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uchlechg isS, yon einer Fieberkur abgesehen werden coll. ,,Denn es ist weder dem Ein- 
zelnen noeh der Allgemeinhei~ dami~ gedient, mensehliche Ruinen zu erhalten." 

W iethold (Kid). 

K~iminologie. K~iminalbiologie. Poenologie. 
�9 Sehneiekert, Hans: Kriminaltaktik mit besonderer Beriieksiehtigung der Krimi- 

nalpsyehologie. 5.  vNlig umgearb. Aufl. Berlin; Julius Springer 1940. VI, 293 S. u. 
1 Abb. RM, 15.--. 

In dieser Nenauflage seines Lehrbuehes hat der Verf. die frfiher behandelte ,,Kri- 
minalteehnik" durch eine praktisehe ,,Kriminalpsychologie" erse~zt. Das Buch ist 
in erster Linie ffir die angehenden Kriminalisten bestimmt. Far die Geriehtsmediziner 
ist es abet erfreulieh zu bemerken, mit weleher Wertsch~tzung ihrer Nitarbeit bei der 
Aufkliirung von Verbrechen aller Art vom Verf. gedaeht wird. Zahlreiehe Hinweise 
.auf Ver6ffentlichungen unserer ffihrenden Geriehtsmediziner bezeugen diese Ver- 
bundenhcit. Das Buch gliedert sieh in 3 Teile: 1. das Verbreehen und die Feststellung 
seiner Tatbestandsmerkmale, 2. die kriminaltaktisehen Lehren der Vernehmnng, 
3. angewandte Kriminalpsychologie. Gerichts/irztlich interessiert besonders der 1. Teil, 
d e r m i t  den Kapi~eln: ,,Strafbare Verkehrsunfglle" und ,,Verbrecherisehe Unter- 
drfickung des Personenstandes und erbbiologisehe Pers6nlichkeitsfeststellung" bis zu 
,den neuesten Forsehungsgebieten vorstSf~t. Offenbar mit Absieht ist das groge, und 
aueh kriminalpsyehologiseh so wiehtige Gebiet der Sexualdelikte giinzlieh weggelassen 
nnd wird nut gelegentlieh flfiehtig gestreift. Dcr 2. Teil ist naturgem~g lehrhaft ge- 
halten und ebenso wie der 3. Teil auf die Lernbedfirfnisse der zukfinftigen Kriminal- 
polizisten zugesehnitten. Die Schreibwelse ist flfissig un d anspreehend, die Kasuistik 
gut gewghlt und anschaulieh. Schiitt (Berlin). 

Roesner, E.: Krieg untl Kriminalifiit im Spiegel tier Statistik. Bt. GeNngniskde 71, 
3---52 (1940). 

Naeh allgemeinen Ausffihrungen fiber die Einwirkung des Krieges auf die Krimi- 
nalit/~t, in denen auf die _X_ul]erung des Berliner Strafrechtslehrers Prof. Dr. Graf 
Gleispach hingewiesen wird, dal] der Ausbrueh eines Krieges die Kriminalitgt zungchst 
verringere (Einberufung einer grogen Zahl yon Mgnnern, straffe milit/irische Disziplin, 
Begeisterung, Vaterlandsliebe), wird an einer Ubersich~ fiber das Verhaltnis yon Krieg 
und Kriminalit/~t in der Zeit yore Krimkrieg (1854--1856) bis zum Weltkrieg die Rich- 
*igkeit dieser Feststellung unterb~ut. Allerdings erweist sich anch, dalt diese Ent- 
wicklung nicht andauert, sondern sehr bald riickl/iufig Wird. Sehr aufschlultreieh sind 
sodann die Ergebnisse der Untersuchungen fiber die Kriminalit/~t im Deutschen Reich 
wahrend des Weltkrieges. Die indirekte Kriegskriminalit/~t zeigt mit Beginn des 
Krieges ein starkes Nachlassen, ihr Tiefpunkt wird 1916 erreicht, w/~hrend bereits 1917 
ein deutlieher Anstieg zu erkennen ist, der sich erheblich verst/irkt und 1923 das Maxi- 
mum der Kriminalit/it fiberhaupg erreicht. Die direkte Kriegskriminalit~t (Zuwider- 
handlungen gegen erlassene Verbote der Militarbefehlshaber) zeigt dagegen gleich 
1915 ihren HShepunkt. Aus den Darlegungen fiber die Kriminalit/~t bezogen auf 
einzelne Personengruppen sei hervorgehoben, dal~ sich die Kriminali~/~t der Franen ge- 
waltig erhShte. Die Zahl der straff/illigen Frauen erhShte sieh im Zeitraum 1913 bis 
1918 um 80%, die absolute Zahl fiber den Umfang der strafmfindigen weiblichen Be- 
vSlkerung yon 311 ira 1. Kriegsjahr um beinahe 100% auf 600 im letzten Kriegsjahr. 
Die !~rauen sind (unter normalen Verh~iltnissen 16--17%) an der indirekten Kriminalit/it 
in den einzelnen Kriegsjahren mit weir fiber 1/~, an der direkten Kriegskriminalit/it 
zum Teil mit mehr als tier It~ilfte beteiligt. Eine/~hnliehe Entwieklung weist die Kri- 
minalit/it der Jugendlichen auf, die ihren Grund in der Jugendverwahrlosung ,,Er- 
ziehungsnot, WirtsehafSsno$ und Gewissensnor finder. Sehon 1915 macht sich ein 
bemerkenswer~er Anstieg deutlich, der im letzten Kriegsjahr seinen Gipfelpunr~t er- 
reieht. Untersuehungen fiber die Kriminalit/it bei einzelnen sgrafbaren tIandlungen 
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(Verbrechen und Vergehen gegen den Staat, die 5ffentliehe Ordnung und Religion; 
Verbrechen und Vergehen gegen die Person) sowie fiber die Entwicklung der Kriminali- 
ta t  anderer kriegftihrender Staaten oder neutraler Staaten im Weltkrieg erganzen 
die Ausffihrungen wertvoll. Verf. erwartet ftir den jetzigen Krieg mit Sieherheit eine: 
Abnahme der Gesamtzahl der Verurteilungen. Weiterhin rechnet er damit, da]  die 
im Weltkrieg beobachtete, der Abnahme bald folgende Zunahme der einzelnen Er -  
scheinungsformen auf dem Gebiet der schweren Kriminalit~it keinesfalls in solehem Aus r 
mal~ wie damals wieder auftreten werde (Kriegsstrafrecht des Ministerrats flit die 
Reichsverteidig~ng, HilfsrnMtnahmen der NSV., Erziehungs- und ~dberwachnngs- 
arbeit der HJ.).  Rodenberg (Berlin-Dahlem). 

