebfihrend Reehnung getragen wird. Auf der anderen Seite dare die Siche- 
rungsverwahrung aber nieht blol~ ausschlieglich u - -  ein Massengrab - -  sein, 
sondern mug letzter und stiindiger Versuch der Sichtung und Sonderung sein. 

Dubitscher (Berlin).~ 
Weber, Franz: Er[ahrungen in der Sieherungsanstalt. B1. Gefiingniskde 68, 

429--448 (1938). 
Ein beaehtenswerter Aufsatz, in dem auf Grund praktischer Erfahrungen in der 

Sieherungsanstalt Brandenburg-GSrden das typisehe Bild des m~nnlichen Sieherungs- 
verwahrten und seines Lebenslaufes anfgerollt wird. Der Einflul~ yon Elternhaus, 
Beruf, Familie, Eheleben, Strafvollzug u. a. ~indet eingehende Wiirdigung. Ein weiterer 
Abschnitt des Aufsatzes befal~ sieh mit den Quellen, die zur Beurteilung des Gefangenen 
benutzt werden kSnnen, und einigen Einwi~nden, die gegen den Erkenn~niswert der Beob- 
achtung in der Anstalt vorgebraeht werden. In einem letz~en Abschnitt werden schlielL 
lieh die Wirkung des u auf die Verwahrten und die Voraussetznngen der 
Entlassung erSrtert. Die Frage des Rfickfalls, der Arbeitsmarktbedingungen u. a. linden 
bei den Eriirterungen Berficksichtigung. Besonders betont wird die Notwendigkeit, 
mix aller Sorgfalt darauf bedacht zu sein, das Prognoseverfahren zu verbessern. 

Dubitscher (Berlin). o 
Sehiefer: Der Yerwaltungsvollzug in der Sieherungsanstalt Waldheim. B1. Ge- 

f~ngniskde 68, 448--465 (1938). 
Der Aufsatz yon Schiefer gliedert sich organisch den Beitr~gen ~on Hilde-  

b rand t  und Weber (vgl. die vorstehenden ReL) an. Seh. gibt zun~ehst eine ~ber- 
sieht fiber die Zahl und Gliederung der Sieherungsverwahrten in Waldheim and be- 
richter dann fiber die bisherigen Erfahrungen. An der Spitze der Regelung steht der 
Grundsatz der sicheren Yerwahrung. Es wird erSrtert, in weleher Weise diese gew~ihr- 
leistet ist. Seh. behandelt dann die Frage der Trennung (nach dem Gesehleeht, zwischen 
Sieherungsverwahrten und Strafgefangenen u. a.), die Frage des Strafvollzuges, wobei 
der Grundsatz des Stufenvollzugs als unbrauehbar abgelehnt wird. Nicht vSllig zu 
entbehren ist dagegen dis Gew~hrung bestimmter u je naeh Fleig und 
Ffihrung (Zusatznahrungsmittel, Genui]mittel, Lesestoff, Selbs~besch~ftigung u. a.). 
Raucherlaubnis wird in Waldheim den Sicherungsverwahrten grunds~tzlich nicht 
erteilt. In vielem ist die Regelung des Verwahrungsvollzuges dem Strafvollzug ange- 
gliehen. Unzutr~iglichkeiten sind hieraus nicht entstanden. ~ber die Besch~ftigung 
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der 8icherungsverwahrten, die yon groger Bedeutung fiir einen geordneten Vollzug 
der Sichernngsverwahrung ist, wird eingehend beriehtet, ebenso ~iber das Verhalten 
der Verwahrten. SchlieSlieh finder noeh die Frage der Entlassnng eingehende Beriick- 
siehtigung. Eine Mitteilung der zahlreichen, beachtlichen Beobaehtungen, Hinweise und 
Anregungen wiirde iiber den Rahmen eines Referates welt hinausgehen. Dubitseher.o 

l"ratzseher, Adolh Zur Frage der u nntl Entlassung yon Sieherungs- 
verwahrten. B1. Gefttngniskde 68, 465--470 (1938). 

