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Form durch geringe Intensit/it der BewegungsstSrungen, durch m/il~iges Fortschreiten 
und Oft durch Fehlen einer Demenz ehar'akterisiert. Xtiologisch sei nur ausnahmsweise 
eine Lues, einigemal eine Arteriosklerose festzustellen. GewShnlieh/ihnele der patho- 
logisoh-anatomisehe Befund dem bei dem erblichen Veitstanz mit zellul/iren diffusen 
Degenerationen im subcorticalen Grau sehr, dagegen sollen die Stirnhirnver/inderungen 
fehlen. Die halbseitigen chronischen Choreaerkrankungen zeigen gegenfiber denen im 
mittleren Alter keine wesentlichen Untersehiede. _A_us der Gruppe der akuten Chorea 
im Greisenalter wird zun/~ehst die Sydenhamsche Chorea erw/ihnt, die nicht nur als 
:Rezidiv oder nach einem akuten Gelenkrheumatismus, sondern auch als frische Chorea 
minor - n u r  selten yon eincm Herzfehler begleitet- auftrete, Neigung zu Rezidivbildung 
und Chronischwerden zeige und Frauen mehr als M/inner befalle. AuI~er der Chorea 
yore Typ S y d e n h a m  seien im Greisenalter die subakute, intermittierende Form nach 
L h e r m e t t e  and eine durch ein filtrierbares Virus verursachte Chorea (Harvier)  zu 
beobachten. Schlie$1ich werden auch die choreatischen Erscheinungen bei der Ence- 
phalitis epidemica erwghnt. - -  Bei den zahlreichen, besonders aus frfiheren Jahrzehnten 
stammenden Literaturangaben sind deutsche Arbeiten (Bonhoeffer  u. a.) der letzten 
Zeit weitgehend iunberficksichtigt geblieben. E. Illing (Brandenburg-GSrden). o 

Karlan, Samuel C.: A eomparative study of psychoses among negroes and whites 
in the New York State prisons. (Vergleichende Untersuchung der Psychosen bei Negern 
and  Weil~en in den New Yorker Staatsgefs (Dannemora State Hosp., Danne- 
recta.) Psychiatr. Quart. 13, 160--164 (1939). 

Frfihere Zs hatten ein erhebliches ]~berwiegen, fast Verdoppelung, der 
Geisteskrankheiten bei Negern gegeniiber der weil]en BevSlkerung ergeben. Um fest- 
zustellen, wieviel an diesem Unterschiede Rasseeigenschaften oder die /iuSeren und 
sozialen Verhs Anteil haben, wghlte Verf. eine Umgebung, die fi~r alle die gleiche 
ist, d. h. die Gefs An gr61~eren Zahlen konnte er feststellen, da]] ffir Haft- 
psyehosen, Schizophrenie, maniseh-depressive Formen und andere Psychosen die 
Prozentzahl nur geringe Unterschiede aufwies und da]] nut an den syphilitischen- 
:Psychosen die Neger 4--5 real so stark beteiligt waren als die Weif3en. Es geht daraus 
hervor, da$ aueh am Auftreten der endogenen Psyehosen die Umweltursachen einen 
wesentlichen Anteil haben miissen. H. Haenel (Dresden).~ 

Kriminologie. Kriminalbiologie. Poenologie. 
Mayer, Ludwig: Noehmals ,Das Verbreehen in Hypnose". Antwort auf die Fragen 

und Anmerkungen yon Prof. Dr. med. Hans Biirger-prinz in dieser Monatssehrift 1938, 
:S. 194ff. Msehr. Kriminalbiol. 29, 527--532 (1938). 

Biirger-Prinz, H.: Kurze Anmerkung zur vorstehenden Erwiderung yon L. Mayer. 
1VIschr. Kriminalbiol. 29, 532--533 (1938). 

Weitere Auseinandersetzung des Autors mit seinem Kritiker, der an der Beweis, 
ikraft des bekanntenHeidelberger Falles fiir die MSglichkcit eines Verbreehens in Hypnose 
:nach wit vor zweifelt. Ffir Bf i rger -Pr inz  scheint es nicht zweifelhaft zu sein, dal~ das 
Opfer, Frau E., fiberhaupt unter hypnotischen EinfluI~ gestanden hat, sondern lediglich, 
da$ sich ihre sexuellen Entgleisungen und Verbrechensvcrsuche a l le in  durch Hypnose 
erkliiren lassen sollen, nicht vielmehr letzlich auf eine pers6nliche Einstellung und 
Entscheidung der Frau zurfickgehen. Die ns Einzelheiten der Auseinandersetzung 
werden nur yon dem Inhalt des M ayerschen Werkes aus ganz verst~ndlich und ent- 
ziehen sieh daher einem kurzen Referat. (Bi i rger -Pr inz ,  vgl. diese Z. 31, 117.) 

W. v. Baeyer (Nfirnberg).o 
�9 Exner, Franz: Kriminalbiologie in ihren Grundziigen. Hamburg: Hanseatische 

Verlagsanstalt 1939. 366 S. RM. 12.50. 
Der bekannte Mfinchener Strafrechtslehrer F ranz  Exner  fiillt dutch sein.neues 

Buch ,,Kriminalbiologie in ihren Grundzfigen" eine sehr ffihlbare Lficke ans, da eine 
zusammenfassende Ubersicht fiber dieses Wissensgebiet bisher fehlte. Es h a n d e ! t  
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sich bei der Kriminalbiologie, wie der Verf. in seinem Vorwort sagt, ,,urn ein Wissens- 
gebiet, das sozialwissenschaftliehe sowie naturwissenscha{tliche Gegenstgnde betrifft 
und darin nebeneinander sozialwissenschaftliche und natnrwissenschaftliche Arbeits- 
weise fordert". Dem Verf. ist zuzustimmen , wenn er sagt, dab die Kriminalbiologie 
ihre bedeutendsten Anregungen nnd Fortschritte dem Mediziner verdankt. Es ist 
deshalb durchaus verstgndtich, wenn er die ~'age erSrtert, ob der Jurist bereehtigt sei, 
einen deln wissenschaftlichen Heimatland seines Denkens sehr naheliegenden Stoff 
zu behandeln. Da der knsgangspunkt dieses Wissenszweiges das ,,crimen" ist, so hatte 
er als Jurist in zunitgemg$er Beschrgnknng such den Tire1 Kriminologie fitr sein 
schSnes Buch wghlen kSnnen. - -  Da E x n e r  es abet in hervorragender Weise versteht, 
das formalistische Denken des Geisteswissensehaftlers mit den naturwissenschaftlicher~ 
Belangen des Mediziners in Einklang zu bringen, so erw~chst der Darstellung durch 
die unterlassene Einengnng kein Nachteil, ebenso wie in der Monatsschrift far Kriminal- 
biologie und Strafreehtsreform die Synthese der Arbeiten yon Xrzten und Juristen 
die kriminalbiotog~sche Wissenschaft befrnehtet. Die Anfgabe, die E x n e r  sich stettt, 
hat er nach allen Richtungen hin gl/~nzend gelSst. Mit vollem Erfolge hat er den Vet- 
such gemacht, die erbbiologischen, soziologischen, psychopathisehen und statistischen 
Einzelheiten der Kriminalbiologie gedanklich zu ordnen nnd in Bin System zu bringen. 
Zahlreiche Tabellen und Kurven erl~ntern in anspreehender Weise den Text. In den 
Mittelpunkt stellt der Verf. die entscheidenden Grnndtatsachen des Zusammenwirkens 
yon Anlage und Umwelt. Des weiteren behandelt er das u im Leben der 
Volksgemeinsehaft und setzt dazu den V01kscharakter sowie die Umwelt des Volkes 
in Beziehung. Er gibt eine ~beraus treffende Darlegung der Person nnd der Umwelt 
des T~ters und der Tat selbst, indem er in Ansfithrungen von einer gerade ihrn eigenen 
unnachahmlichen Anschaulichkeit Person nnd Tat sowie Umwelt nnd Tat miteinander 
in Beziehnng setzt. Zum Schlu$ bringt E x n e r  eine Wtirdignng des Einzelfalles mit, 
einer kriminalbiologischen Beurteilnng und tier Stellung einer sozialen Prognose. 
Die Darstellung ist sorgf~ltig abwggend, feinfiihlig nnd ansgezeichnet dutch Lebendig- 
keit und Klarheit. Alles in allem mu$ gesagt werden, dab bei der Abfassung dieseg 
Buches ein Meister am Werke war. s (Manster i. W.). 