Hennings, Elsa: Zur Gesehiehte des Berufsverbrechertums in England. Mschr. 
Kriminalbiol. 31, 149--161 (1940). 

Gestfitzt auf ein reiehhaltiges zeitgenSssisches Quellenmaterial entwirft Verf. ej~ 
Bild des englisehen Berufsverbreehertums, wie es veto 15. bis in die Mitre des 19: Jahr-  
hunderts - -  dem Zeitpunkt durchgreifender Reformen - -  bestand. Das kleine und 
grol~e Gaunertum en~wickelte sieh in diesen Jahrhunderten auf dem Boden bestimmter. 
geschiehtlieher, besonders a rch  reehtsgesehiehtlieher (Asylreeht und Gerichtsbarkeit 
des Klerus) und sozialer Voraussetzungen, die im einzelnen erlKutert werden. Wesent- 
lieh war auch eine unbesehreibliehe Korruption und moralisehe Verwahrlosung der 
Obersehicht, die yon d a a u s  in die Tiefe drang. Das Diebeswesen in seinen bunter  
Formen, mit seinen Tricks und Nachwuchsschulen, seiner Hehlerorganisation - -  mall 
kennt es aus D i c k e n s '  berfihmten S c h i l d e r u n g e n -  wird besonders hervorgehoben. 
Einzelheiten miissen im Original naehgelesen werden, v. Baeyer (Nfirnberg).o 

Pauliek, Itans-loaehim: Ein kriminalistiseh bemerkenswerter Itaubmord und 
dessen Kl~rung. (Fall N.) (Inst. /. Gerlchtl. Med, Univ. M~nchen.) Mfinehen: Diss. 
1939. 32 S. 

Im Februar 1919 wurde in Miinehen der Altwarenh~ndler N. in seiner Wohnung mit 
zahlreichen Verletzungen tot aufgetunden. Die Verletzungen der Leiche und der Zustand 
der Wohnung deuteten unweigerlieh auf Raubmord hin. Unter anderen eventuellen Hin- 
weisen auf den Tater f~nd man Fingerabdruokspuren an einem Kunsthonigglas und an der 
zum Morde benutzten Axt sowie einen angebissenen Apfel. FerRet wurde ein besehriebenes 
l~otizbuchblatt aufgefunden. Dureh Ermittlung verschiedener Angaben seitens der Haus- 
bewohner des Ermordeten und such seitens des Publikums wie aueh dm'eh Sehriftvergleiche 
des aufgefundenen Zettcls mit den Polizeiakten yon Mfinchener Prostituierten wurde als 
T~terin oder Beteiligte das StraBenmgdchen B. verdgchtigt, die wie bekannt hs mit einem 
Soldaten F. zusammen war. Beide konnten im MM 1919 au~ Grund eines Steckbriefes in Mecklen- 
burg festgenommen werden. Die B. gab die Tat Ms solehe zu, behauptete aber, dM] sic in 
Notwehr gehandelt babe, dader ermordete 1~. sie mit Gewalt habe widernatfirlich mil~branchen 
wollen; der F. sei bei der Tat nieht zugegen gewesen. Die Untersuchung der vorerwahnten 
Fingerabdrfick'e und tier Bi~spuren an dem Apfel ergab einwandfrei, dal~ sic nur yon tier B. 
herriihrten. Die Verletzungen des Ermordeten liel~en eindeutig darauf sehlieBen, da~ N. 
im Sehlafe yon der B. fiberfallen worden war; 1% war bei der Tat nieht zugegen. Die B. wurde 
wegen Mordes zum Tode, F. wegen ttehlerei zu einem Jahr Gefangnis verurteilt, wobei die 
Strafe der B. spgter in lebenslgnghehe Zuehthausstrafe Umgewandelt wurde. Abgesehen 
yon dem tatsgehhehen SaehverhMt, dem eine ziemlich ausfiihrliche Wiedergabe der Unter- 
suehnngsM~ten folgt, bietet  die Arbeit keinerlei ttervorhebenswertes; insbesondere sind die 
Ausffihrungen des Verf. fiber die Daktyloskopie nnd der Bil~spuren in der Kriminalistik besten- 
falls hSehst allgemeingehaltene und lgngst bekannte Darlegungen. Hans H. Burchardt. 

B~ekeler, Hubert: Tasehendiebe. (Inst: /. Gerichtl. u. Soz. Med., Univ. Mi~nster 
i .W.)  Mfinster i. W.:  Diss. 1939. 24 S. 

