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h/~l~ we der SetbStm6rd pl6tzlich ohne-6rkennharen AnIa$: eintrift. Di4se Fs k~innen 
nicht vorausgesehen. Und deshalb kaum:~erhind4rt:werden. 3.  Eine 'welter6 Grup~6, 
entl/al~end fast 3/~ aller' Fi~lle, we vet der Tat Lebens'fiberd~ufi ges oder Selbst- 
moi.'dversuch6gemacht wurden, oder did Selbs~m0rdgefahr 'auf andere ,Weise erken~nbar 
war:: Von diesen Fs hgtte ein Teil vielleicht verhindert werden kSnr/en, w'enn~der 
zusts Arzt: die G6fahr: nich% falseh beurteilt' hs oder das Pflegepe~sonat n icht 
ungeniigend unterrichtet gewesen ws 'Das Uberwachu~igssystem und die u 
tier Patienten Is sich noch in manchen Punkten verbessern, wobei man a]lerdii~gs 
beriicksichtigen muB, dab die therapeutischen MgBnahmen nicht leiden diirfen: Unter 
Umst~den wird es sieh nich~ ~ermeiden lassen, um der mSgli.ehen Hcilung willen ein 
gewisses Risiko einzugehen. Otto Lauenstein (London,. o 

Kviminologie. Krim!naibiologie. Poenologie. 
Ecard, Georges: Les argots ~trangers. (Die ausls 'G/~unersprachem) 

Rev. internat. Criminalis~. 9, ~580--600 (1937); 10, 28~44 (1938)2 
Der Assistent des: bekannten frarizSsisehen K~iminalisten L6eard  gibt eine 

interessante Ubersicht fiber die Gaunersprachen'in den einzelnen Ls B ertick- 
sichtig% warden d~bei Italien, Deutschland, Ds Holland, Ehgland, Albanien 
.und ~uBland, ferner die Zigeunersprache undRotwelsch. Neben eihzelnen Ausdrficken 
mit ihrer Bedeutung werden insbesondere die einzehien Arbeiten und Untersuehungen 
aufgeffihrt, die die Gauaersprache zum" Gegenstand haben. Hans H "Burchardt. 

Crime --statist ics  for 1986. (Kriminalstatistlken ffir 1936.) Med.-leg:. a .  criini- 
.nol. Rev..6, 292--293 :(!938). 

Die englische Statistik ffir 1936 zeigt in vielep Zweigen der KriminaIitiit ufid auch 
insgesamt ei n Ansteigen der Zahlen gegeniiber dem Vorjahre: z. B. angeklag~e .Jugelid- 
liche 23Q83 (22393), Erwaehsene 59448 (57185)~ Totsehlag 126 (107), Trlinkenheit 
50 069 (47224), Diebstahl, ttehlerei usw: 64 418 (62 401). 59 %, der Gesamtzahl entf~llt 
auf VerkehrsverstSBe, d. i. ein Anstieg Ton 13% gegeniiber 1935. Einen geringen Rfick- 
gang zeigt die Selbstmordstatistik: 5007 (5156), wobei die Mehrzahl der Fs bei.den 
Franen nachdem 45. Lebensjahr, bei den:Ms nach dem 55.=liegt.. Ein Absinken 
der Zahl6n.:findet sich auch bei den Fehlgebnrten, Abtrei-bungen, Bigamie. Bei den 
Jugendlichen unter 17 Jahren ist ein Ansteigen aller u festzustellen: 
27126 gegeniiber 25543, wobei die grSBte Straffs bei den Knaben unter 14 Jahren 
liegt, bei den Ms dagegen fiber 14. �9 Matzdor/f(Be~lin). 

Cell, Jorge E.: Die: ncuen Richtungcn der argentinischen kriminalistischcnPolitik. 
Semana m4d, 1988 II, 587~591 [Spanisch]. 

Es handelt , sich um die Inauguralrede des 1. lateinisch-amerikanischen krimina- 
listischen Kongresses (Buenos Aires, 25. bis 31. VII. 1938) .  Romanese (Turin). 

Comit~ d'~tude et d'action :pour la diminution du crime. Comit~ central: Paris. 
Rapport 1937..(Forschungs- und: ttilfsausschuB zur Verbreehensminderung. ttaupt- 
ausschuB: Paris. Berieht 1937.) Hyg.  ment. 83, 134--135 (1938). 

Der kurze Bericht beschrKnkt sieh auf eine Aufz/ihlung einzelner Veranstaltungen 
des Generalsekretariafs und der 6rtlichen .Unterorganisationen. Insbesondere wurden 
Vortr4ge und Konzerte in Strafanstalten organisiert, regelms Gefangenenbesuche, 
zum Teil durch Berufskrs ausge~fihrt, eine Gefangenenzeitung ,,Rayons"/(Strah- 
len) verteilt, Weihnaehtsfeiern und -bescherungen veranstaltet, z, B. aueh in der 
Strafkolonie Chanteloup ~fir Jungen unter 13 Jahren.: Die eigentliche Eutlasgenen- 
ffirsorge mit Arbeitsbeschaffung trit$ in den Berichten zurfiek. H. Haeckel. 

Schmidt~ Edgar: Dcr kriminalbiologischc Dienst i m  deutschen Straiv,llzug. BL 
GefKngniskde 69, 164--177 (1938). 

Tre~fende Sehilderung des deutsehen kriminalbiologischen Dienstes, wobei die Kri- 
minalbiotog~e als die Lehrevon der PersSnlichkeit des Ts und seinem Werdegang Unter 
der Einwirkung von:Erbanlagen und Umwelteinfliissgn gekennzeichnet ~vird. v. NeitYeiter. 
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Schr~der, Paul: Die kriminal-biologisehe Untersueliung des Gemfitslebens. (Univ., 
Nervenklin., Leipzig.) Mschr. Kriminalbiol. 29, 367--381 (1938). 

Gemfit ist ftir den Verf. im seelischen Gesamtgeffige eine ffir das altruistische 
•fihlen, Denken, Handeln richtunggebende Seite und wird mit dem Begriff der Liebes- 
fi~hlgkeit gleiehgesetzt. Als feste Gegebenheit wird es gegen die wechselnden Geffihle 
abgegrenzt. Es ist etwas Konstitutionelles, das schon bei kleinen Kindern in seinem 
Ausmal~ feststellbar ist. Die Gemfitsarmut ist am besten an Kindern zu studieren. 
Schon vor der Pubert~t f/~llt an gemfitsarmen Kindern eine eigentiimliehe Bindungs- 
losigkeit auf. Nach dem 14. Lebensiahre etwa treten, wohl dutch Reaktion der Um- 
gebung erzeugt, brutale, verbitterte oder mehr stumpfe, indolente Ziige hervor. Sp/iter 
wird das Bild dutch die Entwicklung anderer mensehlieher Seiten, des ,,Eigenhaltes", 
tier Phantasie, des Geltungsbedfirfnisses, der Intelligenz usw., zunehmend mannig= 
faltiger. Das Mg] an Gemfit entscheidet fiber die Besserbarkeit dutch Erziehung. 
Nieht alle egoistisehen und unsozialen Handlungsweisen sind durch Gemiitsmangel 
bedingt. Ein scheinbar gemfitsarmes, robes, brutales Verhalten kann trotz zureichen- 
den Gemiits aus ~berkompensationen, Trotzeinstellung, Reaktionen, schlechten Milieu- 
verhKltnissen erwachsen. Auch periodisehe, endogene Verstimmungen, posteneepha- 
litisehe und manische ZustKnde kSnnen Gemfitsmangel vort/~uschen. Gemiitsreiehtum 
kommt nieht nut  in Beziehung auf den Mitmenschen, sondern aueh  in =einem Ge- 
bundensein an Dinge und :Situationen zum Ausdruck. Gemiitsarme Kinder weehseln 
mit  erstaunlicher Leiehtigkeit yon einer Situation zur anderen. Es gibt auf der anderen 
Seite aber auch eine Bindung nicht aus Gemfit, sondern aus organischer Sehwerf/~llig- 
keit und Hilflosigkeit, bei Hirnkranken, Schwaehsinnigen, Epileptikern. Gemiits- 
arme sind krlminell st;ark gefiihrdet, sie begehen besonders hKufig gewohnheitsmKBige 
Eigentumsdelikte, sehrecken auch vor Rohheitsdelikten nieht zuriiek, wenn ihnen 
jemand in den Weg tritt. Man kann ihnen die Verbreeher aus Haltschw~ehe, die jeder 
Yerfiihrung unterliegen, gegeniiberstellen. Die Kriminalb~ologie ist erheblich an der 
Feststellung der Gemiitsveranlagung interessiert, weil das soziale Verhalten weitgehend 
von dieser Veranlagung abh~ngt, v, Baeyer (Nfirnberg).o 

�9 Fiekert, Hans: Rassenhygienische Yerbreehens-Bek~impfung. (Kriminal. Abh. 
Hrsg. v. Franz. Exner. H. 37.) Leipzig: Ernst Wiegandt 1938. 124 S. RM. 3.--. 