Mezger,. Edmund: Zum Begri~f des l~s)'ehopathen. Mschr. Kriminalbiol. 80, 
190--192 (1%% 

Psychopathen sind im Sinne Schne ide r s  ,,abnorme PersSnlichkeiten". Psycho- 
pathisch ist die PersSnlichkeit'nur dann, wenn sie ,,abnorm" ist, also veto Durchschnitt 
der mensehlichen Erlebnisreaktion, nnd zwar nicht nur der augenblieklichen abweieht. 
Ob dies nach oben oder unten geschieht, ist gleichgttltig. Es handelt sich bei der Per- 
s6nlichkeit, also bei den Ge~tihls-, Gemiits-, Trieb- und Willensleben des Menschen 
nieht nur um etwas Quantitatives, mit Zahlen mel]bares, sondern immer such um etwas 
Qualitatives. l~[ezger sagt mit Reeht, es sei ein Irrtmn, zu glauben, da~; wit aus der 
reinen Beschreibung heraus sehon ein Urteil darfiber gewinnen k6nnten, daf~ eine be- 
stimmte PersSnliehkeit abnorm hyperthymisch, depressiv, selbstunsicher, geltnngs- 
sttchtig, explosiv und haltlos sei. Alle diese Dinge sind im normalen Leben sehon vor- 
gebildet. Die Grenze zwisehen normal und abnorm finden wit nur immer erst dadurch,. 
da$ bewu~t oder unbewul~t yon uns gewisse wertende oder mindestens wertbezogene 
Gesiehtspunkte eingesehaltet werden. Abnorm wird die PersSnlichkeit erst dann,. 
wenn die Eigenschaft oder die PersSnlichkeit so aus dem Rahmen f~llt, dal] sie ent- 
weder in nnser eigenes oder in ein als gegeben vorausgesetztes Wertsystem nieht mehr 
paint: Ob man nun die Psychopathen mit den abnormen PersSnlichkeiten als Minus- 
und Plusvarianten gleichsetzt, oder ob man als Psychopathen nut einen engeren Kreis 
der abnormen PersSnlichkeiten gelten lassen will, ist fiir die entscheidenden Fragen 
im Grunde belanglos. Mezger  bezieht sieh auf X u r t  S e h n e i d e r s  Definition, 
der unter Psychopathen solche abnormen PersSnlichkeiten versteht, die an ihrer 
Abnormit~t leiden oder unter deren Abnormitgt die Gesellsch~it leidet. Mezger  
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h~lt es trotz dieser logisch einwandfreien Umschreibung Sehne ide r s  far besser~ 
an Minustypen der abnormen PersSMiehkeiten zu denken. In logischer Kon- 
sequenz will er nicht nut yon Psyehopathen sprechen, sondern die Minderwertigkei~ 
zum Ausdruck bringen, indem er yon minderwertigen Psychopathen oder vielleicht. 
mit K o c h  yon psychopathischen Minderwertigkeiten redet. Die F~age, ob man die 
abnormen PersSnliehkeiten als krankhafte PersSnliehkeiten bezeichnen darf, ist nach 
dem Verf: zun~ehst eine medizinische Frage, die der Jurist als solche nicht entscheiden 
kann und will. Mezger  erSrtert schlieBlich die praktisehe Frage der Anwendbarkei~ 
des w 51 Abs. 1 und 2 (RStGB.) auf die Psychopathen. Die Worte, ,,krankhafte StS- 
rung der Geistest~tigkeit" in Abs. 1 und2  des w 51 sind positiv rechtlich zu versteherr 
und umfassen naeh ihrer Entstehung und bisherigen Anwendung grunds~tzlieh aueh die 
Abnor~hit~ten der Anlage. Versteht man, wie Mezger  glaubt es tun zu sollen, den 
Ausschlu$ der Zurechnungsf~higkeit als ttemmung gegenfiber der Auswirkung der ethi- 
schen PersSnliehkeit dutch Umst~nde, far die der T/~ter niehts kann, so darf man die 
Anwendbarkeit des w 51 auf Psychopathen nach Mezger  nicht nnter allen Umst~nden 
verneinen. Demgegenaber ist jedoch nach Ansicht des Ref. geltend zu machen, dalt die 
krankhafte StSrung der Geistest~tigkeit ira Sinne des w 51 Abs. 1 nut dann als straf- 
aussehliel~end angenommen werden kann, wenn sie es dem T/~ter unmSglieh macht, 
das Unertaubte der Tat einzusehen und dieser Einsicht entspreehend zu handeln. Der- 
artige UnmSglichkeiten hat der Ref. in ausgedehnter Gutachtert~tigkeit bei der Psy- 
chopathie bisher niemals erkennen k~nnen. Es ist erfreulich, dal3 auch Mezger  die 
AnwendungsmSglichkeit des w 51 Abs. 1 mit Ausschlul~ der Zurechnungsf/ihigkeit bei 
der Psychopathie wohl nut in ganz seltenen nnd besonders gelagerten F~llen in An- 
wendung bringen will. Dagegen bleibt, und darin stimmt Ref. dem vielerfahrenen 
Mezger  durehaus zu, w 51 Abs. 2, d.h. die verminderte Zureehnungsf~higkeit sehr 
wohl in nicht so ganz seltenen F/illen erw/~genswert. M. hat fibrigens durehaus recht, 
wenn er sagt, da$ die Unterbringung gem~l] w 42b RStGB. nut auf dem Umweg fiber 
w 51, Abs. 2 mSglich sei. Damit dieser Weg, wo er zu saehgem~$en Ergebnissen nStig 
ist, nicht verschlossen werde, sollte man die Psychopathen nicht grunds~tzlich aus 
w 51 RStGt~. ausschliel]en. Heinr. Tgbben (Manster i. W.). 