Es handelt sieh um eine oberflgehliehe Abhandlung fiber den Tasehendiebstahl, 
die sieh in einer fliiehtigen Aneinanderreihung eimger bereits gegul~erten Ansichten er- 
sehSpft. Es ist bedauerlich, dal~ diese medizinisehe Dissertation so wenig Eigenes zu 
den noeh keineswegs gekl~irten zahlreiehen Problemen fiber die Per5nliehkeit der Ta- 
sehendiebe zu sager  weilL Hans H. Burchardt (Berlin). 

Grelinger, It.: Trois eas de kleptomanie. (3 Fs yon Kleptomanie.) (Clin. de 
Psychiatric, Univ., Leyde.) J. belge Neut. 40, 105--117 (1940). 

Verf. beschreibt 3 yon ihm psyehoanMytiseh behandelte typisehe Kleptomanische, 
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also Diebe, bei denen der meist wertlose Gegenstand des Diebstahls kaum eine Ro]le spielt, 
w/~hrend beim Stehlak~ selbst eine wollfistige Erregung empfunden wird, die auf eine sexuelle 
Ersatzbefriedigung hinweist. Es handelt sich um 2 junge Burschen yon 16 und 17 Jahren 
und um eine verheiratete 53 j/~hrige debile hysterisch-paranoide Psyehopathin, deren Anamnese 
besonders interessant ist und besonders ausftihrlich dargestellt wird. Ungliieklieherweise 
werden die Falle vom Verf. ganz dogmatiseh in die verstaubben Schemata der Freudsehen 
Psyehoanalyse gepreBt. DaB die Jungens gerade der Mutter das Geld stehlen, wird nieht 
etwa zwanglos damit erk]/trt, dab die miitterliehe Geldb6rse die am leichtesten zug/~ngliehe 
illegale Geldquelle fiir Kinder ist, sondern als eine Art Raehe ffir die ,,orale Kastration", 
d. h. fiir die Entziehung der Mutterbrust (Mamille = Penis) aufgefal~t. Dal] die Jungens 
das Geld vernaschen, dal~ die ~ltere Frau in das gestohlene Obst (natiirlich Mammasymbole; 
sic stiehlt aber aueh eine Armbanduhr und eine Kiste Zigarren) hineinbeil3t, ist ,,oraler Sadis- 
mus". Anderes mag wieder richtig gesehen sein, z. B. dab das Stehlen bei dem einen Jungen 
einen Ersatz ffir die vom Vater gerade streng verbotene Onanie bfldet. Die meisten Deutungen 
des Verf. werden aber wohl nur eingeschworenen Freudianern einzuleuehten verm6gen. 

Gerhard Franke (Berlin-Bueh).o 
Riebeling, Carl: Verbreehen im Beginn yon Geisteskrankheiten. (Psychiatr. u. 

Nervenklin., Univ. Hamburg.) Med. Klin. 1940 I, 614--615. 
F/~lle, in denen nach auilen ein Verbrechen das erste ist, was einen Geisteskranken 

auff/~llig werden 1/tilt, sind n i c h t  selten. Sie sind aber ausgesproehen sclten wirklieh 
der Beginn der geistigen Erkrankung und auch nur recht selten in der ersten Zeig dieser 
Erkrankung zustande gekommen. Die Geisteskrankheit selbst hat ja mit dem Ver- 
brechen an sich nichts zu tun. Sie disponiert auch in keiner Weise dazu. Es sind nut 
bestimmte Umweltsbedingungen, die dazu ffihren, dail ein Geisteskranker, der bis zum 
Ausbruch seiner Erkrankung niemals kriminell war, mit Strafe bedrohte Handlungen 
begeht, die ja dann sbreng genommen auch gar nicht mehr als Crimina bezeichnet 
werden diirfen, da der T/~ter nicht verantwortlieh handelte. Bei der {)berschau, wieweit 
im Beginn eincr Geisteskrankheit (Manie, Depression, Schizophrenic, Epilepsie, pro- 
gressive Paralysc, senile Demenz, atherosklerotisehes Irresein, Picksche Atrophie) 
Verbrechen begangen werden, ergibt sieh, dail viel eher der Abbau der intellektuellen 
F~higkeiten zu gesellschaftsfeindlichen Handlungen fiihrt als die Veriinderung der 
Psyche, das Psyehotisehe, das Wahnhafte. Bei den endogenen Psychosen, insbesondere 
bei der Schizophrenie, braucht es gewissermailen eine lange Zcit, his die Krankheit in 
sich konsolidiert and ein Wahnsystem ausgebildet ist und sich der Geisteskranke mit 
dem neuen Geschehen vertraut gemach~ hat, ehe es zu Konsequenzen aus diesem Ge- 
schehen kommt. Beim Amokl/iufer handelt es sich auch nieht oder fast nie um den 
akuten Ausbruch einer Psychose, sondern um die Exazerbation racist einer epileptischen 
Verstimmung. v. Neureiter (Hamburg). 

Adler, Grete Sophie: Graphologisehe Untersuehungen an Sehriften psyehiatriseh 
begutaehteter Reehtsbreeher, (Psychiat~. Univ.-Klin.,Zi~rich.) Zfirich:Diss. 1939. 9~ S. 