Die lehrreiche Abhandlung, die Erbgesundheitsrichtern und Amts/irzten zum Stu- 
dium angelegentlich empfohlen sei, bemiiht sieh vor allem um den Nachweis, dal] w 1 
Abs. 2 Ziff. 1 des Ges. z. Verh. erbkr. Nachw.: als Hand habe ffir eine erb- und rassen- 
hygienisehe Kriminalpolitik ungeeignet sei. Denn unter den Begriff des angeborenen 
Schwachsinnes fallen im wesentlichen nur intellektuelle MKngel.' Wollte man auch volks- 
sch/~dliehe Psychopathen ohne  Defekte in der Verstandesbegabung der Unfruchtbar- 
machung zuffihren, so mfil]te der Gesetzgeber das Gesetz dutch einen entspreehenden 
Zusatz erg/~nzen. Ferner wird betont, da$ die Praxis bei der e uge his che n Verbrechens- 
bek/~mpfung zu wenig yon den MSgliehkeiten des w 1 Abs. 3 des Ges. z. Verb. erbkr. 
:Naehw. (sehwerer Alkoholismus) Gebraueh mache, welche Vernaehl/~ssigung in Anbe- 
~raeht der zwisehen Alkoholismus und Kriminalit~t bestehenden engen Beziehungen 
sehr bedauerlieh sei. Es  leide keinen Zweifel, da$ auf dem gesetzlieh zul/~ssigen, rechtlich 
and medizinisch einwandfreien Wege fiber den schweren Alkoholismus mittels - -  die 
besehr/inkten MSgliehkeiten des bfirgerlichen and des Strafrechtes vortrefflich erg/~n- 
zender - -  e u geni  s e h e r Mal3nahmen im Kampfe gegen das babituelle Verbreehertum 
kriminalpolitisch beachtliche Erfolge erzielt werden kSnnten. Die weiteren Ausffih- 
rungen befassen sich mit dem Eheverbotsgrund des w 1 Abs. 1 e des Ehegesundheits= 
gesetzes (,,geistige: StSrung, die die Ehe fiir die Volksgemeinschaft unerwiinscht er- 
scheinen lKl]~"). Dabei wird festgestellt, da$ eine s t r e n g  m e d i z i n i s c h e  Betrachtungs- 
weise des Problemkreises der Psychopathie die Erkenntnis vermiStle, Psychopathie 
als ein m e d i zi n i s e h e r Tatbestand reehtfertige ein Eheverbot unter r e i n b i ol o gi S c h e n 
Gesiehtspunkten grunds~itzlieh nieht. Zu ganz anderen Ergebnissen fiihre aber die 
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soziologische Betrachtung der Frage. Diese laSse n~mlich erkennen, dab Psychopathie 
und soziale Brauehbarkeit nicht einander wesensfremd seien, sondern im Gegenteil 
miteinander in so typischen Beziehungen stiinden, dal~ sozialsch~dliches Verhalten 
zugleieh eine charakteristisehe Folge und ein feines Indiz ffir Art und Schwcre der 
psychischen Abartigkeiten darstelle. Wet im sozialen Leben auf Grund seiner Abartig- 
keit dauernd versage, sei es, dab er als aktiver oder dal~ er als passiver Schiidling sein 
Leben auf Kosten der Allgemeinheit friste, beweise dadurch, da] er nicht in der Lage 
sei, die zum Ansgleich seiner psychopathischen Eigenart efforderlichen Gegenkrgfte 
zu entwickeln; er zeige, dal3 die Psychopathic eine - -  soziale und erbbiologisehe Bedenken 
veranlassende ~ Art und Sehwere angenommen h~tte, die erbbiologisch Gegenmal~- 
nahmen in der Art des Eheverbotes gem~l] w 1 Abs. 1 c des Ehegesundheitsgesetzes 
erforderlieh und bereehtigt erscheinen liel3en. Allerdings liege die eugenische Bedeutnng 
des w 1 Abs. 1 e Ehegesundheitsgesetz vor allem im Theoretischen und welt weniger im 
Praktisehen. Denn da bier Eheverbot und Sterilisation typischerweise nicht Hand in 
Hand gingen, erweise sieh diese Gesetzesbestimmung vom erb- und rassenhygienisehen 
Standpunkt aus als ,,ein Schwert ohne Klinge". Trotzdem sei sie sehr zu begriil~en, 
stelle sic doch den ersten gesetzgeberischen Versuch einer eugenischen Sch~dlings- 
bck~mpfung vor. v. Neureiter (Berlin). 

Thiele, H.: Zur Frage der asozialenPsyehopathen. Off, Oesdh.dienst 4, A 394 bis 
A 396 (1938). 

Verf. fordert die Einbeziehung der asozialen Psychopathen in das Gesetz zur Ver- 
hiitung erbkranken Naehwuehses. Ihre Abgrenzung ist ebenso gut mSglichwie die der 
schweren Alkoholiker. Die bisherigen Ma~nahmen, die MaBregeln zur Sicherung und 
Besserung und das Ehegesundheitsgesetz, reiehen gegen sic nicht :aus, Dnreh das 
Sterilisationsgesetz werden bisher nut die mit Schwachsinn oder Trunl~sucht kombi- 
nierten Formen erfal]t, v. Baeyer (Niirnberg).o 

Z6ttowski, Henryk: Die kriminal-politisehe Sterilisation. Hig. psych. (Kafician) 
Nr 2, 52--208 u. dtseh. Zusammenfassung 211--212 (1937) [Polnisch]. 

Die ausfiihrliche Monographie besteht aus einer Einleitung, in der Verf, hervor- 
hebt, dal~ die moderne Kriminalpolitik sich zur Hanptanfgabe nicht die Bestrafung, 
sondern die Prophylaxe der Delikte maeht. Es folgen dann zwei Teile, deren erster 
das Wesen und die Entwieklung des Sterflisierverfahrens in drei Hauptkapiteln be- 
handelt. Das 1. Kapitel umlaut die Anatomie und Physiologie des Zeugungsapparates, 
das 2. Kapitel den Fortpflanzungsvorgang und die bisher gebrauehten Methoden der 
Unfruchtbarmachung, das 3. Kapitel die Geschichte der Sterilisierung seit iiltesten 
Zeiten bis zur Gegenwart mit Berficksichtigung ihrer wechselnden Ursachen nnd Be- 
griindungem Der zweite Tell schildert den Znsammenhang zwischen Verbrechen und 
Fortpflanzung und gelangt zum Sehlul], dab die Sterilisierung, zumal der Schwer- 
verbreeher, als wiehtige Sicherungsmal~nahme im Strafgesetzbuch ihren Platz unbe- 
dingt finden sollte. Dem entsprechend schl~gt Yerf. eine Novellisierung des ein- 
schl~gigen Teiles des aktuellen polnisehen Strafgesetzes vor. Den Schlul~ der Mono- 
graphie bildet der in polnischer Ubersetzung gebraehte Wortlaut der Sterilisationsgesetze 
s~imtlicher europ~ischer Staaten, sowie der yon Nordamerika, Canada und Mexiko. 

Wachholz, 
Kapp, Franz: Zur Unfruehtbarmaehung, bei angeborenem Sehwaehsinn und iiber 

ihre Bedeutung im Kampf gegen Kriminalifiit und Asozialifiit. (Kriminalbiol. Unter- 
suchungsste[le u. Sammelstelle b. Ge/~ngnis, KSln.) Mschr. Kriminalbiol. 30, 17--24 
(1939). 

Verf. beton~ die Wichtigkeit der Ausmerzung gerade des Sehwachsinns aller Ab- 
stufungen and weist darauf bin, da] man die Grenzseheide des angeborenen Schwach- 
sinns gegenfiber der sozial und l~ulturell n0eh unbedenklichen und hinreichend trag- 
fiihigen verstandesm~l]igen Begabung h~ufig erschreckend tier Zieht. Man argnmentiert 
dabei allzu billig~ indem man sag~/, dal~ man flit niedere Arbeiten eine gewisse Anzahl 
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v0n Minderbegabten brauche. Die Einw/~nde gegea eine Einbeziehung leichter Schwach- 
Sinnsformen unter die ausmerzenden MaBnahmen werden im einzelnen zuriickgewiesen. 
Den Sinn des Begriffs ,,angeborener Sehwachsinn" erl/iutert Kupp  dahingehend: 
ErfaBt werden sollen die erblichen 'Zust/~nde der Minderleistungen auf dem Gebiet 
der Begabung und ihrer Voraussetzungen, Soweit.sie allein oder in Verbindung mit 
anderen eugenisch unerwtinsehten Zust/~nden die Volksgemeinschaft mehr belasten, 
ale es tragbar ist. Unter  diesem Gesichtspunkt seien auch schwachbegubte Asoziale 
als sehwaehsinnig unzusehen. Der Begriff des Sehwachsinns umfasse auch die Ver- 
bindung zwisehen uinoraliseher nnd asozialer Einstellung auf psychbpathischer Grund- 
lage, aueh wenn die intellektuellen Leistungen nieht wesentlich unter das MittelmaB 
absinken. Immerhin h/ilt es Verf: doch fiir mehr als zweifelhaft,, ob man die reinen 
asozialen Psyehopathen mit ethischen Defekten, abet ausreiehender Intelligenz unter 
den Begriff des Schwaehsinns fassen.darf. AbsehlieBend gibt K. eine ~bersieht tiber 
erbliche und nichterbliehe Schwachsinnsformen. Dubitscher (Berlin). 

catt~neo, Luis: Endokrinotogie und Kriminalit~it. (Argentin. Ges. /. Kriminol., 
.Buenos Aires, Sitzg. v. 15. VI. 1938.~: Rev. Psiquiatr. y Criminol. 3, 257--274 (1938) 
[Spaniseh]. 

: Eingangswerden in Kfirze unsere Kenntnisse fiber die Wirkung der endokrinen 
Drfisen dargelegt. Es wird ~dunn abet .weiter gezeigt, dab die Kriminalit~t. nieht ein 
reines biologisches Problem ist und mithin die Beziehungen zwisehen Endokrinblogie 
und  Kriminalit/~t ~m:Einzelfall vorsich~ig zu bewerten sind.  " E. Fra~tohig-er.o 

Pelr~n, Alfred:: Die Behandlung yon Alkoholverbreehen. So. LKkartidm 1938, 
i510---1521 [SChwedisch]. 

Verf. ~ritt ffir die Bestrebungen O1 oL Ki nb e r g s ein, der die Alkoholiker und 
besonders ~ die Alkoholverbrecher nicht, in Irrenanstulten, sondern in Trinkerheimen 
unte~gebracht haben w.fll. Nut Alkoholiker mit akuten Intoxikationserseheinungen 
slollen vo~iibergehend in Irrenunstalten Anfnahme: findem : Widenmeyer (Illenau).o 

Biihmer, K.: Mitt~iterSehaft ale kriminalbiologisehes Problem. (Inst. /. Gerlchtl. 
~Med., Med. Akad., Di~sseldor/.) (Bonn, Sitzg. v. 22.--24, IX.  1938.) Verb. 1. internat. 
Kongr. gerichtL u. soz. Med. 88--'103 (1938). 