Galdo, Luea: Carattel'oiogia e criminalitY. (Charakterologie und K riminalit~t.) 
(Istit. di Psicol. Sperim., Univ., Napoli.) Riv. Psieol. 85, 61--67 (1939). 

Abdruek eines fiir den I. Internationalen kriminologischen Kongref~ in Rom 
erstatteten Beriehtes, der sick mit der Entwicklung des Charakters und des ethischen 
Ftihlens in Abh/ingigkeit yon biologischen und Umweltsfaktoren befal3t. Insbesondere 
wird die Bedeutung des Mileus fiir die Charakterbildung herausgestellt, v. Neureiter. 

Gemelli, Agostino: Reeherehes sur le..d61inquant par tendanee" du Code P6nal 
italien. (Untersuchungen tiber den ,,Verbrecher aus Hang" im i~alienischen Straf- 
gesetzbuch.) Rev. Droit pdnal 19, 545--567 (1939). 

Der Verf. kommt zu dem Schluft, dal], wenn man nnter einem Verbrecher aus I-Iang 
einen Menschen versteht, dessen psychische Struktur eine natfirliche lqeigung zum Vet- 
brechen aus Ruehlosigkeit aufwejst, ohne da~ er Psychopath oder degeneriert; oder 
krank oder geborener Verbrecher oder moralisch irre oder ein Mensch mit aufgehobener 
oder verminderter Zurechnungsfahigkeit ist, er bei keinem der 10 Untersuchten das 
Vorhandensein dieses kriminellen Typus habe feststellen kSnnen. Doch ist er welt davon 
entfernt, zu behaupten, dal~ der Begriff des Yerbrechens aus Hang aus dem Strafgesetz- 
buch entfernt werden masse, well er den Da~en tier Anthropologie, der Psyehologie 
und der Kriminologie nicht en~spreche. Diese im Strafgesetzbuch Roccos  definierte 
Erscheinung hat unter dem juristischen Gesichtspunkt einen lediglich pragmatischen 
Wert und stellt eine Formel dar, die, ohne dal3 man in eine Disknssion fiber die ~a~ur 
der Kriminalit/it sich einl~f3t, praktische Zwecke verfolgt und vor allem dahin zielt, 
die Gesellschaft vor denjenigen zu schatzen, deren Zurechnungsf~higkeit nieht geleugnet 
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werden kann. Bei ihnen ist zu hoffen, dal] sie dutch geeignete neue Erziehungsmittet 
fiir die Gesel]sehaft wiedergewonnen werden. T6bben (M~inster i. W.). 

Knigge, Fritz: Aberglaube und Verbreehen. (Zugleieb ein Beitrag zar Frage der 
psyehisehen Induktion.) Z. Neur. 166, 271--286 (1939). 

Eingehender Berieht fiber einen Gerichtsfall, dem folgender Tatbestand zugrunde 
lag: Der Zufall fiihrt einen 21jghrigen, dem Spiritismus und der Theosophie ergebenen 
jungen Mann mR einem 10 Jahre glteren, geistig etwas zuriickgebliebenen M/idehen 
zusammen, das seine Ideen aus dem instinktiven Wunseh naeh Anngherung heraus 
aufgreift. Es kommt bei ihr zur Entstehung ekstatischer BewuiRseinszust/inde, die 
ihre faszinierende Wirkung auf den m/innliehen Partner nieht verfehlen. In dem dutch 
verschiedene Erlebnisse entt/iusehten M/idehen dringt allm/ihlieh das Verlange~ durch, 
mit dem auf ungew6hnliehe Weise erworbenen Freund aus dem Leben zu seheiden. 
Aus der fanatisehen Versenkung in spiritistisehe Lehren gewinnt der junge Mann die 
Kraft, das Mgdchen zu tSten und sich selbst Verletzungen beizubringen~ yon denen er 
naeh Ansieht der behandelnden Xrzte nut dutch eine Art yon Wunder genesen ist. 
Die mit der Angelegenheit betraute Strafkammer hat sieh den fibereinstimmenden 
Gutaeh~en zweier medizinischer Sachverstgndigen angeschlossen und in ihrem Urteile 
festgestellt, dal~ der junge Mann eine dutch w 212 RStGB. (Totsehlag) bedrohte Handlung 
im Zustande der Zurechnnngsunfghigkeit (w 51, Abs. 1) begangen habe. Gemgl] w 42 b 
in Yerbindung mit w 29 StGB. wurde die Unterbringung in einer tIeil- nnd Pflege- 
anstalt angeordnet, v. Neureiter (Berlin). 

Langenbaeh, Wilhelm: Die Gefahr der Asozialen. Volk u. Rasse 14, 15--19 (1939). 
Verf. teilt die Stammtafel einer Familie mit einem betrgchtliehen Anteil Zigeuner- 

blur mit. In 4 Generationen finden sieh gehguft Asoziale und Kriminelle. Die Glieder 
dieser ,,asozialen Grol]familie" sind 201mal bestraR. Allein in einem Orte wurden fiir 
sie 225000 RM. Unterstiitzungsgelder aufgewendet! Weder die frilheren Fiirsorge- 
methoden, noch aueh das Gesetz zur Verhiitung erbkranken l~achwuehses und das 
:Ehegesundheitsgesetz sind geeignet, das Entstehen solcher Familien zu verhindern. 

v. Baeyer (Niirnberg).o 

Tullio, Benigno di: L'organizzazione della profilassi eriminale in Italia. (Die 
Organisation der Verbreehensvorbeugung in Ita]ien.) (Antropol. Criminale, Univ., 
,Reran.) Zacchia, II. s. g, 133--165 (1939). 

Alles, was zur ttebung der pshysisehen und moralisehen Gesundheit der Nation 
beitr/igt, fSrdert aueh die Verbreehensvorbeugung. Daher sind MaBnahmen wie das 
I-Iilfswerk ,,Mutter und Kind", die Organisation der fasehistisehen Jugend und der Frei- 
zeitgestaRung (Dopolavoro) far die kriminelle Prophylaxe ira allgemeinen Yon der 
gr61Ren Wiehtigkeit. Daneben sind abet auch noch die besonderen Mal]nahmen zu 
nennen, die der faschistische Staat auf dem Gebiete der Jugendgerichtsbarkeit, der 
Milit~irgeriehtsbarkeit, des Polizeiwesens und im Strafvollzuge getroffen hat. Der 
Aufsatz schildert die erw/~hnten Mal]nahmen im einzelnen und betont mit Recht, dal~ 
sie insgesamt einen iiberaus bedeutsamen und erfolgverhefl]enden Versueh, mit dem 
sehwierigen Probleme der Verbreehensbek/~mpfung fertig zu werden, darstellen. 

v. Neureiter (Berlin). 