Zwecks Naehpriifung der Forschungsergebnisse R o d a  Wiese r s  an Verbrecher- 
handschriften, fiber die in dieser Z. 16, 348 und 22, 213 berichtet wurde, hat Verf. 
etwa 200 Schriften (100 yon psychiatrisch begutachtetcn VermSgens- und 102 yon 
ebensolchen Sexualverbreehern) nach dem yon R. Wiese r  angegebenen Verfahren 
untersucht und ihre Ermittlungen nachher mit don klinischen Befunden verglichen. 
Die graphologisch mailgebenden Gesichtspunkte bezogen sich dabei 1. auf  c h a r a k -  
t e r i o l o g i s c h e  T a t b e s t g n d e ,  wie Intelligenz, Anpassungsfghigkeit, Selbs~iiber- 
schgtzung, Eigennutz, Verlogenheit, Arbeitsquali~t. Wenn auch diese Gesichtspunkte 
bei den verschiedenen Formen yon VermSgens- und Sexualverbrechern kcine sehr aus- 
geprggten Verschiedenheiten ergaben, so lieilen sich doch mannigfaltige Verteilungen 
und Unterscheidungen nachweisen. Dagegen konnten graphologisch nachweisbare 
Merkrhale als spezifiseher Baustein einer bestimm~en reehtsbreeherischen Pers6nlich- 
keit nicht aufgezeig~ werden; 2. au f  p a t h o l o g i s c h  a u f f a l l e n d e  Zfige in tier 
Sch r i f t ,  wie BindungsunvermSgen, Ataxie, Tremor, gehi~ufte Ausbesserungen, infan- 
tiler Duktus, ungeordnetes, zu enges und zu weites Schriftbild. In Anbetraeh{ dessen, 
dail die zur psychiatrischen Begutachtung gclangenden F~lle fast ausnahmslos schon 
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tier/Nichtmedizinern als psyehisch abnorm auffallen, handelt es sieh hier im Gegen- 
satz zu den yon R. Wieser  untersuehten Kriminellen urn eine Auslese racist krank- 
hafter Reehtsbrecher. Dementspreehend Wurden auch in den Sehriften pathologisehe 
�9 Merkmale in grol~er Zahl festgestellt. Gerade hier zeigte sieh eine reeht weitgehende 
Ubereinstimmung der graphologisehen Befunde nnd der in den psyehiatrisehen Gut- 
achten niedergelegten klinisehen Untersuchungsergebnisse. Abet aueh hier lassen sieh 
keine direkten Zuordnungen zwischen den vorgefundenen pathologisehen Schrift- 
merkmalen und der Art oder dem Ausmal~ der reehtsbrecherisehen Handlung des 
Sehreibers treffen. Die graphisehen Merkmale sehwachsinniger Schreiber (besonders 
:BindungsunvermSgen und infantiler Duktus) kommen so geh~uft vor, da[~ sich aus 
der Handsehrift wohl die Diagnose auf Oligophrenie wie auch auf Demenz stellen ]gl~t, 
w/ihrend andere diagnostische Gesichtspunkte mit der graphologischen Methods mit 
Sieherheit nieht zu erzielen sind. Die hier nntersuchten pathologischen Schriftmerk- 
male sind far best{rotate Charaktereigensehaften oder spezielle Verhaltungsweisen 
charalc~eristisch; sie sind aber nicht spezifisch und erlauben deshalb auch keine psych- 
iatrisch-diagnostisehen Sehlfisse; 3. a u f  B e s o n d e r h e i t e n  der Unte r lgngen .  
Darauf wurde eigens geachtet, weil sich bier eharakteristische Verhaltungsweisen des 
Schreibers materiellen Interessen und al]gemeirien sexuellen Strebungen gegenfiber be- 
sonders kundgeben. Diese Untersuchungen erlauben mitunter tiefere Einblicke in die 
Per sSnlichkeitsstruktur des einzelnen, individuellen Reehtsbrechers. Dagegen k6nnen 
auch diese Merkmale nicht als far eine bestimmte Deliktsaehe eharakteristische oder 
spezifische Befunde gelten. - -  Absehliel]end ist auf Grund der mitgeteilten Erhebungen 
zu sagen, dal~ sich im Untersuehungsgut der Verf. eine Hgufung bestimmter Schrift- 
symptome ergab, die es erlauben, gewisse Unterseheidungen innerhalb einzelner Grup- 
pen von Reehtsbrechern zn treffen. Z.B. finden sich in den Schriften yon Dieben im 
allgemeinen eine niedrigere Intelligenzstufe, eine weniger ausgepr/igte Selbstfiber- 
sch~tzung, eine nieht so ausgepr~gte Verlogenheit und eine etwas bessere Arbeits- 
qualit~t a]s bei den Betrfigern. Unter den Sexualverbrechern sind die Unterl~ngen- 
symptome (Unausgeglichenheiten bzw. Abwegigkeiten hinsichtlieh materieller oder 
sexueller Interessen im Durchschnitt in 75%) viel hgufiger als bei den Verm6gens- 
verbreehern vertreten, wo sich diese graphisehen Merkmale nur in etwa 20% vor- 
linden, v. Neureiter (Hamburg). 

Weber, Helmut: Die Kriminalpsyehologle der Falsehmiinzer. (Inst.  [. Gerichtl. u. 
Soz. Med., Univ. Mi~nster i .W.) Mfinster i. W. : Diss. 1939. 81 S. 