Die Kriminalbiologie hat groBe Bedeutung ffir die Erkennung des Verbrechens, 
seine Bek/~mpfung und Verhfitung gewonnen, seit kriminalbiologisches Erbgut yon 
den Sammelstellen gesammelt, bei Findtmg und Bemessung der  Strafe beaehtet und 
im Strafvollzug pruktiseh verwertet wird, Das Verbrechen wird nicht mehr als Einzel- 
erscheinung gewertet, sondern in seiner Ausstrahlung auf das Volkswohlim ullgemeinen 
erfaBt und bek/~mpft. Die Aufgabe der Kriminalpolitik und der Kriminulbiol0gie geht 
dahin, die Ergebnisse einer empirischen Wissenschaft in ein werdendes Strafrecht ein- 
zuarbeiten. Die Konstitutionstypen im Sinne K r e t s c h m e r s  wiesen an einem zu- 
sammengewiirfelten Material yon 100 Gef/ingnisinsassen-gewisse Beziehungen auf - -  
nicht: zu bestimmten Verbrecherkreisen, sondern zu der Art and Weise der Begehung 
einer-Struftat. Die t~igliche Erfahrung lehrt, dab Menschen, die verschieden aussehen, 
sich uuch beiBegehen einer strafbaren Handlung oft verschieden verhalten. Merkwiirdiger- 
waise ist man auf das Ver~halten mehrerer Ti~ter untereinander, seien sie im Verh/~ltnis 
ale Anstifter, Beihelfer odor MittKter, noch kaum eingegangen. - -  Der Verf. sehildert 
dunn einen. Raubmord, den 3 junge: Leute an einem Autoehauffeur verfibt: haben. 
Einer:von ihn'en, der ein~werkiirztes Bein hatte, konnte sofort gefaBt werden, .die 
beiden anderen (2 Brfider) .wurden bald nachher festgenommen. Der zuerst Verhaftete 
suehte zuniiehst zu leugnen, legte .abet nach and nach in zusammen r Vernehmungen 
ein.Oest~ndnis ab, des die beiden ~.riider im wesentlidhen best~tigtem Hierbei stellte 
sich heraus,, dal] die Brtider Schon lunge vorhatten, ,ein Ding zu drehen", dai~ der 
Dritte die Einzelheiten vorbereitete und die Briider alles mit kuttbliitiger Roheit aus- 
ftihrten. - -  Die Pers6nlichkeiten der TKter offenbarenTsibh~ f01gendermuBen: Der zu- 
erst; u hutte infolge Seiner Verkrfippelung Minderwertigkeitsgefiihle, war sehon 



in den ersten Schuljahren in homosexuelle Orgiemhineingera~en, barge-sieti~:bald: da: 
nach, noch als Knabe, mit kleinen M~dchen v_ergangen, sparer Viel Geschleolitsverkehr 
gehabt, abet nach einer T~ippererkrankung eine unfiberwindliche Abne~gung dagegen 
bekommen. Er verfie] dan.n wieder der Hon~osexualiti~t and :wurde zu 18 Monaten 
Gef~ngnis. verurteilt.. Von den beiden. Briider.n war der ~lte~e ausgesp.rochener Gewalt- 
~erbrecher. Er gab den Mord mit  unbegreiilicher Selbstverst~ndlichkeit und~ Gemiits- 
roheit zn. Er  ist wegen~ Diebstahls mehrfach vorbestraft. Der jiingere der beiden 
Briider war in gewisser Beziehung gUtmiitig, hat ~och kurz vor der Tat eine kteine 
Katze vor dem Ertrinken gerettet und liebevoll gepflegt. Er ist auch nicht vorbestraft. 
Aber er hat infolge eines l~bermal]es im Lesen yon. Kriminal- und Abenteurerromanen 
eine sehrankeri- und bedenkenlose Bewunderung ftir alles, was ibm stark, m~nnliCh, 
aufregend und tollkfihn erscheint. IIeinrich TSbben (Mfinster i.-W.~. 

Mehringer, Andreas:. Abartige Kindheit und Jugend. Jug.hilfe 30, 277--281 (1938). 
Mehr inger  wendet sieh dagegen, dal] die Jugendfiirsorge im ganzen als 3Iinder- 

wertigenffirsorge angesehen wird. .Er  nimmt an, dal] zwar ein:Drittel der gesam~en 
Jugend entwicklungsgehemmt ist, h~lt aber nut einen geringen Tefl:dieses Drittels 
fiir ,,erbkrank", d .h.  anlagemi~l~ig dutch Mindersinri, Geistesschwachheit, Neuro- 
and Psychopathie und Geisteskrankheit belastet, w~hrend bei der grol]en Mehrheit nur 
umweltbedingte Abartigkeit vorlieg~.. Die. Umweltm~ingel sieht M. in der Rumpf- 
~amilie (Fehlen eines Elterntefls}, ungiinstigen Wohnverh~ltnissen, elterlichen Er- 
ziehungsfehlern, allgemeiner Verantwortungslosigkeit der ErwachSenea gegentiber der 
Jugend. M. fordert u. a. Sehulung der Pflegemfitter, Einschr~nkung der Berufsarbei~ 
der Miitter, Verbesserung der Wohn- und Schlafverh~iltnisse, gute Fiirsorgeheime 
mit lo~d~gogisch und psyehologisch geschutten Kr~ifte~, eharakter- und sozialpsycho- 
logisehe Forszhung ~hnlich der Heerespsychologie. H. Haeckel (Berlin). 

Pisani, Domenieo: I minorenni eriminali. (Kriminelle Jugendliehe.) (Clin,. Neuro- 
Tsichiatr., Univ., Messina.) Pisani 58, 245--352 (1938). 

Zur Geschichte: In Italien treten sozialpsycMatrische Anstalten eher auf als in 
anderea L~nd~ern (bier wird meist die. Grfindung yon St. Laza~e durch Vincen t  de 
PaulinFrankreiehum1630vergessen. Ref.). DerBauvon~SanMichelef~lltzusammen 
mit def. Encyelica ,,motu proprio" yon Clemens XI.  (1703)~ (die Griindung psychia- 
~triseher Anstalten, wie Lungara bei Rom, ia Turin, Venedig und-Mailand fallen in  
die Zei~ B e n e d i c t  XIII.  Ref.). In San Michele wurden Jugendliche unter 9 Jahren 
�9 und solche zwischen 9--14 Jahren im Sinne kirehl~eher Arbeitstherapie gebessert. 
B i f f i  sehlug 1878 ein Sonderir/spektorat f a rd ie  jugendliehe Ffirsorgeerziehung vor; 
(Italien erhielt die ersten irrenfiirsorgerischen Gesetze 1862 und 1865: Ref.). 1907 
bestanden-9 .jugendliehe Besserungsanstalten mit 1549 m~nnlichen Betreuten. 1910 
entstand in Turin die Vereinigung der Wohlfahrtsinstitute fiir Jugendliehe und Be- 
k~mpfung jugendlieher Straftaten. Bald darauf wurde in Mailand das forensisch- 
~i~dagogisehe Institut (Mar t inazzol i -El le r )  gegriindet. Daneben entwiekel~e sich 
eine Sozialfiirsorge (Cot-t01engo). De: Sanet iS griindete Asylschulen im Sinne der 
sozialen Pr~phylaxg; das::~rste Institut entstand in R0m 1899. :Ziel der Ti~tigkeit 
wurde vor allem auch Familienerziehung. Parallel mit diesen Mal].nahmen ging die 
:Entwicklu~g geei'gne~er Strafwllzugseiurichtungen (besondere Jugendriehter,- Jugend- 
-gericht, Jugendgesetzgebung). Der wissenschaftlicheKampf gegen den Jugend~cerbreclier 
er.h~ilt sei~eg Riiekhal~ im Gesetz vom 20. VII. 1934, das Novel l i  b earbe'itete;: 
:die Einriehtungen hestehea in: einem-!richterlicheu Institut, :einer Besserungsa~stalt, 
einem Ge~s Und~einer Beobaehtungszentrale fiir Jugendliehei. die Arb.eit. berichie~ 

:~ber: die E rgebnisse dieses Zentrums: es ist dreigeteilti in der ersten Abteflungbefinden 
~sich Verffihrte: und Gdi~hrdete, in der zweiten diejenigen: die riehterliChe Urteile zu 
erwarten haben,.:in "der: dritten .die'zur Internierung Bestimmten. Jeder: Jugendlicl~e 
wird einer :eingehenden sozlalen und ~ ~irztliehen Untersuehung im Sinne der=versehie: 

denen Diagramme Unterz0gen.. :~iir infektiSse F~lle ist eine Krankenkausbeha.ndiung 