Zerboglio, Adolfo: ,I1 diritto repressivo" e la ,,eostituzione delinquenziale". (Die 
Mal]regeln der  Sieherung und die verbrecherisehe Konstitution). Arch. ital. Med. 
sper. 3, 113--119 (1938). 

0bgleieh es eine KSrper- und Seelenbeschaffenheit, die allen Verbrechern und nut 
ihnen eigen w/ire, nicht gibt, so ist doeh die Erforsehung der PersSnliehkeit des Rechts- 
brechers unbedingt geboten. Denn die erfolgreiehe Anwendung der Mal]regeln der 
Sieherung setzt die Kenntnis der biopsyehischen Zustgnde voraus, die das Verbrechen 
mitbedingen, v. Neureiter (Berlin). 
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Schriider, Hein: Anlage und Umwelt in ihrer Bedeutung ffir die Verwahrlosung 
weiblieher Jugendlieher. (Kaiser Wilhelm-Inst./. Genealogie u. Demogr., Dtsch. Forsch.- 
Anst. /. Psychiatrie, Mi~nchen.) Allg. Z. Psychiatr. 112, 224--236 (1939). 

An Hand eines Materials, das nur 6 Zwillingspaare umfal3t, l~13t sieh nur wenig 
Grundlegendes zum Thema sagen. Dem Verf. erseheint aber bereits gesiehert, dab die 
Anlagdaktoren die entscheidende Rolle bei der sexuellen Verwahrlosung spielen. Die 
Umwelt kann hSehstens bremsend oder fSrdernd eingreifen, die Anlagem~ngel lassen 
sieh eine Zeitlang unterdrtieken, gewinnen abet sofort die Oberhand, wenn sieh das 
Milieu gndert. Intellektuelle Unterentwieklung ist sieher ein wichtiger Faktor, seine 
Bedeutung abet aus dem kleinen Material nicht zu ersehen. Dabei sind ausgesproehene 
!ntelligenzdefekte weniger gefahrdet als die schwaeh Begabten mit,,mangelnder innerer, 
persSnlicher Ethik", jene Grenzf~lle, denen es unmSglieh ist, das eigene Lebensgesehehen 
der ethischen Norm, die in ihnen ruht, anzugleiehen. Sehwierig ist die Begrenzung 
des Einflusses, der dem Temperament zuzuweisen ist, das doeh sieher Bedeutung hat; 
jedoch ist das Material zu klein und die Typenabgrenzung dureh Ubersehneiden ver- 
~ehiedener Wesenszfige ersehwert. Geller (Dfiren). 

�9 MNler, Heinz: Die Entwieklung und Lebensverhiiltnisse yon 135 Gewohnheits- 
verbreehern, gegen die w~ihrend der Jahre 1934 bis 1936 im Bezirke des Landgeriehtes 
Hamburg auf Grund des naehtr~igliehen Sicherungsverfahrens (lie Sicherungsve~'wahrung 
angeordnet wurde. (Kriminal. Abb. Hrsg. v. Franz Exner. H. 38.) Leipzig: Ernst 
Wiegandt 1939. 83 S. RM. 2.50 und Leipzig: Diss. 1939. 

Die lehrreiehe Studie stellt an Hand des herangezogenen Aktenmateriales die ffir 
die geriehtliehe Entseheidung bedeutsamen Merkmale nnd Entwieklungsfaktoren von 
Sieherm~gsverwahrten zusammen, aus denen Anhaltspunkte ttir die Sc51ultfolgerung 
entnommen werden k6nnen, ob der Tgter ein gefghrlieher Gewohnheitsverbrecher ist 
und ob die 6ffentliche Sieherheit die Verwahrung des Verbreehers erfordert. Die ge- 
nannten materiellen Voraussetzungen de r  Sicherungsverwahrung werden, wie gezeigt 
wird, im wesentliehen dutch die einzelnen vom Verbreeher begangenen Straftaten be- 
stimmt, da diese als die markanteste PersSnliehkeitsentiiul~erung immer noeh die sicher- 
sten Anhaltspnnkte Nr die Beurteilung der Tgterpers6nliehkeit bieten. Daneben mug 
in besonderem Mage die Zahl der Einzeltaten, die Riiekfallsh~iufigkeit, die Spezialisie- 
rung auf bestimmte Verbreehensarten, der Frtihbeginn der Kriminalitgt und die kri- 
minelle u des Ti~ters berfieksiehtigt werden; denn derartige Feststellungeu 
enthalten gul3erst wertvolle Anzeiehen ffir die verbreeherisehe Neignng and ffir den 
moralisehen Verfall des Verurteilten. Die iibrigen Faktoren, die hier der Untersuchung 
einbezogen wurden, wie z. 1~. die Sehul- und Berufsausbildung oder der Familienstand 
der Sicherungsverwahrten, gebel~ demgegentiber hauptsgehlieh Auskunft fiber die so- 
~iale oder --besser g e s a g t -  asoziale Gesamthaltung des Verbrechers. v. Neureiter. 

Creutz, W.: Psyehiatrisehe Erfahrungen mit w167 42b und 42c des Gesetzes gegen 
gef~ihrliehe Gewohnheitsverbreeher und fiber Mal]regeln der Sieherung und Besserung 
vom 24. November 1933. Allg. Z. Psyehiatr. 111, 137--168 (1939). 