Die Arbeit vermittelt einen Einblick in die psyehisehen Vorg~nge im Miinzver- 
breeher, naehdem ein Uberbliek fiber die Geschiehte des Mfinzverbreehens, fiber die 
pers6nliehe Beschaffenheit der Falsehmfinzer, fiber die Beteiligung der Geschlechter, 
:fiber die Beziehungen zwisehen Lebensalter und den Mfinzdelikten, sowie fiber die 
sozialen Yerh~ltnisse vorausgeschickt wird. An einzelnen Beispielen zeigt Verf. die 
Beweggrfinde auf, die zur Falsehmfinzerei ffihren, und es wird dabei auf die u 
keit der Motive an sich, wie auch auf die Zusammenwirkung mehrerer Motive hinge- 
wiesen. Sodann wird fiber die Ausffihrung der Tat an Einzelbeispielen beriehtet, 
naehdem vorher die technische und kriminalistisehe Seite des Miinzverbrechens n~her 
~erl/iutert wird. Wenn diese Darlegungen auch vornehmlieh mehr kriminalistiseh gehalten 
~sind und wenig Psyehologisehes bringen, so lassen sic doeh, nm mit dem Verf. zu spre- 
chen, erkennen, ,,wie verkommen, verlogen und hinterlistig die Falschmfinzer sind". 
Auch das Verhalten der Falsehmfinzer nach der Tat wird veto Verf. ffir eine psycholo- 
gische Bewertung herangezogen and l~$t gewisse Eigentiimliehkeiten erkennen. SeMiel~- 
]ieh wird noch auf die Rolle der Geisteskrankheit als auslSsende Kraft ffir die Begehung 
yon Mfinzverbrechen aufmerksam gemaeht. Rodenberg (Berlin-Dahlem). 

lfauke: Der Zuhiilter als asozialer Typus, (Reichskriminalpolizeiamt, Berlin.) 
Arch. Kriminol. 101, 22--27 (1940). 

An Hand der Personen- oder Strafakten, mit besonderer Berfieksiehtigung der 
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Strafregisterausztige, wurden 300 F/ille antersucht. Die Festnahme der Ts war 
in den ers~en Monaten des gahres 1937 erfolgt, Das Verfahren hatte zumeist noeh 
im Laufe desselben gahres zur reehtskr/~ftigen Verurteilung ge~fihrt. - -  Die statistisehe 
Untersuehung bewegte sich in folgender Riehtung: I. Welehe Straftaten finden sich 
in den Strafregistern der Zuh~lter ? II. In welehem Lebensalter erfolgte die erste Be- 
strafung wegen Zuh/~lterei ? III. Wie viele Vorstrafen waren bis zur ersten Bestrafung 
wegen ZuhKlterei bereits vorhanden ? IV. In welchem Lebensal~er erfolgte die erste 
Bestrafung tiberhaupt ? V. Aus welehen Berufen kommen die Zuh/~lter ? 2- BeMiglich 
der Straftaten ergab sieh ein auffallend hoher Anteil der Bettelei und der Landstreieherei 
Noeh zahlreieher waren sog. ,,Mti$iggangsdelikte" (Hausfriedensbrueh, Saehbesch/idi- 
gung, ruhestSrender L/~rm, grober Unfug, NStigung, KSrperverle~zung u./i.), vor- 
wiegend begangen unter Alkoholeinwirkung. Fast die H/~lfte aller Zuh~lter war wegen 
Straftaten der mittleren bis sehwereren Kriminalit/~t (Betrug, Untersehlagung, ein- 
faeher Diebstahl, seltener sehon sehwerer Diebstahl) verurteilt worden, w/~hrend der 
.Prozentsatz an schwerster Kriminalit/~t (r/iuberisehe Erpressung, Raub, TStung) 
mit 3% als Ku~erst gering anzusehen ist. - -  ,,Eine Neigung des Zu_h/ilters zu Gewalt- 
verbrechen ist also nieht festzustellen; seine Dom~ne ist vielmehr die leiehte und 
~nittlere Kriminalit/~t". In bezug auf das Lebensalter besagen die Ergebnisse, da$ 
die Zuhglterei keineswegs als ein ausgesproehenes Jugendliehende]ikt aufgefaSt werden 
kann. Der Ante~l der MinderjKhrigen (18.--19. Lebensjahr) ist sehr gering. Die meisten 
Erstverurteilungen wegen ZuhKlterei erfolgten zwisehen 25 und 35 Jahren. Die krimi- 
helle Vorbelastung erwies sieh als aul~erordentlich groin. 78% waren vet ihrer ersten 
Bestrafung wegen Zuh~Iterei bereits anderweitig vorbestraft, 48% batten ~ und mehr 
Vors~rafen. Die Tatsache, dal] 48% der Zuh/~lter bereits unter 21 Jahren und 80% 
bereits unter 25 Jahren anderweitig bestraft waren, weist auf das frfihzeitige Einsetzen 
tier Kriminalit/~t him - -  Die wesensm/~l]ige Arbeitsseheu yon gugend auf, die Unlust 
zur Erlernung eines festen Berufs u./~. ergibt sich aus der Feststellung, daI~ allein 
fiber ein Drittel keinen bestimmten Beruf erle'rnt hatte. Werden die sog. ,,u 
lind ,,HAndler" n./~ . . . .  typisehe Tarnberufe yon Zu]//iltern", hinzugerechnet, so umfal]t 
diese Gruppe der Ungelernten bereits zwei Drittel der Zuh/ilter. Betont sei noch, 
dal~ alle 300 Zuh~lter zur Zeit der Tat keiner ordentliehen Arbeit naehgingen, obgleieh 
die Arbeitslage 1937 einen ehrliehen Lebenserwerb durchaus ermSglieht h~tte.. Rodenberg. 

Cruz, Jos6: Studium der psyehopathisehen Persiinliehkeiten in unserer Kriminalittit. 
Ihre strafreehfliehe Lage. (Inst. de Criminol., Univ., @uito, Ecuador.) Rev. Psiquiatr. 
,etc. 4, 221--242 (1939) [Spaniseh]. 