vorgesehen. Im Beobaehtungszentrum selbst erfolgt Unterrieht, Arbeit und Sport- 
betKtigung. Verf. gibt zahlreiehe statistisehe Tabellen fiber Alter, Heredit~t, Ge- 
schleehtsverteilung, Milieu, Wirtsekaftslage, Sehulbildung, Anthropometrie, psyekia- 
trische Klassifizierung, Verbrechensarten. Die FKlle werden kinsiehtliek folgender 
Gruppierungen besproehen: Heredit~it, Intelligenz- und Charakterfehler, psychiatrisehe 
Diagnose, Infektionen, Vergiftungen, cranio-cerebrale Traumata, Pubert~tsstSrungen, 
Infantflismus, Milieusch~digungen, kosmisehe Einfliisse. Verf. streift dann die einzelnen 
jugendpsyekiatriseken Meinungem De Sane t i s  betone, dal] im Kleinkinderalter und 
Kindesalter jedes Delikt Krankheitssymptom sei. In der reiferen Jugend gebe es 
Immoralit~t okne Krankkaftigkeit. Wo keine neuropsyckiatrisehen Elemente nach- 
weisbar seien, mfisse man sick psychogenetiseh in den Fall vertiefen; so seheide er 
zwischen Pr~delinquenz der Kinder und Delinquenz der gugendlieken. Bei der ersteren 
handle es sick um antisoziales Benekmen der Kinder bis zu 12 oder 14 Jahren (primate 
Unreife, Entwieklungshemmung, offenkundige Immoralit~t, bei der Familienverhalten 
naehgeakm~ wird), bei der letzteren um die 12- bzw. 15--18j~hrigen (natfirliehe Unreife 
als Variante der pr~puberalen Entwieklung oder als Ausdruck eines sozialen Hinder- 
hisses. De Sane t i s  habe bes0nders die Gruppe der affektiv-volitiv Instablen heraus- 
gearbeitet; unter den charakterologiseken Psyekopathen schuf er bekanntlich den 
,,delinquente di tendenza" (ein in den C. P. R. eingegangenen Begriff, Ref.). Oto-  
l enghi  halte die jugendliehe Kriminalit~it nieht ffir einfSrmig; er schildere den nm- 
weltbedingten Typus des bei, sonstiger Normalit~t im Geffihlsleben Unterentwickelten 
(niekt grausam, niekt zyniseh). Auch Lepr i  kenne die Gruppen des geborenen Ver- 
brechers und des gelegentlieh Vagabundierenden; T u l l i o  teile ein in Gelegenheits- 
verbreeher, in solehe, die aus inhKrenten Umstiinden des Milieus strauckeln; beide 
Gruppen seien unterteilt (je naeh Heilerfolg einer sozialen Therapie), Margug l io  
und L o m b a r d i  seklSssen sich Tul l ios  Meinung im grol]en und ganzen ~n, Verf. 
schliel]t sick allen diesen Beschreibungen nicht an und ers~reb~ die Synthese eines 
konkreten menschlichen Bio~ypus, den er aus  prakti~ch forensisehen Grfinden als 
normal, subnormal oder krank abwandelt. Verf. hat zun~chst die eigentliehen Kranken 
abgetrennt, um sie der klinischen Beobaehtung zuzufiihren; sic fallen aueh nieht 
unter das Gesetz vom 20. VII. 1934. Er teilt aus praktisehen Grfinden ein in 1. kranke 
Jugendliehe mit antisozialen Reaktionen (Psychopathen, sehwere Neurotiker), 2. Ab- 
norme mit antisozialen Reaktionen (intellektuell oder eharakterologisch Gesch~digte), 
Mischformen und Leiehtneurotisehe, 3. Jugendliehe mit abnormer Anlage (entspre- 
ehend Tul l ios  Verbrecherkonstitution), 4. Antisoziale Gelegenheitsverbreeher, 
5. jugendliehe Reehtsbrecher ,,in potentia" (,,delinquibili" oder predelinquenti"). Diese 
einzelnen Gruppen werden an der Hand der Kasuistik nun, dargestellt. Am Schlul~ 
wird die Zusammenarbeit von Psyehiatern, Kriminologen und Sozialffirsorgern dringend 
gefordert. Dies kann nur dann gesehehen, wenn aueh die FamilienangehSrigen (Eltern) 
energiseh herangezogen werden. Werner Leibbrand (Berlin).~ 

Vidoni, Giuseppe: La eriminalit~ dei minori nel pensiero di G, C. Ferrari. ,(Die 
Kriminalit~i~ der Minderj~hrigen im Gedankengu~e G. C. Ferraris.) Riv. Psicol. 34, 
128--131 (1938). 

Abdruck jener Teile eines in Z. Criminalia 2, 1--11 (1938)erschienenen Aufsatzes, 
die sick mit den Forschungen Prof. F e r r a r i s  auf dem Gebiete der Jugendkrimi- 
nalit~t befassen, v. Neureiter (Berlin), 

Richard, Blanche: Die 0rganisation der Jugendstrafkammer in GenL Archivos 
Med. leg. 8, 217--219 u. franz. Zusammenfassung 219--220 (1938) [Spanisch]., 

So verschieden noeh das Gerichtsverfahren bei jugendlichen Rechtsbrechern in 
tier Sehweiz gehandhab~ wird, so maeht sich doeh im allgemeinen ein Fortsckritt kin- 
siehtlieh des Schutzes der Jugend geltend. In einigen Kantonen allerdings werden die 
jugendliehen Rechtsbreeker noeh yon den gew5hnliehen Geriehten abgeurteilt, in anderen 
Kantonen dagegen arbeiten die Gerichte mit den BehSrden fiir Kinderschutz zu- 
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sammen, in anderen bestehen besondere Jugendberichte. Das ist z. B. in Genf der Fall. 
Auf Grund eines Gesetzes vom 15. III.  1935 verffigt dieser Kanton fiber einen Jugend- 
gerichtshof yon 3 Richtern, n~mlich einem Juristen als Pr~sidenten, einem Arzt und 
einem P~dagogen, letzterer eine Frau. Durch diese Einriehtung ist es ermSglieht, an 
Stelle yon Strafen erzieherische Ma~nahmen treten zu lassen. Die Richter werden 
vom Volke auf 6 Jahre gews Ganter (Wormditt). 

Steinwallner, Br.: Jugendsehutz und Jugendgerichtsbarkeit in Uruguay. Mschr. 
Kriminalbiol. 30, 47--48 (1939). 

S t e i n w a l l n e r  Stellt kurz den wesentlichsten Inhalt des Jugendgesetzes ~0m 
6. IV. 1934 dar, das in umfassender Weise in 269 Artikeln Bestimmungen fiber die 
gesamte Jugendffirsorge einschliel]lich Arbeitsschutz, Hygiene, Schul- und Berufs- 
ausbitdung, Adoption und Jugendstrafrecht enth~lt und als au~erordentlich beachtens- 
wert bezeichnet wird. H. Haeckel (Berlin). 

Ehrnrooth, Ernst: Das neue Pflegegesetz in Finnland vom geriehtsmedizinisehen 
Standpunkt. Sv. L~kartidn. 1938, 1533--1546 [Sehwediseh]. 

Der Verf. gibt eine ~bersicht fiber die neuen finnischen Pflegegesetze und stellt 
als deren gemeinsamen Grundzug fest, dal] sie in erster Linie prophylaktische Ma~- 
nahmen bezwecken; es gilt, an Menschen mit mangelnder sozialer Anpassung heranzu- 
kommen und Einflu~ auf sie zu gewinnen, wenn Gefahr droht, da~ dieser Mangel 
zersetzend oder kriminell sch~dlich werden kann. Eine Voraussetzung ffir den Erfolg 
dieser Ma~nahmen ist, da~ die in der sozialen Ffirsorge arbeitenden Personen psycho- 
logische und kriminalbiologische Kenntnisse besitzen. Diese Forderung:findet naeh 
Ansicht des Verf. in Finnland noch nicht die gebfihrende Beachtung. Einar S]6vall. 

Mammaeh, Paul:  Bew~hrungsfrist vor dem Urteil im Jugendstrafverfahren. 
Jug.hilfe 30, 287--296 (1938). 

In Verfahren naeh dem Jugendgeriehtsgesetz haben einzelne Jugendgerichte in 
der tetzten Zeit die Hauptverhandlung im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft 
nach erfolgter Beweisaufnahme in der Regel auf 1--2 Jahre vertagt. Dem jugendlichen 
R eehtsbrecher wnrde mitgeteilt, dal3 das Verfahren naeh Ablauf der Bews 
bei einwandfreier Ffihrung gems w 32 3GG. eingestellt werde. Sotlte er aber die in 
ihn gesetzten Erwartungen nieht erffillen, dann werde er zu einer empfindlichen Strafe 
verurteilt und. die Strafe werde vollstreekt werden, Den jungen Rechtsbrechern sind 
gegebenenfalls besondere Pfliehten auferlegL oder es sind notwendig.erscheinende Er- 
ziehungsmal]regeln angeordnet worden. Diese Verfahren der Bew~ihrungsfrist vor dem 
Urteil, die zu sehr guten Ergebnissen geffihrt haben sollen, werden yon dem Verf. 
lebhaft begrfi]t. Insbesondere beffirwortet er ihren gelegentlichen Einsatz bei Straf~ 
taten im Sinne des w 175 StBG., n~mlich dann, und zwar nut dann, wenn der Jugend- 
liche aus seiner Puberts heraus zu der  Gesetzesverletzung gekommen ist. 
Die Bews vor dem Urteil kSnne aber auch in sehwierigen Fs zur An- 
wendung kommen, wo Ffirsorgeerziehung und freie Heimunterbringung erforderlich sei. 
Im einzelnen werden praktische Hinweise ffir den Ffirsorger gegeben, der bei soleher 
Vertagung der Hauptverhandlung unmittelbar danaeh eingreifen mull, um die sich 
bietenden verschiedenen Ansatzpunkte zur Rfickgewinnung des jungen Mensehen aus~ 
zunutzen. Hans H. Burchardt (Berlin). 

Englbreeht: Hinausgesehobene Mtindigkeit fiir sozial gefiihrdete Vollj~ihrige. 
(Sanat. Dr. Kahlbaum, G6rlitz.) Psychiatr.-neur. Wschr. 1938, 476~=4~78. 

Das Problem, das Mfindigkeitsalter in notwendigen F~llen hinauszuschieben, ist 
seit langem erSrtert worden. In Deutschland haben namentlich A. H o m b u r g e r  und 
E, Hess sich daffir eingesetzt; dagegen hat sich Gruhle  ausgesprochen. Der Verf. 
steht auf dem Standpunkt seines Chefs K a h l b a u m ,  dal~ ein stichhaltiger Einwand 
gegen die Einffihrung der gesetzlichen Hinausschiebung der Minderj~ihrigkeit nicht 
besteht. Es g~be eine Reihe yon wichtigen Gesichtspunkten, die ffir deren Aufnahme 
in das deutsche Reeht spr~chen und den grol~en Nutzen dieser Mal]nahme: ffir das 
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einzelne sozialgefiihrdete Indiv.iduum und fiir die Volksgemeinscl{aft aufzeigen. Yeff. 
hiilt das auch deshalb flit besonders zeitgemiill,, well die gesetzliche Hinaussehiebung 
der Minderjiihrigkeit ganz ~m Geis~e der stark prophylaktischen Einstellung des Dritten 
Reiched liegen. Nippa (KSnigsberg L Pr.). 