Der ausfiihrliehe Berieht bezieht sieh auf die aus w167 42b and e des StGB. in den 
rheinisehen Anstalten vom 1. I. 1934 bis 1. VII. 1938 untergebraehten Personen, 425 
an  der Zahl (393 ~ und 32 ~), yon denen fast ~/3 Sehwaehsinnige waren. I)em Sehwach- 
sinn folgte zahle~m~/]ig der Alkoholismus und dann die Sehizophrenie. Erst naeh  
der Psychopathie kamen die Alterskrankheiten und in einem gewissen Abs~and die 
Paralyse einsehliel]lieh der sonstigen luisehen Cerebralerkrankungen. In gr6/3erem Ab- 
stand, abet doeh verhgltnism~igig zahlreieh, die Epileptiker tibertreffend, folgten die 
Kranken mit ehroniseher EneeEhalitis. Zu den ,,sonstigen Krankheiten des Zentral- 
nervensystems" z~hiten einige t Iun t ing tonsehe  Choreaf/ilte, einige Kranke mit 
psychischen Folgen traumatischer Hirnsch/idigung und 2 mit multipler Sklerose. Rech~ 
klein war die Zahl der Manisch-Depressiven (5) und der Taubstummen (3) mit geistigen 
Miingeln. Was die yon den Untergebrachten veriibten Delikte anlangt, so fiberwogen 
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bei den M~nnern die Sexualdelikte (214 yon 393), w~hrend bei den Frauen Sittlich- 
keitsverbreehen fiberhaupt fehlten. Danaeh folgten bei den M/innern und standen 
bei den Frauen an der Spitze die Eigentumsdelikte. Als N/~chstes kamen bei M/~nnern 
und Frauen die Gewaltt~tigkeitsdelikte, relativ zahlreich waren bei den M/~nnern die 
politischen Delikte vertreten. Daneben fanden sich noch Beleidigungen, wissentlich 
falsche Ansehuldigungen, Amtsanmal]ungen und ~hnliche seltene Verst5Be. Unter 
den untergebraehten Sittlichkeitsverbrechern war die Blutsehande 2real, die Unzueht 
mit M/innern 2~:mal, die Unzucht mit Tieren 2real, die Unzucht mit Personen unter 
14: Jahren 146real und die Erregung 5ffentlichen Argernisses 25real vertreten. Inter- 
essant ist aueh die Verteilung der Delikte auf die verschiedenen GeistesstSrungen der 
Internierten: Bei den Schwaehsinnigen sind fast 75% Sexualdelinquenten, fast 100% 
sind es bei den mit Alterskrankheiten Untergebrachten. Die politischen Delikte lagen 
fiber wiegend bei den Trinkern, bei denen auch nieht, wie zu erwarten, die Gewaltt/itigkeits- 
delikte, sondern die Eigentumsvergehen an der Spitze standen. Zum Sehlusse des 
Referates, das sieh noeh auf viele, oben nicht berfihrte Punkte erstreckt, wird die 
Frage behandelt, ob die Unterbringung ftir alle vom Gesetz erfal]ten Gruppen psychisch 
Abnormer fiir die Hell- und Pflegeanstalten mit Rficksieht auf ihren Krankenhaus- 
charakter tragbar ist und ob nicht fiir einzelne Gruppen Sondermaltnahmen notwendig 
seien. Dabei wird der Standpunkt vertreten, dal] es wirklich eine zahlenm/~13ig sehr 
ins Gewicht fallende Gruppe yon Kriminellen (etwa 20% der fiberhaupt untergebraehten 
M/inner und etwa 50% der vermindert zurechnungsf/ihigen untergebrachten M/inner) 
gibt, deren Zurechnungsf~higkeit tats~chlieh beeintr~chtigt ist, deren Einweisung in 
die Heil- und Pflegeanstalten de lege lata daher zu Recht erfolgt und nicht abgelehnt. 
werden kann und die dennoch fiir die I-Ieil- und Pflegeanstalten auf die Dauer nieht 
tragbar sind. Fiir diese Elemente miiSten b e s o n d e r e  A b t e i l u n g e n  oder, was noch 
besser wi~re, b e s o n d e r e  A n s t a l t e n  aui~erhalb des Rahmens der Heil- und 1)flege - 
anstalten erriehtet werden, v. Neureiter (Berlin). 

�9 Rattenhuber, Franz: Der gef~ihrliehe Sitfliehkeitsverbreeher. (Kriminal. Abh. 
Hrsg. v. Franz Exner. H. 39.) Leipzig: Ernst Wiegandt 1939. 80 S. RN. 2.50 u. 
Leipzig: Diss. 1939. 

Eingehender Berieht fiber die Ergebnisse der kriminologischen Untersuehung yon 
114= Sittliehkeitsverbrechern, die auf Grund des Gewohnheitsverbreehergesetzes ent- 
mannt worden sind, wobei den znr Verfiigung stehenden Akten die in ihnen enthaltenen 
Daten fiber den kriminellen Lebenslauf, die PersSnlichkeit, die Umwelt und das Ge- 
sehleehtsleben der Probanden entnommen wurde. Die Arbeit eignet sich leider 
nieht zu kurzem Referat, sie verdient es aber wegen ihres reichen Inhalts genau studiert 
zu werden, v. Neureiter (Berlin). 

Linden, Herbert: Bekiimpfung der Sittliehkeitsverbreehen mit iirztliehen Mitteln. 
(Reichsministerium d. Innern, Berlin.) Allg. Z. Psyehiatr. 112, 405--423 (1939). 

Abdruek eines yon Staatsanwi~lten und Strafrichtern gehaltenen Fortbildungs- 
vortrages, der sieh in der Hauptsache mit der Entmannung als /irztliehes Mittel zur 
B e k ~ m p f u n g  der Sittlichkeitsverbrechen befaltt. Dartiber hinaus werden zur u  
beuge  erzieherisehe Maftnahmen fiir die heranwachsende Jugend empfohlen. 

v. Neureiter (Berlin). 
l~ulter, Heinz: Die Kriminalistik der Fran w~ihrend der Sehwangersehaft und ihre 

Bedingtheit dureh die Sehwangersehaftszust~inde. (Univ.-Frauenklin., K5nigsberg i. Pr.) 
KSnigsberg i. Pr.: Diss. 1937. 7~: S. 

Mit geringem sprachliehen Geschick verfaSte Arbeit, die die Kriminalit~t der Frau 
wiihrend der Schwangersehaft zum Gegenstand hat. Im einzelnen nichts Neues. 

v. Neureiter (Berlin). 
Grelinger, H.: Ein Fall yon Kleptomanie. (Psychiatr. Klin., Univ. Leiden.) Psych- 

iatr. B1. 48, 33--48 (1939). 
Eine 53ji~hrige Frau stiehlt triebhaft ohne rationalen Zweck. Die Vorgeschichte ergibf~ 
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yon ihrer Jugend an eine ganze Anzahl yon Triebabweichungen: Sammeltrieb, N/~gelbeiSen, 
pyromane Neigungen, Tendenz, alles zu verschenken, krankhafte Eifersueht bei Frigidit/it, 
homosexuelle Anwandlungen. Bei den kleptomanen Diebst/~hlen verspiirt sic eine Art Orgas- 
mus ,,gerade so, als wenn mein Mann zu mir kommt". Das Stehlen wird yon Verf. einer 
psycho-analytischen Deutung unterzogen, v. Baeyer (Iqiirnberg). o 

0ellrieh, W.: TiJtung ohne Motiv. Arch. Kriminol. 108, 194--199 (1938). 
Eine 23j/~hrige Frau, gesund, erblieh nicht belastet, gliieklieh verheiratet und in geord- 

neten Verh~ltnissen lebend , maeht mit ihrem 3 Wochen alten Kind einen Se]bstmordversuch 
(lurch Leuehtgas, dem das Kind zum Opfer f~llt, w/ihrend die Mutter gerettet wird. Gravidititt, 
Partus und Wochenbett waren normal verlaufen; aktuelle Konflikte bestanden niche. Einige 
Tage vor der Tat wurde eine Wesensver~nderung beobachtet: Die junge Frau fiihlto sich 
nicht mehr recht woh], aB wenig, sehlief schleeht, war miide und verstimmt, /~ul3erte aueh, 
sic k6nne ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen, oder dem Kinde k6rme etwas 
passieren. Die unmittelbar an die Tat sich anschlieBende Amnesic hellSe sich allm/~hlich auf; 
auf die Mittei]ung yore Tode des Kindes tiefe Ersehtitterung. 