Die Frage naeh der strafrechtliehen Behandlung der psychopatbischen Verbreeher 
wird bier an Hand yon Beispielen, die ihre Gef/~hrliehkeit darlegen sollen, erSrtert. 
Verf. gibt 6 verschiedene Gruppen an, die sehizoiden, die epileptoiden, die hysterischen, 
die cycloiden, die mythomanisehen und die paranoiden Verbreeher, und versueht bei 
]eder Gruppe die typischen Formen des Verbrechens herauszustellen, z. B. bei den 
Epileptoiden die brutalen, sinnlosen Gewalttaten, bei den Schizoiden die kalten, fiber- 
]egten Morde, bei den Cycloiden die Neigung zum Vagabundieren nsw. Nut etwa 13% 
.aller Sehwerverbreeher sind psychisch abnorm, und unter diesen maehen die epilep- 
toiden und schizoiden ungefiihr 3/4 aller Abnormen ans. Gegenfiber diesen psycho- 
pathischen Verbrechern reichen die Mittel des gewShnlichen Strafvollzuges nlcbt mehr 
aus, und die Vorsehriften fiber die Zureehnungsunf~ihigkeit k6nnen bei ihnen nicht zur 
Anwendung gelangen, da sic ja nicht geisteskrank im eigentlichen Sinne sind. Die 
bisherigen Bestimmungen, die Artikel 32, 33~ 34, 35 des argentinisehen Codigo Penal, 
:geben ke~n Mittel an die Hand, sieb dieser Abnormen zu erwebren. Es mull desbalb 
:gefordert werden, da~ neue Bestimmungen, die die Gemeingef~hrlichkeit beriicksich- 
~igen, bier erlassen werden. Ein Vorschlag, der dem Senat 1933 vorgelegt wurde, 
fordert, da6 solehe Verbrecher, die schwere psychisehe Anormalitgten zeigen oder in 
,einem Zustande der Vergiftnng durch Alkohol oder Schlafmittel gehandelt haben, in 



92 

einer geeigneten Anstalt untergebracht werden, and zwar flit eine Zeit, die mindestens 
die tt~lfte der entsprechenden HSchststrafe betr~gt, bei lebensl~nglicher Freiheits- 
strafe mindestens 20 Jahre andauert. Eine derartige Erg~nzung der Stra~bestim- 
mungen ist naeh der Meinung des Verf. dringend an der Zeit. Geller(Diiren). 

.ltoll, Iteinrieh: Erbeharakterkundliehe Untersuehungen krimiaeller Sippen. Frei- 
burg i. Br.: Diss. 1939. 51 S. 

Die Arbeit ist ein Teilausschnitt aus einer im Rahmen des Reichsberufswett- 
kampfes im Sommer 1938 entstandenen Gemeinseha~tsarbeit, in der 5 Sippen mit 
geh~ufter krimineller Neigung genau durehuntersucht and beurteilt warden. Eine 
dieser Familien wird bier abgehandelt indem, ausgehend yon einera ZSgling der Landes- 
anstalt Potsdam, fiber den Probanden, seine Eltern, die Geschwister des Vaters, die 
Grol~eltern des Probanden and sodann die mOtterliche Verwandtschaft berichtet, 
and eine Beurteflung der eharakterliehen und intellektuellen F~higkeiten vorgenommea 
wird. In erster Linie sind Gemfit and Halt als Charakterseiten in der vorliegenden 
Sippe die Ursache des kriminellen Verhaltens. In 4 Generationen werden auffallender 
GemOtsmangel bzw. Gemfitsarmat and GefOhlsk~lte festgestellt, ebenso wie gehiiuftes 
Auftreten yon IIaltlosigkeit und ttaltsehw~ehe. Auf die erbliche Bedingtheit echter 
Charakterf~higkeiten and die Art, wie sic fibertragen werden sowie auf die geringe 
Bedeutung des Umwelteinflusses wird hlngewiesen. Rodenberg (Berlin-Dahlem). 

Lestehinski: Les eniants d6linquants. (Die verbrecherisehen Kinder.) Rev. todd. 
Suisse rein. 60, 179--186 (1940). 

Der Verf. bespricht ein im vorigen Jahr in Lausanne erschlenenes Bach: ,,Die ver- 
brecherisehen Kinder" yon Dr. Jean Wintsch,  der lange praktischer Arzt war and 
kfirzlich zum Professor der Psychologic an der Lausanner Universit~t ernannt wurde. 
Prof. Wintsch sprieht sich dahin aus, dal~ man eine verh~ltnism~13ig grol~e ZaM der 
auf die Bahn des u geratenen Kinder dem sozialen Leben wieder anpassen 
kSnne, nnd zwar anf dem Wege der Arbeit. Wichtig ist dabei die Beantwortung zweier 
Fragen: iener nach dem saehlichen Grad der Eignang and der nach der persSnlichen 
Einstellung zur Arbeit. Welter sei noch die Frage nach dem Rhy~hmus der Arbeit zu 
er6rtern. Gemelli and Galli haben gezeigt, da~ es zwei Gruppen Menschen gibt; 
die einen arbeiten besser naeh dem freien Rhythmns, die anderen naeh gebundenem~ 
Prof. .Wintsch hat in seinen Untersuchungen klar  herausgestellt, dal~ die ver- 
breeherisehen Menschen zeitlebens zu der letzteren Gruppe gehSren mttssen. - -  Das 
Bach wird zuletzt allen Xrzten, Erziehern and Juristen warm empfoMen. TSbben. 

Grote, Ilse von: Asozialenproblem und Jugendfiirsorge. Dtseh. Jug.hilfe 31, 309 
his 312 (1940). 