Ledden Hulsebosch, C. J. van: Wie ieh dureh einen Sehreibversueh eine Tiiterin 
entdeekte. _~rch. Krlminol. 103, 173 174 (1938). 

Ein6 Schfilerin hatte einer Lehrerin aus einem Regenmantel Geld ges~ohlen. 
Man hatte Verdacht auf ein bestimmtes Miidchen. Ein Beweis lieil sich aber nicht 
erbringen. Verf. versammelte die Schulklasse am sich and trug den Scbiilerinnen vet, 
dab er Untcrsuchungen fiber Schreibgesehwindigkeit anstelle. Er diktierte den Schiile- 
rinnen Monatsnamen und wfinsehte eine Meldung, sobald die Schfilerinnen mit dem 
Schreiben fertig waren. Alle waren ungefiihr zur gleichen Zeit fertig. Danach diktierte 
er'folgenden Text: ,,Wer sich in ein Zimmer schleicht, we er fiichts zu schaffen hat 
und deft ein Verbrechen verfibt, sell erwiigen, dab ein hinterlassener Fingerabdruck 
dem Saehverstiindigen erkliiren kann, wet im Zimmer war." Wiihrend des Diktates 
!egte Verf. ein grebes Liehtbild eines Fingerabdruckes auf den Tisch. Alle Schiilerinnen 
waren mit der Niederschrift schnell fertig. Nut eine z6gerte, die Sehrift wies zahlreiche 
Durchstreiehungen und Korrekturen auf, sie war zittrig. Dieses Miidchen war die 
Tiiterin. B. Mueller (Heidelberg). 

@ummersbaeh, Heinz: Die kriminalpsyehologisehe Pers~nliehkeit der Kindes- 
miirderinnenund ihre Wertung im geriehtsmedizinisehen Gutaehten. Wien. meal. Wschr. 
1938 H, 1151--1155. 

Der :Verf. hat die in einem Zeitraum "cOn- 8 Jahren bei der Oberstaatsanwaltsehaft 
einer deutschen Grollstadt anhiingig gewordenen KindestStungsfiille nachgeprfift und 
dabei besonderen Wert auf eingehende und wiederholte Ausspraehen mit den Ti~terinnen 
gelegt. Der Zweck der Ausspraehe war eine Untersuchung dariiber, ob die theoretischen 
Rechtfertigungsgriinde fiir eine strafreehtliehe Privilegierung praktiseh wirksam sind. 
~Verf. geht yon der Voraussetzung aus, dal~ die Beurteilung der kriminalpsyehologisehen 
PersSntichkeit der Kindesm6rderinnen in der tIervorrufung eines ,,besonderen Gemiits, 
zustandes der Sinnesverwirrung" durch den ,physiologischen Zustand der Gebiirenden 
begrfindet sei. tiler kann der Ref~ die Bemerkung nicht unterdriicken,- dall ,Sinnes- 
~zerwirrung" kein Gemfitszustand ist und dall man start des als Dogma aufgefallten 
Motivs der ,,Sinnesverwirrung" entschieden besser -con einem seelischen Ausnahme, 
zustand gesprochen hiitte. Im einzelnen bemerkt der Verf., dull v~)n den verur..teilten 
Tiiterinnen der grSBte Teil nicht zur Strafverbfillung kam und Bewiihrungsfrist erhielt. 
Andere Tiiterinnen kamen nut zur teilweisen VerbfifIung der Strafe. Das Strafmal] 
hielt sich dureh~eg scharf an die Mindestgrenze. Die Kindsm6rderinnen werden im 
Gegensatz zu den Abtreiberinnen als passive, in ihrer psyehisehen Selbststeuerung 
~inzuliingliche und mitunter auch ratlose, dem Kismet innerlieh versehriebene Per- 
sSnlichl~eiten gekennzeichnet. Verf. kommt zu dem Ergebnis, daft die aus der Psycho- 
logie der PersSnlichkeit der Kindsm6rderin hergeleiteten Griinde ftir eine: besonders 
�9 mild e Beurteilung der Tat - -  der psychisehe Zustand wiihrend der Geburt,  def. Ehren- 
natstand, die wirtschaftliche Not den passiven Wesensziigen der Tiiterinnen nicht 
en~sprechen und desh~lb aueh nur selten-wirksam sind.  Weil sie:aber in der Praxis 
nicht als Regel~iilte.ih Erscheinung s ktinnen diese G}finde nach des Verf. Ansicht 
dfe Zubilligung mildernder Umstiinde im Einzelfall Veranlassen, n i c h t  aber:ffir eine 
generelle Privflegierung, also ffir eine Sonderjudikatur mal~gebend sein. Es  daft ange, 
aommen werden, daft der Verf. diese seine Auffassung kriminatstatistisch hinliingiich 
unterbaut hat. Zum Schluft ,weist Yerf. folgerichtig darauf lain, daft das k0mmende 
deutsche S/rafrecht den Kreis schlieften dnd einen Sondertatbestand beseitigen will, 
de r  bis in. die jfingste Gegenwart naeh M it  t e r m aie r .,,zu inkonsequenter Milde. gefiihrt 
und alas Ansehen der_ Strafgerechtigkeit gefiihrdet hat". TSbben (Mfinster_ i..W.).. 
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Minoviei, N., et J. Stanesco: Le e6t~ m~dico-l~gal duparrieide. :(Die gerichtlich- 
medizinische Seite des Elternmordes.) (Bonn, SitZ~. v. 22.--24. I X .  1938.) Verh. 1. 
internas Kongr. geriehtl, l{. dOZ. Med. 280--283 (1938). 

�9 u gehen zun~chst auf die einschlagigen Strafbestimmungen in frhheren Zeiten 
ein. Die Strafen waren bier besonders s~reng. Dad moderne Stra~reeht keant bei allen 
KUlturvhlkern keine besondere Stra~verschi~r~ung bei Elternmord. (Der kscendenten- 
totsehlag im Sinne yon w 215 des Deutschen Stratgesetzbuchs, der sich allerdings nut 
auf dei~ Totschlag, nieht auf den Mord bezieht, wird nieht erw~hnt; der t~ef.) Nach 
Anfiihrung yon einsehl~gigen F~llen aus dem Schrifttum schildern Verff. einen Fall, 
in welchem ein Student seine ~?,]texn erschlagen und erdrosselt hatte, die Leichen 
hatte er zerstiickelt and in Eisen~hhrea versteckt. Er ist bei Durchfiihrung der Tat 
vhllig iiberlegt und kalt vorgegangen und hat auch nachher keine I~eue gezeigt. Die 
psychiatrische Untersuchung ergab keine Sthrungen. Derartige T~ter sollten nach 
:~nsicht der Verff. hingerichtet we~den. B. Mudler (Heidelberg). 

Belbey, Jos~: Die Sitflichkeitsverbrechen in dem argentinisehen 8tralgesetzent- 
wu~[ yon 1937. (Ges. ]. Gerichtl. Med. u. Toxikol., Buenos Aires, Sitzg. v. 5. X .  1938.) 
Arehivos Med. leg. 8, 396--406 u. franz. Zusammenfassung 406 (1938) [Spanisch], 

E s  werden besprochen die Vergewaltigung, das Stuprum, die Verst6~e gegen 
die 8ffenthehe Sittlichkeit, die Entfiihrung, die Nekrophilie. Es wird eine Definition 
der .betreffenden Begriffe gegeben, undes  werden Vergleiche gezogen, so hinsiehtlich 
des Strafmafles zwischen den neuen und den frfiheren gesetzlichen Bestimmungen. 
Aueh auf die gesetzlichen Bestimmungen fremder Staaten wird Beziehung genommen. 

Ganter (Wormditt). 
�9 Manglkammer, Fritz: Der Widerstand gegen Vollstreekungsbeamte. Eine krimi- 

nologisehe Untersuehung mit besonderer Beriieksiehtigung Bayerns. (KriminaL Abh. 
Hrsg.: v. Franz Exner, H. 36.) Leipzig: Ernst Wiegandt 1938. 65 S. RM. 2.--. 

Kriminologisehe Studie, die auf Grund statistiseher Daten und der Durehmusterung 
yon 100 F~llen aus den Strafakten des Amtsgerichts Miinehen aus den Jahren 1930 
his 1936 die zeitliche Entwicklung, die 5rtliche Verteilung in Deutschland und die 
Modalit~ten des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gem~i] w 113 StGB. sowie 
die persfinliehen Yerh~ltnisse der T~ter klarstellt. Zur Bek~mpfung des besprochenen 
Vergehens ,,w~re vor allem eine Einschr~nl~ng des Alkoholgenusses yon nhten!'. Da 
eine solche aber nach der Meinung des u praktisch kaum durchftihrbar sein dfirfte, 
wird auf eine Anregung v. H e n t i g s  zuriiekgegriffen und empfohlen, ,,in den gro~en 
St~dten an bestimmten Wochentagen den Abtranspor~ Betrunkener durch Sanit~ts- 
patrouillen vornehmen zu lassen, denen die Qualit~t des u fehlen 
wiird% deren Handlungen also keine Amtshandlungen w~ren", v. Neureiter. 

Boy o[ 18 acquitted o[ murder. (Ein 13j~hriger M6rder.) Lanee~ 1938 II, 1254. 
In London stand kii~zlich ein 13j~hriger Junge vor den Sehranken des Central 

Criminal Court under der Anklage, ein 4i~hriges. M~dehen ermordet zu haben. Es 
erhob sich zun~chst die Frage, ob ein 13j~hriger fiberhaupt wegen-eines solchen Ver- 
breehens zur Verantwortung gezogen werden kann. Nach englischem Recht sind 
Handlungen yon Kindern unter 7 J~hren strafrechtlich~irrelevant. 7~14 j ~hrige Kinder 
khnnen grunds~tzlich auch nicht bestraft werden, well die u besteht, da] 
ihnen die erforderliehe Einsieht fiber die Strafbarkeit ihres Tuns fehlt. Besaflen sie 
indessen im Zeitpunkt der Begehung der Tat diese Einsieht, so khnnen sie angeklagt 
and verur~eilt werden. Im vo~liegenden Fall hatte der T~ter ein Gest~ndnis abgelegt, 
Der Gerichtshof kam indessen wegen Fehle~s der erforderliohen Einsicht zum Frei- 
~prueh. Des 13j~hrige wurde einer Besserungsanstalt fibe~wiesen. H . H .  Bur~hardt. 