Verf. - -  Jurist - - imeint ,  aus alledem sei nut eine ,,medizinische" Erkl~rung des 
Tatentschlusses zu gewinnen; auch sie aber lasse das entscheidende Motiv zur Tat 
and das pIOtzliche Auftauchen des Tatentschlusses unerklKrt; die Tat sei insofern aus 
Motiven nnd verst~ndlichen Zusammenh~ngen nicht abzuleiten und somit ,,motivlos". 
Dem Psychiater wird der - -  auch yon den befragten Sachverst/~ndigen angenommene - -  
Depressionszustand (sei er nun endogener oder symptomatischer Natur) genfigen. 

Donalies (Eberswalde).o 
Louwage, F .E. :  Die Witwe Becker aus Liittieh. Kriminalistik 13, 25--32 u. 58 

his 63 (1939). 
Fall einer 1938 in Belgien abgeurteilten GiftmSrderin, die 11 vollendete und 

5 versuchte Morde auf dem Gewissen hat. Die Morde wurden mit Digitalin vertibt. 
Die Opfer waren durchweg ~ltere Frauen, Witwen, deren Freundschaft zu erwerben der 
T~terin gelang und die sie raffiniert um ihren Besitz brachte. Die PersSnlichkeit der 
MSrderin kann nach der Schilderung als die einer absolut gem/itlosen, hysterischen 
Kanaille bezeichnet werden. Interessant ist, dal] sie bis zu 24~ Jahren unauff~!lig ge- 
wesen ist, dann pl6tzlich ihrem Manne, mit dam sie mehrere Jahre in Frieden gelebt 
]aatte, durchging und mit Verleumdungen, Schwindeleien und sexuellen Abenteuern 
hervortrat. Zusammenfassende gutachtliche Stellungnahme zur Todesursache der 
Opfer. Es wurde eine umfangreiche Kommission aus Xrzten, Biologen, Chemikern und 
Physikern zur ~)berfiihrung der nicht gest~ndigen M6rderin, bei der man Digitalin ge- 
funden hatte, gebildet. Alle pathologisch anatomischen, chemischen und spektro- 
graphischen Befunde waren negativ, l~harmakologisch konnte jedoeh in einem Falle 
mit  dem Magenextrakt eines Opfers am isolierten Froschherz eine sichere Digitalis- 
wirkung erzielt werdcn, v. Baeyer (Nfirnberg), o 

Grzywo-D~browska~ Maria, und Wiktor Grzywo-D~browski: Giftmiseherinnen. 
Czasop. s~d.-lek. 2, 134--181 (1939) [Folnisch]. 

Die Verff. geben eine kriminologische Bearbeitung des Giftmischerinnenproblems, 
welche auf 17 in Polen abgeurteilten Fs unter  Berticksichtigung der cinschl~gigen 
Literatur basiert. In 12 F~llen waren die T~terinnen ve.rheiratet, in 3 F~llen ledig, 
in 10 F~llen war der Mann das Opfer der Tat, in 2 F/illen der Liebhaber, je einmal der 
Bruder und Sohn. Die meisten Verbrecherinnen standen im jungen (18--32 5ahre) 
Alter, die ~lteste z/~hlte 76 Jahre. In 9 F~llen war Arsenik, in 4 F~llen Bariumcarbonat 
(Kaps), in je 1 Fall Strychninnitrat und Oxals~iure im Spiel. In 7 F~llen entledigten 
~ich die Giftmischerinnen ihrer M~nner, um mit einem Liebhaber sieh zu vereinen, 
in 3 F~llen begingen sie die Tat aus Hall gegen den Ehemann, in allen iibrigen Fiillen 
war Rachsueht der Antrieb zum Mord. Alle Ts zcichneten sich durch geringe 
Intelligenz und starke Leidenschaftlichkeit aus. L. Wachholz. 

Schreiber , H.: Zur Frage der Giftanwendung in OstpreuBen. (Inst. /. Gerichtl. u. 
Soz. Med., Univ. KSnigsbe~y i. Pr.) Arch. Kriminol. 104, 152--161 (1939). 

In der Zeit yon Mai 1935 bis Ende 1938 wurden 75 Giftf~lle chemisch bearbeitet. 
:Die Befunde sind in folgender Tabelle zusammengestellt: 
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Gesamtzahl T(~dlich Nicht tikllich 

Negativ . . . . . . .  30 - -  - -  
Arsen . . . . . . . .  11 9 3 
Barbiturs~urederivate 10 6 4 
Opiate . . . . . . .  5 5 - -  
Athylalkohol . . . .  3 2 1 
Methylalk0hol . . . .  2 2 - -  
Oxals~ure . . . .  . . 2 1 1 
Stryehnin . . . .  . . 2 1 ? 
Phanodorm, Papaverin ~ 
Atropin . . . . . . .  / 1 1 - -  

Gesamtzahl TSdlich NichttAidlich 

Digitalis . 1 - -  1 
Secacornin 1 - -  1 
Campher . 1 - -  1 
Solanin . . 1 1 - -  
Petroleum. 1 1 - -  
Essigs/~ure. 2 2 - -  
Sublimat . 1 1 - -  
Chinin . .  1 - -  1 

Bei Arsen handelte es sich um arsenige Sgure, Kaliumarsenit und 8chweinfurter- 
grtin, bei den Barbitursgurederivaten nm Veronal, Lnminal, Phanodorm, Yeramon, bei 
den Opiaten um Mbrphin, Codein, Eukodal, Mohnsait. ~ Einzelne Fglle werden 
ngher besprochen. Klauer (Halle.) 

Raumer ,  Konrad:  Uber die Persiinliehkeit  der R~iuber. Mschr, Kriminalbiol. 30~ 
161--172 (1939). 