Verf. umreil~t die Fortschritte in der vorbeugenden Jugendfiirsorge. In der NSV.- 
Jugendhflfe wgchst eine grol~e Schar einsatzbereiter Heifer unter saehkundiger FOhrung 
in die praktisehe Jugendarbeit hinein. Auch in bezug auf die psychologisehen Er- 
kenntnisse ist dutch die immer deutlicher hervortretenden grol~en einheitliehen Linien 
einer Tiefenpsyehologie und Charakterkunde viel gewonnen. Der Ausbau der bio- 
logiseh-psychologisehen Untersuehungsmethoden erm6glioht eine viel zuverl~ssigere: 
Diagnose des einzelnen FOrsorgefalles als frOher. Aueh wird heute in der Fiirsorge 
fur den asozialen Jugendlichen die k6rperlieh-konstitutionelle Seite seiner PersSnlieh- 
keit nieht mehr aulBer acht gelassen. Veto betont die Notwendigkeit, mit der vor-: 
beugenden Jugendhilfe bereits im vorsehulpfiichtigen Alter anzufangen: Eine grol~e 
Erschwerung fur die vorbeugende Jugendfiirsorge nnd f fir eine ~rztlieh-pgdagogische 
Behandlung des Asozialenproblems ist die unter Laien h~ufig verbreitete Meinung, 
Asoziate and Antisoziale seien aueh immer erbminderwertig und erzieherisehe Be- 
miihungen seien daher nutzlos. Der weitaus grSl~te Teil der abartigen Jugend - -  so 
betont Verf. - -  sei aber zusammengesetzt aus Anlagegesch~digten, deren Betreaung 
sich nieht nur grunds~tzlieh lohnt, sondern im Hinbliek auf unsere bev61kerungs~- 
politische Aufgabe sogar dringend notwendig ist. Dubitseher (Berlin). 
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Wast, Benno: Das Minftige Jugendgeriehtsgesetz im /irztliehen Bliekfeld. (Inst. 
/. Gerichtl. u. Soz. Med., Univ. M~nster i. W.) Miinstar i. W. : Diss. 1939. 30 S, 

Reeht gesehiekt kommt der Verf. yon einem instruktiven Einzelfail auf das gal- 
tende Jugendgeriehtsgesetz und seine kfinftige Gestaltung zu spreehen. Er begrtiBt, 
dab grunds~tzlieh 3 Beurtailungskreise ffir die einzelne Tat eines Jugendlichen heran- 
gezogen werden, niimlich der Strafriehter, der Arzt and der Erzieher. Die zwischen 
Juristan und Medizinern bestehenden Straitfragen tiber ainzelne Punkte des Jugend- 
gerichtsgesetzes warden ma~]voll and nicht ohna Uberzeugung behandelt. Die lesens- 
werte und den Ideenzwicspalt bestimmt fSrdernde Abhandlung schlieBt mit dem Er- 
gebnis, dub der Arzt so gut wie ein beteiligter Pgdagoge sich doeh ganz klar and bewu~t 
gern damit abfinden miisse, dab der such- and faehliehen Rechtswahrung in der Frage 
tier Ausgast~ltung des Jugendgerichtsgesetzes das latzte Urteil zustehen mfisse, ebenso 
wie in der Frage der ProzeBordnung, der Strafvollstreekung und des Kreises, war in 
ein Jugendgeriehtsgesetz ainbazogen werdan solle; der Arzt yon seinem Standpunkt 
als tIelfar and Hailer miisse gutaehtlieh immer bereit sein zu heilen, zu bewahren und 
zu fatten. Hans H. Burchardt (Berlin). 

Gregor, Adalbert: M~ingel der heutigen Jugendstrafreehtspflege bei der Bek~impfung 
krimineIler Entwieklung Minderj~ihriger und ihre ~Jberwindung in Praxis und Gesetz- 
gebung. Msehr. Kriminalbiol. 31, 49--61 u. 73---85 (19r 

An Hand yon ausgew~hlten F~lleu yon krimineller Entwieklung Minderj~hrigar 
~vird zun~chst auf gewisse M~ngel in dar richterlichen Behandlung iugendlicher Kri- 
mineller hingewiesen, wie sie vor allem mit einer wenig zielbewul3ten Anwendung 
des Reichsiugaudwohlfahrtgesetzes and der darin vorgesehanen Erziehungsmittel sowie 
in der zaghaften Form der Bestrafung (states Hinausschieben dar Gefiingnisstrafen 
ohne Kompensation dutch entspraehende Erziehungsmittel, viel zu kurz bemessene 
Strafzeit, partiella VerbfilJung) gageben sind. Im 2. Tell der lehrreiehen Arbeit werdea 
Fiille yon solehen Jugendliehen gesehildert, bei denen entweder yon der normalen 
Anstaltserziehung keine Beseitigung der kriminellen Eigensehaften zu erwarten ist, 
oder die infolge yon Konstitutionsanomalien zur Unterbringung in einar Erziehungs- 
anstMt nicht geeignet sin& Itier mtfl]te mit Sonderma]nahmen im Sinne der Unter- 
bringung in airier Justizbesserungsanstalt auf Grund einer eingehenden kriminal- 
biologisehen Untersuchung der PersSnlichkeit eingeschritten werden, v. Neureiter. 

Liszt, Elsa yon: Einige Fragen der Jugendgeriehtshilfe. Msehr. Kriminalbiol. 31, 
177--188 (1940). 