Then: Die Beweggriinde eines Massenbrandstiiters. Kriminalistik 12, 180~181 
(!938), 

Ein 13facher Braadstifter, der vhUig unauffMlig gewesen unct keine krankhaften Ziige. 
gezelgt haben soll, motivierte seine zahlreichen Verbrechen recht versehiedenartig. Als Beweg- 
grtinde werden kurz erw~hnt: Versieh~run~s-betrug, l~ache, gewhhnllche Antipathie gegen den 
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Geseh/~digten, Gef/flligkeit gegeniiber einem Bekannten, dem er den Neubau eines Stadels 
ermSgliehen wollte, Ablenkung des Verdachtes yon sieh, indem er bei Leuten Brand legfe, 
die :selbst sehon friiher im Verdacht der Brandstiftung standen. Bei einigen Brandstiftungen 
war iiberhaupt kein verniinftiger Beweggrund festzustellen, v. l~aeyer (Niirnberg).o 

Schmeing, Karl: Justiz und Aberglaubc. Ein Teufelsbeschw~rerproze~ aus dem 
Jahre 1936. Mschr. Kriminalbiol. 29, 382--388 (1938). 

Auf Grund der Strafakten wird ein drastischer Fall yon gerissener Ausnutzung alter 
abergl/4ubiseher Wahnvorstellungen der sehleswig-holsteinischen BevSlkerung dargestellt, Zur 
Ver~reibung yon Krankheiten in einer Arbeiterfamilie wurden nacheinander 2 Besehw6rer 
geholt, die mit R/~ucherwerk, Kiimmeltrinken, Wandspriichen und Suggestion vorgingen. Der 
zweite erreichte auBer den erhebliehen Geld- und Sachleistungen auch zweimaligen Gesehlechts- 
verkehr mit der hSrig gemaehten kranken Frau unter Duldung des ebenfalls hSrig gewordenen 
Ehemannes. Der Betr/iger wurde mit 13 Monaten Gef~ngnis und 3 Jahren Ehrverlust bestraft, 
Im AnschluB an diesen Einzelfal[ werden auf Grund gesehiehtlicher Untersuchung die Zu- 
sammenh/~nge mit den Resten eines alten magischen Volksglanbens dargestellt: 

It. Haeckel (Berlin). 
Nelken, F.-S.:  Les causes des ineendies* (Die Ursachen der Feuersbrfinste,) 

Rev. internat. Criminalist. 10, 140-:17I  (1938). 
I m  Anschlut~ an die wertvollen technisehen ErSrterungen fiber die :kritisehe 

Prfifung der Angaben fiber das Alibi beschreibt der Veff. die  Ursachen der Brand- 
stiftungen und wendet sieh zun~chst den geistig abnormen Brandstiftern Zu. Dabei  
macht er die beachtliche Bemerkung, dal] die Wahrheit versehleiert werden ]aann, 
wenn die Krankheiten den J~rzten schwerer erseheinen, als sie in Wir!41iehl~eit sin& 'Es 
sei sehr wichtig, zu entscheiden, ob der Kriminelle noch im Besitz seiner Zureehnungs- 
f/~higkeit war oder ob er led~glich unter dem Einflul] krankhafter Instinkte handelte, 
Zun/~ehst beha~delt N e l k e n  die Pyromanie, die yon einer Gruppe yon Forschern als 
isoliertes Ph~uomen angesehen wird, w/~hrend andere dies bestreiten. Dieser letzten 
Gruppe m6ehte sieh der Ref. ansehlieSen, der die Anerkennung der Pyromanie ala 
einen Riickfall in die fiberwundene Lehre yon den Monomanien ansieh$. Eine dritte 
Gruppe h/il$ nur Kinder und Jugendliehe fiir pyroman. Uber den Kaiser Nero als Brand- 
stirrer streiten sieh noeh heute die ttistoriker: Einige behaupten, der Brand sei angeleg~ 
worden, urn Rein wieder aufzubauen - -  andere erkl/~ren, Nero sei zur Zeit des Brandes 
gar nieht in Rein gewesen. Da/] der Sehein des Feuers eine gewisse Freude bei Zu- 
schauern auszul6sen vermag, ist bekannt; in allen L~ndern, we man Kamine  benutzt, 
dient der Aufenthalt in ihrer N~he bei Zusammenktinften der  Familie der Ruhe und 
Erholung; aueh sieht man oft, wie die Itausbewohner stundenlang wie hypnotisierb 
die brennenden Holzseheite betraehten. Der Verf. se]bst erkl~rt, dab er unf~hig sei, 
ein Bush zu lesen oder sich auf eine Sache zu konzentrieren, wenn er sich in der N~he 
eines Holzfeuers befinde, - -  Als weitere Ursaehe flit die Brandstiftung wird die Me- 
lancholie angefiihrt. So steckte z. B. ein Zuchth~usler seine Zelle an aus Verzweiflung 
dariiber, da~ seine El tern  infolge seiner Straftat in Kummer und Sehande geraten 
seien. - - D i e  geistigen St6rungen in der Pubert~t and w~hrend der Menstruation 
spielen eben/alls eine bedeutungsvolle Rolle. Intellektuell Zurfickgebliebene ffihren 
die Brandstiftung oft aus Beweggrfinden aus, die ihre geistige Kurzsiehtigkeit erkennen 
lassen. - -  Nicht zu untersch~tzen ist aueh der EinfluB des Alkohols und seiner krimino- 
plastisehen Folgen, die der Ref.in diese Z. 20,516 [Org.] eingehend gesChildert hat . --  Ferner 
bestehen auch Beziehungen zwischen Epilet)sie und Brandstiftung, die oft, aber nieh5 
immer, den Weg fiber die Psychopathologic gehen. Nieht zu vergessen ist  auch der 
Veffolgungswahnsinn; ein treffliehes Beispiel ist der Fall Wagner aus Degerloch, 
der im Jahre 1913 seine Frau und seine 4 Kinder t6tete und sparer in 4 Bezirken des 
Dories Mtihlhausen Feuer anlegte. - -  Sehr h/iufig sind die bekannten F~lle, dab Jugend- 
liche aus Heimweh .Brandshftungen begehem Hier is~ nach den Erfahrungen des 
Ref., das Verlangen, nach Hause zu kommen, die Triebfeder. - -  Die Verirrungen der 
Liebe kSnnen als Ursaehe der Brandstiftung fiberall deft  bet/s werden, we es sieh 
u m  einen krankhaft aussehweifenden Erotismus-handelt oder aueh in den F/~llen, we 
eine versehrn/~hte Liebe die Rache ausl6st: - -  Gelegentlich erseheint de~ Sadism~s, 



381 

h/~ufig die Hysterie als Ursaehe der Brandstiftung. Neurasthenie sowie die Folgen yon 
Kopfverletzung und Angstzust~nde f~ihren ebenfalls dazu, und endlieh ist der Aber- 
glaube yon tatf6rdernder Bedeutung. Der Verf. erw~hnt schliel]lieh Kants Schrift 
,,Tr/iume eines Geistersehers", der den groBen Brand Stoekholms yon 1759 vorher- 
sagte. Diese ,,Geisterseher" iarbeiten oft mit Verbrechern zusammen, was die Ge- 
nanigkeit erkl~rt, mit der sie Oft und Zeit der groBen BrEnde vorhersagten. - -  Selbst- 
mord dutch Flammentod ist selten; es handelt sieh naeh N. um Kranke, die von aul]er- 
ordentlieh schwerer ~%urasthenie befallen sind and sieh keine Rechensehaft fiber die 
Qualen dieser Art des Selbstmordes geben. Hier kommt naeh Ansicht des Ref. nieht 
eine Neurasthenie, sondern eine schwere psyehisehe Erkrankung als Ursache des Selbst, 
mordes in Frage. - -  Endlieh fiih~t der Verf. noeh ein Beispiel yon Personen an, die unter 
dem EinfluB der Hypnose einen Brand anlegten, naeh dem Aufh6ren der Hypnose 
die Tat  und den Antrieb dutch den Hypnotiseur leugneten, dann abet unter der Ein- 
wirkung einer neuen hypnotischen Sitzung beide die Tat eingestandem Tfibben. 

Gaup9 , Robert: Krankheit and Tod des paranoisehen Massenm~rders Hauptlehrer 
Wagner. Eine Epikrise. Z. Neut. 163, 48---82 (1938). 