Der Verf. wfirdigt in seiner Arbeit die PersSnlichkeit der Ri~uber und untersucht 
die hereditiiren Verh/~ltnisse der R/iuber, sowie ihren PersSnlichkeitsaufbau und ihre 
soziale Bewertung. Seiner Arbeit wurden 100 UntersuchungsbSgen yon R/iubern der 
Mfinchener kriminalbiologisehen Sammelstelle zugrunde gelegt. Die Verbrecher stature- 
ten in der Mehrzahl aus kinderreichen Familien. Nicht selten lift die Erziebung unter  
der allzugroi~en Kinderschar. 50 Ti~ter stammten aus wirtschaftlich schlechten und 
/irmlichen Verhiiltnissen. Unheilvoll fiir die Erziehung war fast stets der friihe Tod 
eines der bciden Elternteile. Erhebliche Erziehungsm/ingel ~anden sich auch bei h~us- 
lichen Zerwiirfnissen, sexnellen Ausschweifungen der Eltern/bei  Trunksucht des Vaters, 
verschwenderischer Haushaltfiihrung der Mutter, bei elterlicher Kriminalit~t und Ehe- 
scheidung. Die hi~usliche Erzichymg wirkte sich durehweg gtinstiger aus, als die in Ant 
stalten, bei Verwandten und fremden Leuten. Bei 50% der Verbrecher gcniigte die 
Erziehung nicht mehr den durchschnittlichen Anforderungen. Der in manchen Fgllen 
beobachtcte unregclm/i$ige Sehulbesuch and das Schulschwiinzen lief~ den auf Hang  
zur Vagabondage und zum Abenteuerlichen schliei]en, den ~vir oft bei den R~ubcrn 
beobaehten. Hinsichtlich der Schulleistungen hielten d ie  Verbrecher, deren Schul- 
leistungen die in der Schule f iber  dem Durehschnitt  standen und den Anforderungen 
entsprachen, der Zahl nach denjenigen die Waage, die nur m a n g e l h a f t e  Leistungen 
aufzuweisen batten. Beim Raub ist unzuli~nglicher Wissensstand nach dem Unter- 
suchungsergebnis zweifelsfrei ein wiehtiges Moment. Unter den Tiitern land sieh auch 
ein schwachsinniger Analphabet, andererseits wurde aueh ein Akademiker unter ihnen 
gefunden sowie' ein Schiller einer hSheren Lehranstalt. Auch hinsiehtlieh der Berufs- 
ausbildung ergab sieh ein ungfinstiges Bild. Nut  32 R/iuber batten einen handwerk- 
lichen Beruf erlernt nnd ihre Lehrzeit abgeschlossen. 15 T/~ter hatten in ihrem Beruf 
die Lehrzeit nicht zu Ende geffihrt. Zu den iibrigen 52 T~tern z/ihlen diejenigen, die 
fiberhaupt keinen Beruf erlernt batten. 19 T~ter batten einmal, 4 zweimal und weitere 6 
drei- und mehrmal ihren Beruf gewechselt. Unter den Berufen der R/iuber waren am 
st/~rksten belastet die handwerklichen und industriellen Berufe. Einea geringen Anteit 
hat ten die landwirtschaftlichen Berufe, einen durchschnittlichen Anteil hatte die Gruppe 
Handel und Verkehr. Die Gruppe Lohnarbeit  wechselnder Art bildeten jene Hilfs- 
arbeiter, die hinsichtlich ihrer Lebenstiichtigkeit am ungtinstigsten bewertet werden 
mfissen. Die w e n i g s t e n  R/iuber fibten his zuletzt ihren Beruf aus. Hi~ufig waren sie 
vor der Tat li~ngere Zeit arbeitslos. Viele unter ihnen waren z. Zt. der Tat betrunken; 
die Zahl der Vorbestraften unter den R/iubern war sehr hoeh (67%), nut ein Drittel 
der Verbrecher beging den Raub als Erstdelikt. Unter den Vorstrafen tiberwogen ab-  
g esehen yon Bettel und Landstreicherei die primitiven VermSgensdelikte. Vertreten 
waren KSrperverletzung, IqStigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Sach- 
besch/idigung. Die Hereditiitsverhgltnisse erhielten dadurch, ein EigengeprKge, daft 
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unter den Vatern vorwiegend erregbare, jghzornige, brutale Charaktere vertreten waren, 
wahrend bei den Mfittern die nerv~Ss veranlagten und aufgeregten Naturen vorherrsch- 
ten. Selbstmorde waren bei 8 Tiitern im Vaterstamm, bei einem im Mutterstamm vet- 
gekommen. Insgesamt wurden 11 Selbstmordfglle geziihlt. Von den Vgtern endeten 
5 dutch Selbstmord. Es wurde auch eine Belastung dutch Kriminalitat in der Bluts- 
verwandtschaft festgestellt, und zwar bei 12 Untersuchten aus dem Vaterstamm 10 
kriminelle Vater, bei 8 Untersuehten aus dem Mutterstamm 3 kriminelle Mfitter. Be~ 
3 T~itern waren beide Eltern in beiden Stammen kriminell. Dutch Alkoholismus der 
u waren 33 Tatar belastet. Der Pers~nliehkeitsaufbau der Tater bet folgendes 
Bild: Von 100 Verbreehern waren 55 psyehisch und intellektuell normal, 19 psycho- 
pathisch, 17 schwachsinnig, 9 schwachsinnig-psychopathisch. Den normalen Yer- 
brechern stehen also 45 psyehische und intellektuelle Defekte gegeniiber. Zwei Drittet 
gehSrten dem sehizothymen Formenkreis an, das restliche Drittel dem zyklothymen. 
Der Rauber ist mehr ein typischer Eigentums- als ein Gewalttatigkeitsverbrecher. Drei 
Probanden wiesen schwere kSrperliche Mi~bildungen auf. ttinsiehtlich der sozialen 
Bewertung der Rauber waren 66 Gelegenheitsverbrecher, 6 A~fektverbreeher, 28 Zu- 
standsverbreeher. u  6 Affektverbreehern batten 3 die Tat unter AlkoholeinfluI~ be~ 
gangen, 35 waren besserungsf~ihig; 26 fraglich besserungsf~hig, 39 unverbesserlich. 
Nach Ansicht des Verf. kann damit gerechnet werden, annahernd die Halfte der unter- 
suchten Rauber wieder zu brauchbaren Gliedern der Gesellschaft zu machen. Eine 
der Zukunft vorzubehaltend.e sorgf~ltige Katamnese wird aufzeigen, ob diese Prognosa 
zutreffend oder allzu optimistisch war. Heinr. TSbben (Miinster i. W.). 

Penrose~ L.S.: Mental disease and erime: Outline o[ a eomparative study of European 
statistics. (Geisteskrankheit und Verbrechen: Umril3 einer vergleichenden Betrachtung 
europaischer Statistiken.) Brit. J. reed. Psychol. 18, l n 1 5  (1939). 

Aus Statistiken vieler europ~iseher und einzelner aui~ereuropgischer Lgnder glaubt 
Yerf. den Sehlu~ ziehen zu kSnnen, da] die jeweilige Ausbildung der irrenpflegerischen 
Einrichtungen in einem umgekehrten Verh~iltnis zur G rSl]e der Kriminalit~t steht, dal~ 
mit anderen Worten eine gut entwiekelte Ffirsorge fiir psyehiseh Kranke dem Ver- 
brechen entgegenwirkt. Besonders deutlieh kommt das an den Ziffern tier Mord- 
kriminalitgt zum Ausdruck, die gerade in den L~ndern besonders hoch ansehwelten, 
we die wenigsten Anstaltsaufnahmen Geisteskranker bzw. iiberhaupt geistig Abnormer 
gezahlt werden. Verf. macht selbst auf die Sehwierigkeiten aufmerksam, die sich 

bei  einer derartigen internationalen Statistik, die mit den verschiedenartigsten geo- 
graphischen, wirtsehaftliehen, soziologischen und rechtlichen Verhaltni.ssen rechne~ 
mul~, ergeben, v. Baeyer (Nfirnberg). o 

Ihms, Maria: Charakterologisehe Untersuehungen an strafgefangenen Frauen. 
(Psychol. Inst ,  Univ. Leipzig.) Z. angew. Psyehol. 56, 129--216 (1939) u. Leipzig: 
Diss. 1939. 