Allen Erwiigungen fiber die Sicherungsverwahrung voranstehen mug der Sehutz- 
gedanke zugunsten des Volksganzen, also die unbedingt sichere Yerwahrnng der ge- 
fghrliehen Belegung der Sicherungsanstalten. In erster Linie ist es die Arbeitsleistung 
der Verwahrten, die der Anstaltsverwaltung als - -  meist einzige - -  Erkenntnisquelle 
fiir die Frage der Entiassungsreife dient. Dieser letzten Frage der Entlassnngsreife 
wendet Yerf. aueh seine besondere Aufmerksamkeit zu. Dabei wird das Yerhalten 
der Insassensehaft kritiseh beleuehtet. Daneben wird abet auch auf die Frage der 
Sieherung bzw. des Entweichens eingegangen. Abschliel]end wird in Anlehnung an 
die - -  inzwischen durchgefiihrte - -  Spezialisierung der Sicherungsanstalten die 8chaf- 
fung yon spezialisierten, staatliehen ~bergangsheimen in Form yon Arbeitshiiusern 
angeregt. In den meisten wesentlichen Punkten deeken sich die Erfahrungen yon 
F r a t  z s ehe r mit den in den ~brigen Berichten niedergelegten Beobachtungen (vgl. hier- 
zu die vorstehenden Ref.). Dubitscher (Berlin).~ 

Seelig, Ernst: Inwieweit dient das i~sterreiehisehe Arbeitshaus der Sieherungs- 
verwahrung yon Riiekiallsverbreehern~. Mitt. kriminalbiol. Ges. 5, 65--80 (1938). 

Naeh dem 5sterreichischen Arbeitshausgesetz yon 1932 wird die Unterbringung 
im Arbeitshaus aussehlieSlich yore Strafrichter angeordnet, und zwar gibt es 2 AIten 
yon Anstalten: Das Arbeitshaus der Kleinkriminellen, das haupts~ehlich fiir Land- 
streicher, Bettler und Prostituierte bestimmt ist, and das Arbeitshaus fiir Riickfall- 
verbreeher, das der Anhaltung des ehroniseh gef/~hrliehen Verbrechertums dient. Wie 
weir das Arbeitshaus die Funktionen der deutsehen Sieherungsverwahrung erffillt, 
wird an Hand folgender Fragen untersueht: 1. Welcher Kreis yon kriminellen Per- 
sSnlichkeiten kommt in das 5sterreiehische Arbeitshaus fiir Riickfallverbrecher ? 2. Von 
welehen Grunds~tzen ist der Vollzug der Verwahrung beherrseht ? 3. Wie lange dauert 
die Verwahrung ? Zu 1. Grunds~tzlich werden naeh dem Arbeitshausgesetz die gleiehen 
Personenkreise wie naeh w 42e des deutsehen Gewohnheitsverbreehergesetzes erfaSt. 
bTach 6sterreichisehem Reeht ist Voraussetzung allerdings nat eine Verurteilung zu 
mindestens 6monatlicher Freiheitsstrafe, der 2 weitere Verurteilungen zu Freiheits- 
strafen, diese indessen ohne Riieksicht auf die HShe, vorausgegangen sein miissen, 
w/~hrend nach deutsehem Reeht die beiden frtiheren Verurteilungen auf Todesstrafe, 
Zuchthaus 0der Gef~ngnis yon mindestens 6 Monaten gelautet haben miissen. Anderer- 
seits kennt das Arbeitshausgesetz inhaltlieh nieht die Bestimmnng des w 20a Abs. II  
des Gewohnheitsverbreehergesetzes, wonach Sieherungsverwahrung aueh ohne for- 
mellen Riiekfall angeordnet werden kann. Das kriminalbiologische Merkmal der 5ster- 
reichischen Bestimmungen geht dahin, dal~ tier Verurteilte eine ,,eingewurzelte Ab- 
neigung gegen einen rechtsehaffenen und arbeitsamen Lebenswandel bekundet". Es 
werden mithin nicht, wie beim deutschen Reeht, riiekf~llige Gewaltverbrecher und 
Sexualverbreeher erfal]t. Zu 2. Zweck der Arbeitshausunterbringung ist die Erziehung 
zu geregelter Arbeit. Das Prinzip der Unsch~dlichmaehung des Untergebraehten im 
Interesse der Gemeinschaft tritt nieht besonders in den Vordergrund. Zu 3. Die Unter- 
bringnng in einem Arbeitshaus ffir Rfiekfallverbreeher ist auf die Dauer yon 5 Jahren 
besehrKnkt. Ob das 5sterreichische Arbeitshausgesetz in allen Punkten, wie tier Yerf. 
meint, den Anforderungen geniigt, die die nationalsozialistisehe Weltansehauung an 
eine wirksame VerbrechensbekKmpfung stellt, mag dahingestellt bleiben; es ist abet 
durehaus mSglich, dab eine l~ngere Beobachtungszeit erkenntnisreiche Anfsehliisse 
bringt, die kriminalpolitiseh befruehtend wirken k5nnen. Hans H. Burchardt. 