Hauptlehrer Wagner, 1874 als das 9. yon i0 Kindern geboren, yon denen 6 klein 
starben, stammt yon charakterlich abnormen und psychopathisch minderwertigen 
Eltern (der Vater wax Trinket, die Mutter war triibselig pessimistiseh und sexuell sehr 
erregbar), 1 Bruder der Mutter war schizophren, der ~lteste Bruder ein halt|0ser, 
unsteter Psychopath und Trinket; vielleicht steckt ein zirkulErer Kern mit vorwiegend 
depressiven Zfigen in der Familie. Die erste Jugend W.s fiel in eine Zeit vSllig zerriit- 
teter Familienverh/iltnisse. Als Kind hatte W. Angst- and Verfolgungstr~ume. Als 
Knabe zeigte er sieh sehr begabt, klug and phantasievoll. Er w~r der beste Schiller 
der Klasse, zufolge seiner Strebsamkeit wurde er ins Volkssehullehrerseminar aufgenom- 
men. Zu Beginn der Pubert~t war er yon stiller FrSmmigkeit: Bei dem 18---20jiihrigen 
bestand ein fiberwertiger Onaniekomplex. Friih erwaehte die Iqeigung zum anderen 
Geschlecht, Seinen Kollegen in Mfihlhausen fiel er in keiner Weise auf, nut daft er 
gelegentlich viel trank, alkoholintolerant war and in der Angetrunkenheit atheistische 
and anarehistische Reden ffihrte. Wegen Schw~ngerung eines M/idehens wurde er in 
ein kleines Doff versetzt, von: da 1912 in die Iq~he yon Stuttgart. Das M~dchen 
heiratete er, sie gebar ibm 5 Kinder, von denen das jtingste friih starb: Am 4. IX. 1913 
t S t e t e  W. mi t  dem Bel l  seine 4 K i n d e r ,  die er z i r t l i e h  l i e b t e ,  seine F r a u  
u n d  a u B e r d e m  9 P e r s o n e n  in Mf ih lhausen ,  v e r w u n d e t e  v ie le  a n d e r e  Men- 
s e h e n ,  aueh  e in iges  Vieh und  z i inde te  e ine Anzah l :von  S c h e u e r n  a n d  HEuse r  
an. Er wurde niedergesehlagen, dabei Sehwer verwundet and in der Tiibinger Univer- 
sits 6 Wochen auf seinen Geisteszustand beobaehtet. Professor G a u p p  
stellte lest, dat] W. an der seltenen Kraepe l insehen  l~aranoia lift und dab diese 
Krankheit, ohne der Umgebung aufzufallen, bereits seit 12 Jahren bestand. Das Ver- 
fahren wurde eingestellt. W. war darauf 24 Jahre lang in der Irrenanstalt Wiesenthal 
in einer Einzelzelle interniert und starb im April 1938 an self 1930 bestehender aus- 
gedehnter LungentuberkuIose: - -  Ffi~ sein Gutaehten yore Jahre 1914 stand G. auBer 
den Angaben W.s dessen 3b/~ndige Autobiographie aus den Jahren 1909--1913 zur 
Verffigung. W. war 1901 der Sodomie verfallen, was ihn ungemein ekelte, jedoeh seiner 
Umgebung vollst/~ndig unbekannt blieb. Er nahm abet bestimmt an, dab dieses sexuelle 
Vergehen in Miihlhausen in aller Mund war und dal] ibm die dortigen m~innlichen Ein- 
wohner mit Hohn und Sport, Tuscheln, Lachen and h~imischem Klatsch nachstellten. 
Alser  versetzt war, bemerkte er auch an diesem Oft Anspielungen auf seine Schuld; 
die Einwohner yon M. batten die Naehricht fiberbracht. Sein ttaB gegen Mfihlhausen 
stieg framer mehr. Sein Leid sehien ihm so ,,maBlos, wie es keiner zu tragen habe". 
Sein Sehuldgeffihl, der Gram and Zorn gegen sich selbst wuehsen, er unternahm Selbst- 
mordversuehe und beschloB, die Wel?~ vet seiner Naehkommensehaft zu bewahren, es 
sei seine Pflicht, se ine  F a m i l i e  a u s z u r o t t e n ,  abet auch die SpStter und Verfolger 
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s t r e n g ' z u  bes t r a fe i i .  Yon 1908 ab hat W. nun einen grauehvollen ~ernichtungsplan, 
wie aus den Tagebtichern hervorgeht, aufs genaueste vorbereitet und ihn 1913 in der- 
selben Weise ausgeftihrt. - -  In der Folgezeit bereute W. die TStung yon, Frau und Kin- 
dern niemals. Die Frau tStete er, um ihr den Schmerz tiber den Tod der Kinder zu 
ersparen er wie seine Familie seien infolge erblicher Entartung reif fiir den Unter- 
gang gewesen, mit Recht babe er praktische Rassenhygiene getrieben. In seinem Denken, 
Wolten und Handeln war, e r stets Mar. Die Verfolgungsideen dauerten bis zum Ende 
for~, das Verhalten seiner Umgebung deUtete e r  illusion/~r urn. - -  Nicht immer war 
das Wahlasystem unerseh~tterlich. B d  nachlassendem Affekt spraeh W. beztiglieh der 
Miihlha~ser Verfolgungen vorfibergehend vonder MSgliehl~eit eines Irrtums. Der l~rank- 
hafte BeziehungswahIi zeigte sieh immer wieder. Die Verfolgungsideen hezogen sich naeh 
und nach immer mehr a~Jf einen Diehter Werfel, den W. mit haltlosen Griinden als Pl~gia- 
tor ?con ibm verfaBter dichteriseherArbeiten bezeichnete . -  Schon immer hatte Wagner 
D~amen yerfag~, die iibrigens nieht schlecht beurteilt Worden sind. AuchiIi der Irren- 
an s~alt rang er um :seine Anerkennung als Dichter: Schon immer, ftihlSe er sich zu HShe- 
rein berufen, war mal31os egoistisch (hieltsich ftir einen zweiten Schiller). Er vertiefte 
slch in seiner Zelle in das Studium yon Btichern und lenkte sich dureh seine Dichtungen 
yon seinem fraurigen Schicksal ab, wenngleieh er immer wieder die Aufnahme seines 
Prozesses zu erreichen suchte in der Hoffnung, dag ihn die Geschworenen ftir geistes- 
gesund erkl~rten und er hingerichtet werde. In einem Drama W a h n  schilderte er, 
wie G. schreibt, die Entwicklimg paranoiscber WaknbildUng und die Yerriicktheit in 
e i n z i g a r t i g e r  Weise aus Selbsterlebtem, GehSrtem Und Gesehenem. G. er:neuer~ 
d ie  Diagnose  der  Paranoi-a.  Der~ W. ist nieht zur.Schiz0phrenie zu reehnem 
Eine manische Komponent~ sei vielleieht vorhanden gewesen. W. ~ war Pykniker: 
.Die Kxankhei~ hat  37 Jahre bestanden. G. Ilberg (D~esden).o 

Steigertahl, 6e0rg: Der Vollzug der Unterbringung im Arbeitshaus, Asyl, in der 
Trinkerheilanstalt Undin der Hell- und Pflegeanstalt. B1. Gef~ngniSkde 69, 30-:43 (1938). 

Der Leiter der S~aatlichen Wohlfahrtsanstalten Hamburgs nimmt in.einem Vor- 
trag, den ervor  dem Ausschu$ ffir Strafvolls~reekungsrecht der Akademie ftir Deutsches 
Reeht in Berlin am 17. XII.  1937 gehalten hat, erneut eingehefid auf Grund seiner 
reichen Eriahrt~ngen in der Anstaltss zu der Frage Ste]lung, wie kfinftig die 
strafgerichtliche Unterbringung imArbeitshaus und AsyI und in Trinkerheilanstalten find 
Heil- und Pflegeans~alten nach w167 42a'ff. StGB. gestaltetwerden soll. Mit MeJxner  (vgl. 
~tiese Z. 29, 239) wendet er sich gegen die Eingliederung der Arbeitsh~user in den 
SSrafvollzug, dessen strenge Methoden ffir die ,Behandlung der iiberwiegend passiven 
~Na~hren der ~ Asozialen nicht geeignet: sind. Er tritt, dafiir ein, did MSglichkeit .der 
Azsylunterbringung zu erweitern, insbesondere aueh ffir eine billigere und zweekm/il3igere 
Behandiung alter arb'eitsunf/ihiger Sicherungsverwahrter naeh w 42h StGB~ Die straf- 
rechtliche Unterbringung in Trinkerheilanstalten nach w 42c StGB. h~lt S t .  nicht 
fiir angebracht~ wenn diese Anstalten nach Art der HeiI- .und Pftegeanstalten gin- 
geriehtet sind. Viele ~xzte haben ibm darin reeht gegeben, da$  es falsch ist, den Arzt 
zum Lei te r  solcher Trinkerheilanstalten zu bestellen .und diese Anstalten Hell- und 
Pflegeanstalten anzugliedern. Dagegen Soll die Entziehungsanstalt ftir Rauschgift- 
sfiehtige wegen ihrer besonders schwierigen Behahdlung den Hell- und.Pflegeanstalten 
angegliedert werden. Die strafrechtliche Unterbringung in Hell: und Pflegeanstalten 
naeh w 42b StGB. sON jedbe h weitgehend ebenso wie bei den Trinkerheilanstalten in 
eine Bewahrung in Ffirsorg~eanstalten ~ibergeffihrt werden, da derartige Geistes]~ranke 
und Tr%nker sehr h/iufig nicht heilbar sind und aueh nieht st~ndiger ~rztlicher Pflege 
bedtirfen, sondern ]ediglieh e~ner Beaufsichtigung, die mit  verst~rkter tteranziehung 
zur Arbeitsleistung verbunden sein mul~ (vgl. im iibrigen diese Z. 29~ 237). H. Haeckel. 

Seibert, Otto: Invaliden-Sieherungsanstalten. BI. Gef/~ngn/isl~de 69, 286:-290 (1938). 
Da sich,, wie die Erfahruhg lehrt, der  Betrieb in den Sicherungsanstalten:~cegen 

der Anh~nfung yon arbeitsunf~higen~ abet trotzdem bis arf ihr Lebensende gefKhYlichen 
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Hi~ftlingen immer schwieriger und unwirtschaftlicher gestaltet, wiM ats einz!g be- 
schrei~b~arer Aus~veg die  Schaffung yon eigenen I n v a l i d e n s i c h e r u n g s a n s t a l ~ e n  
empfohlen. Solche Sonderanstalten wtirden angesichts d e r  verringerten Kerper~ 
krafte der darin Verwahrten nur einen Bruchteil der .ira regul~ren Sichcrungsvollzuge 
not~endigen Sicherungseinrichtungen un d des dort erforderlichen Aufsiehtspersonals 
benetigen, Technisches Werkpersonal w~re darin, da solche Sonderanstalten ja keine 
Anstaltsbetriebe zu fiihren h~tten, :fiberflfissig. Auch das u kennte 
ohne Bedenken ~ul~erst knapp bemessen ~verden. Ebenso wi~ren an die bauliche Be- 
schaffenheit keine grol]en oder gar kostspieljgen Anforderungen zu stellen: jedes nn7 
benutzt stehende gre]ere Geb~ude, das mit einem ger~umigen, manerbewehrten t tofe 
ausgestattet und nicht zwangslaufig mit einem 0konomiebetriebe verbunden is~, 
eignet sich ohne weiteres dazu. Ganz veffehlt w~re es allerdings, aus falsch verstandener 
Autarkie zu solchen Sonderanstalten wieder einen landwirtschaftlichen Betrieb zu 
ffigen. Denn damit wfirden nicht billigere Verwahrungsanstalten, sondern hoffnungs- 
lose Verlustbetriebe geschaffen werden. Wenn man sich zur Griindung yon Invaliden= 
sicherungsanstalten entschl6sse, kennten die gewehnlichen Sicherungsanstalten in 
erheblich versti~rktem Mal~ e den wachsenden Forderungen der nationalsozialistiSchen 
Plan~irtsehaft dienstbar gemacht werden, v. Neureiter (Berlin). 