Die interessante Untersuehung, die sieh auf 80 verbrecherisehe Frauen a~us Mittel- 
deutschland erstreckt, bemiiht sieh einerseits, Aufschlul~ fiber die charakterliehe Eigen- 
art der einzelnen Straffalligen zu gewinnen. Andererseits will sie versuchen, fiber- 
greifende Ziige aufzudeeken, die ihnen allen oder einigen yon ihnen gemeinsam sind. 
Um einen m~glichst tiefen Einb]iek in den Charakteraufbau der einzelnen PersSnlieh- 
keit zu bekommen, hat sieh Ihms  nicht mit den Eindrfieken der persSnlichen Begeg- 
nung und dem eingehenden Gespraeh begnfigt, sondern zur Erganzung und Vertiefung, 
zur Bestatigung oder aueh zur Beriehtigung die Ergebnisse bestimmter Aufgaben 
(Deutungsversueh nach W a r t e g g - V e t t e r ,  ZeiehenversuCh naeh W a r t e g g ,  Erz~ih- 
lungsversuch naeh War tegg)  herangezogen. Die Auswertung der Versuehsergebnisse 
erfoigte nicht rechneriseh, sondern dutch eingehende Beschreibung und Charkteri- 
sierung der einzelnen Leistungen. Das eigentliehe Kernstiick der Untersuchung bildete 
aber die abseh l i e l ] ende  planmal~ige Unterredung. Sie erganzte, klarte und vet= 
tiefte die Ergebnisse der Versuchsaufgaben. Auf diese Weise liel~ sieh ein gutes Bild 
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des Charakters in seiner gegenwgrtigen Verfassung gewinnen, ohne dal~ man allerdings 
zu einem Urteil daNiber gelangte, welchen Anteil ~uftere Einflfisse und Lebenssehick- 
sale an der Charakterentwicklung hatten. Als wichtigstes Ergebnis der Untersuehung 
ist die Erkenntnis zu buchen, dab die Kriminalit~t nieht auf eine einzige seharf umrissene 
Charakterveranlagung zurfickgefiihrt werden kann, sondern dal] die charakterolo- 
gischen Bedingungen jeweils andere und besondere sind. Trotz dieser Verschiedenheit 
im einzelnen liel]en sich abet bei der vergleichenden Betrachtung der untersuchten 
Frauenspersonen einige sich deutlich voneinander abhebende Gruppen herausschalen. 
Und zwar konnten H a l t l o s e , U n e c h t e  and W i d e r s ~ t z l i c h e  unterschieden werden. 
Als , ,ha l t los"  wurden diejenigen Frauen bezeichnet, die nicht zur Entwicklung eines 
eigentlichen Selbstes gekommen waren, das sie innerlich bestimmte, ihnen Halt ggbe 
and ihr Verhalten ausrichtete. In diesem Sinne ist ihre Ha ltlosigkeit Unselbst~ndigkeit. 
Mensehen ihrer Art haben nicht nut keine Widerstandskraft gegen fremde Einflitsse, 
sondern sie sind sogar darauf hingewiesen, durch andere geleitet und bestimmt zu wet- 
den. Mit der Kennzeichnung als Haltlose wird ein grundlegender Zug ihres Wesens 
herausgestellt. Abet der  Mangel an Halt ist durch die persSnliehe Eigenart ]eweils 
anders begritndet. Und zwar ergeben sich beim Vergleieh der einzelnen F~lle folgende 
charakterologisehe Bedingungen fiir clie Haltlosigkeit: Bls der seelischen Gesamt- 
verfassung, Mangel an Einsicht, Willensschw~ehe, Verselbst~ndigung der Phantasie 
oder geminderte Erlebnisf~higkeit. Die , ,Unech t en "  sind Personen, die vornehmlich 
anders oder mehr scheinen wollen, als sie wirklieh sind. Die charakterologischen Be- 
dingungen fEir die Uneehtheit sind entweder mit einem Mangel an eigenem Gehalt 
oder mit einer inneren Spaltung gegeben. Den , ,W id e r s~ t z l i ch en "  ist sehlie~lich 
eine antriebstarke, meist mit ehrgeizigem Streben verbundene Ieh-Bezogenheit, ein 
Mangel an eehtem Geftthl und damit zugleich eine Unf~higkeit zu wirklieher Bindung 
gemeinsam. Sie verk6rpern vielfaeh die landlgufige Vorste!lung yore ,,Verbrecher". 
Als charakterologisehe Bedingungen ffir diese Eigenart sind Isoliertheit, Triebhaftigkeit 
oder Gemfitsarmut zu nennen. Was die Frage anlangt, ob etwas fiber Art, Zahl und 
Umfang der Vergehen behauptet werden kann, je nachdem zu welcher der drei oben- 
genannten Gruppen der T~ter gehSrt, so ist zu bemerken, da~ sich naeh den hier mit- 
geteilten, a n  80 Personen gewonnenen Erfahrungen keine Affinit~t der Haltlosen zu 
bestimmten und der Widers~tzliehen zu wieder anderen Verbreehen feststellen liel~. 
Es konnte kein Verbrechen gefunden werden, das nicht sowohl yon }taltlosen als aueh 
yon Widersg.tzlichen begangen worden wgre. Vermutungsweise vermag man hSchstens 
zu sagen, dal] Unechte vor allem zur Hoehstapelei and hochstaplerisehen Betrtigereien 
neigen. Auch die Zahl der Vorstrafen gestattete keine eindeutige Zuordnung: In der 
Sicherungsverwahrung befanden sich sowohl ttaltlose, als auch Uneehte und Wider- 
s~tzliehe. Uber den Anteil der drei Gruppen an der G e s a m t z a h l  der Vergehen liel~ 
sieh nut ermitteln, da~ die Zahl der Unechten geringer zu sein scheint als die der beiden 
anderen Gruppen. M5glicherweise versteht der Unechte es besser, seine Vergehen zu 
tarnen, wahrseheinlieh ist er j edoeh durch seine besonderen charakterlichen Sehwgehen: 
Geltungssucht und das Bediirfnis, eine Rolle zu spielen,, kriminell weniger gefs 
Klar untersehieden sind die drei Gruppen aber in bezug auf ihre Stellungnahme zum 
Yergehen: Der ttaltlose ]~l~t sieh leieht verffihren, durch andere Menschen oder durch 
seine eigenen Wfinsche. ttinterher bereut er wirklieh, was er getan hat ,  ohne da] man 
t~berzeugt sein darf, da~ er die gleiche Tat bei loekender Gelegenheit nieht yon neaem 
begeht. Der Uneehte gibt weder vor sieh noeh vor anderen sein Vergehen zu. Vielleieht 
leugnet er nicht die Tat ab, aber er wird nicht wahrhaben wollen, dal~ er sioh schaldig 
gemacht hat. Entschuldigungen nnd falsehe Motivierungen sollen ihn selbst, vor allem 
abet aneh die anderen, darfiber hinwegt~usehen. Der Widersetzliche handelt aus 
eigener Initiative und in bewuftter Frontstellung gegen die Gemeinschait. Er steht 
zu dem, was er getan hat. Er kennt keine Reue and nimmt sich Xnderung meist vor, 
wenn er keine andere M6glichkeit sieht, der Strafe zu entgehen, v. Neureiter (Berlin). 