]tenkel, ]teinrieh: ])as Sieherungsverfahre- gegen Gemeingef~ihrliehe. Z. Straf- 
r ech~swiss. 57, 702--770 u. 58, 167--237 (1938). 

Nach einem ausftihrlichen kritischen Uberblick, der auf die heutige Problematik 
des Themas hinweist, befal]t sich die Untersuchung mit der derzeitigen Verfahreng* 
regelung beim Sicherungsveffahren. Es wird unterschieden das unselb~t~ndige, das 
selbst~ndige und d a s  nachtriigliche Sicherungsverfahren. 'In dem ersteren wir d tiber 
die Siehernngsfrage gleiehzeitig mit der Straffrage, also im St rafveffahren dureh den 
Strafrichter entschieden. Ein selbst~ndiges Sicherungsveffahren lieg~ vor, wenn bei 
dem gegebenen Anlal~ einer Straftat die Sicherungsfrage deshal.b ausSchlieBlich er- 
5rtert wird, well die Strafveffolgung der Tat aus irgendeinem Grunde unzul~ssig ist. 
Von einem nachtr~iglichen Sicherungsverfahren spricht man dann,' wenn gegen den 
T~er  einer mit Strafe bedrohten I-Iandlung, der bereits im Strafverfahren rechts- 
kr~ftig zu Strafe verurteilt worden is~, mit l~ficksicht auf seine vermutete Gemein- 
gef~hrlichkeit die zus~tzliche Anordnung yon Sieherungsmal]regeln erwogen wird. 
t I enke l  kommt bei der Kritik des bestehenden Reehtszustandes zu dem doppelten 
Ergebnis, da~ der heutige Anwendungsbereich gegen Gemeingef~hrliehe zu eng gezogen 
wird, und dal~ weiterhin die Anwendung yon Strafverfahrensnormen im Sieherungs- 
ver~ahren dem Sinne nach widerspruehsvoll und daher der Verwirklichung des gesetz- 
geberischen Willens abtr~glich ist. In dem Abschnitt ,,Leitgedanken einer kfinftigen 
Gesamterneuerung des Sicherungsrechts" werden ausfiihrliche Vorschl~ge unterbreitet 
zur BeSei~igung der aufgetretenen Mi~st~nde. Mit Recht greift It. das unsystematische 
Nebeneinander yon richterlicher und polizeilicher Zust/~ndigkeit an. Auf jeden Fall 
miisse zunKchst eine Vereinigung der Zustiindigkeit in einer Hand erreicht ~ wer4en. 
Sie kSnne naeh der Grundtendenz nationalsozialistischen Sicherungsrechts nur beim 
Richter liegen, was im wesentlichen dadurch zu erreichen sei, dai] die 0bernahme 
der einstweflen noch im polizeillchen Verfahren erledigten Sicherungsangelegenheiten 
in das Bereich der Sicherungsgerichtsbarkeit erfolgen wfirde. Das zu erstrebende Ziel 
sei: ,,Die PolizeibehSrden haben alle diejenigen Mal~nahmen zu treffen, die zur un- 
mittelbaren Abwendung einer drohenden Ge!ahr dienen; sie kSnnen zu diesem Zweck 
yon der polizeilichen Verwahrung Gebraueh machen (w 15 1 PVG.), jedoch nur auf eine 
bestimmte z u  begrenzende Dauer. Erscheint die Anstaltsunterbringung des Ver- 
wahrten auf langere, unbestimmte Zeit angebracht, so ist die Entscheidung des Richters 
im Sicherungsverfahren herbeizufiihren, bei der diejenigen E rfahrungen verwertet 
werden kSnnen, die w~hrend tier vorl~ufigen polizeilichen Verwahrung mit dem Be- 
troffenen gemacht worden sind." Hans H. Burchardt (Berlin). 
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Sauerlandt, Max: Zur Praxis der Sicherungsverwahrung in Reehtsprechung uad 
Vollzug, (Seminar ], Stra#echt u. KrimHalpolitik, Univ. Hamburg.) Mschr. Kriminal: 
bioL 29, 305--329 (1938). 

In einer auflerordentlich bemerkenswerten Arbeit wird nachgewiesen, dab zwar 
die Gesamtzahl der Verurteilten in den Ja~aren nach 1933 nachgelassen hat, jedoch 
kommt es immer noch z~ einem besorgniserregenden Anstieg der Riickfallkriminalit~it. 
Das Gesetz gegen gefiihrliche Gewohnheitsverbrecher vom 24: XI. 1933 hat zwar die 
Konsequenzen der nationalsozialistisehen Regierung gezogen, wird jedoeh vielfach 
noeh in einer recht milden Form angewandt. Selbst wenn die rechtlichen Voraus- 
setzungen zur Anwendung der Sicherungsverwahrung geguben sind, glauben manche 
Gerichte dem sehweren u noch einmal eine BesserungsmSglichkeit zu geben 
dutch eine hohe Zuchthausstrafe. In den meisten Fiillen werden sie jedoch entt~iuscht. 
Die wichtigste Frage, welche zu entseheiden ist, ist die Feststellung, da$ es sich um 
einen gef~hrlichen Gewohnheitsverbreche~ handelt. Es ist nach Ansicht des VerL 
~alsch, die Sicherungsverwahrung abh/~ngig zu maehen yon der Feststellung eines 
erhShten Verschuldens; Infolgedessen wird die Reehtsprechung der Geriehte zur Frage 
der Unterbringung in S.V. noeh nicht als befriedigend angesehen, tIingewiesen wird 
auf die Zul/iSsigkeit tier Anwendung der SiV, neben'der Anordnung de~ U~e~bi~ingung 
in einer Hell- und PflegeanStalt. Wobei die letzte ~Magnahme die mildere sein soll. 
Vorgesehlagen wird in Zweifelsf~llen, beide MaBnahmen nebeneinander anzuwenden 
und die endgfiltige Entseheidung den VerwaltungsbehSrden zu iiberlassen. Interessant 
ist aueh die Fes~stellung, dug yon insgesamt 3400 untergebraehten Personeu 244 bis 
zum 31. XII. 1936 entlassen wurden. In 20,5% der F~lle muBte die Entlassung bereits 
zum 1. IV. widerrufen werden, Die ganze Arbeit beweis~, da$ die Sehwerkriminalit~t 
angeboren ist und in keiner Weise dutch zu milde Mal~nahmen ausgerottet werden kann. 

TrendteI (Unna). 
Specht: Die Entlassung aus der Sieherungsverwahrung. Mschr. Kriminalbi01. 29, 

329--333 (1938). 
Die Ergebnisse der Sicherungsverwahrung sollen auch in letzter Zeit als noch 

nicht vollbeffiedigend angesehen werden. Es ist verschiedentlich betont worden, dal~ 
die Entscheidung fiber die Entlassung aus der S.V. am besten dutch die Anstaltsverwal- 
tung getroffen werden kSnnte. Demgegenfiber weist der Verf. nach~ dab sleh am besten 
noch als EntlassungsbehSrde das zust~ndige Landgericht bew~hrt habe.  N u r  das 
Gericht sei in der Lage, in objektiver Wiirdigung der verschiedenen Beurteilungen 
zus~mmenfassend zu dem Ergebnis zu kommen, ob eine Entlassung zu befiirworten 
w~re oder nicht. Der Vorwurf, die vielfach andersartige Zusammensetzung des Gerichtes 
sei ffir 'eine einheitliche Auffassung der Entlassungsfrage aus der S.V. nicht tunlich, 
wird abgelehnt, da das Gericht jederzeit in der Lane sei, sich ausreiehende Unterlagen 
und Beurteilunge~ fiber die betreffende Person zu beschaifen. Zudem sollen ja auch 
diel Beurteilunge/~ der Anstaltsdirel~toren der S:V.-Anstalten aus Material der Anstalts- 
mitarbeiter entgtehen, i Diese Beurteilungen sollen zum grSl~ten Tell so idfirffig gewesen 
sein, dal~ gergde deswegen es notwendig erscheint, yon Gerichts wegen eingehende 
zus~itzliche Beurteilungen einzuholen. T~endtel (Unna). 

Begemann, Gusta: Straivollzug an Frauen. B1. Gef~ngniskde 69, 202--206 (1938). 
Es handelt sich um eine Entgegnung auf den Artikel ,,~ber'den Strafvollzug an 

Frauen"  yon Else Voigtli inde~i(vgl.  diese Z. 30, 320). Veri. wiinscht auch ffir 
Frauen :ein streng diszipliniertes Leben, eine festa Zielsetzung auf Unter- und Ein- 
ordnung des einzelnen inl einen Gesamtorganismus. Sie h~lt as Iiir Zweckm~ig, nur 

~die Seelsorge dem Geistlichen zu fibertragen, die Fiirsorge dagegen einem fachlich ge- 
schul~en Menschen, z.B. einer Juristin. Ira iibrigen stimmt VerL Voigtl~inder 
durchweg zu. : So verlangt auch sie Belehrung iiber Weitanschauung und Politik, 
abet :auch fiber alle praktischen Dinga der tIaush~ltsffihrung und des Wirtsch~fts- 
lebens, jedoch nur the0retiseh. GSrHg (Berlin). 