Die Deutsche Yereinigung ftir Jugendgerichte an4 Jugendgerichtshilfen (DV.) vet- 
~endet i~hrlich an etwa 100 Jugendi~mtar Fragebogen fiber die Kriminalit~t der Jugend- 
lichen. Das Ergebnis dar eingelangten Arbeiten ffir das Jabr 1938 wird yon Varf. mit- 
geteilt; die Fragen bezogen sich auf Beteiligung des Psychiaters, Bew~hrung der Sehutz- 
aufsicht, Jugendgerieht und Presse, Erbkrauke junge Kriminalle und Behandlung aus- 
w~rtiger junger Reehtsbrecher. Zu kurzem Referate nicht geaignet, sei dieser Aufsatz 
wegen der in~eressanten Antwortan der einzelnen Stellan and der eingestreuten Kasuistik 
Juristen, Garichtspsychiatern, Fiirsorgern u. dgl. bestens zum Stadium empfohlan. Die 
Studie gipfelt in der Forderung: GrS~ere Vollst~ndigkeit in der Erfassung der JGH.- 
F~lle, grS/~ere Einheitlichkeit in ihrer Bearbeitung, engere Zusammenarbeit aller in 
Frage kommenden Stellen, intensive Ansnutzung aller MSgliahkeiten der gesetzlichan 
]Sestimmungen bis in ihre klainsteu Ver~istelungen hinein. A. Pilez (Wien).o 

Gregor, A.: Minder~iihrige Sehwerverbreeher and ihre strafreehtliehe and sozial- 
p~idagogisehe Behandlung. Allg. Z. Psychiatr. 114, 316--386 (1940). 

Als Leiter dar kriminal-biologisahen Untersuchungsstelle im Jugendgef~ngnis 
]:Ieilbronn gibt Verf. einen ~berbliek fiber 150 yon ibm beobaehtete jugendliehe Sehwer- 
verbrechar, im wesentlichen untar strafrechtliehen and sozialp~dagogischen Gesichts- 
punkten. Es handelt sich nm die Frage: Was soll mit dan Bus dam Gaf~ingnis ent- 
lassenen Jugendliahen gesahehen ? Die bisherigen gesetzliehen und ffirsorgerisehen 
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Einrichtungen sind nieht fiir alle Fglle zureiehend. Insbesondere ist die ~berweisung 
stark kriminell veranlagter Jugendlieher in Ffirsorgeerziehungsanstalten oft erfolglos 
hinsiehtlieh der spgteren Lebensbew/ihrung und bedenklich wegen des sehgdliehen 
Einflusses der Kriminellen auf andere Z6glinge. Man sollte, dem Beispiel Italiens, 
folgend, zur Grfindung besonderer ,,Justizbesserungsanstalten" sehreiten, die solehe 
gef~hrliehen Typen bis zur Volljs anfnehmen. Ffir eine Reihe yon l~illen, 
deren Entwieklung zungehst nieht iibersehen werden kann, wird die Verurteilung mit 
unbestimmtem Strafmal~ empfohlen. Es eignen sieh dafiir Jugendliehe, bei denen 
die Nittel der Ftirsorgeerziehung ersch6pft sind und eine langfristige Strafe indiziert 
ist, deren I)aner abet noeh nieht im voraus genau festgelegt werden kann. Weiterhin 
will Verf. die unbestimrate Verurteilung auf Personen mit - -  evtl. faehgrztlich fest- 
zustellender - -  ,,krimineller Konstitution" eingeschr~nkt wissen. Fiir sehwer kriminelle 
Jugendliehe, die in einer genfigend langen Strafzeit erzieheriseh beeinfluSt werden 
konnten, ist Naehfiirsorge naeh der Entlassung aus dem Gefgngnis dringend erforder- 
lieh, wobei der Kontakt zwisehen dem Erzieher ira Gefiingnis nnd dem mit Naehffir- 
serge betrauten Beamten gewahrt werden mtil~te. SehlieS]ieh bleibt ein Rest yon 
Fgllen iibrig, die trotz lgngerer Strafzeiten wegen Gefghrdung der 5ffentliehen Sieher- 
heft nieht ins soziale Leben zurfiekkehren kSnnen - -  racist Sehwaehsinnige - -  and 
fiir die nur ]~ngere Verwahrung in Betracht kommt. Die bestehenden MSglichkeiten 
der Sieherungsverwahrung reiehen aueh hier nicht vSllig aus, Spezialanstalten ffir 
jugendliehe kriminelle Schwachsinnige and Psyehopathen sind zu fordern. - -  Die 
Arbeit enths fiber die referierten Hauptgesichtspunkte hinaus noeh eine Reihe detail- 
lierter, aus lang] ~hriger Vertrautheit mit den Ffirsorgeerziehungsproblemen stammender 
Anregungen und Vorsehl~ge ffir einen weiteren Ausbau unserer reehtlichen und sozialen 
Einrichtungen. Die behanddten Fragen werden an Hand einer reichhaltlgen Kasuistik 
entwickelt, v. Baeyer (1Nfi.rnberg).o 

Schellworth, W.: Warm ist Unterbringung in Anstalten als Yerwahrung, warm ai, 
tIeilbehandlung anzusehen? ~rztl. Saehverst.ztg 66, 81--82 (1940). 

Es bestehen Meinungsversehiedenheiten darfiber, ob die Unterbringung in einer 
tteil-/rod Pflegeanstalt eine Heilbehandlungsrnal~nahme darstellt oder ob es sieh um 
eine Verwahrung handelt. Von den Heft- und Pflegeanstalten wird ]ede Unterbrin- 
gung, die nieht auf u der t)olizeibehSrde oder der Staatsanwaltschait mit 
dem ausdrficklichen Auftrag der Verwahrung erfolgt, als Heftbehandlung bezeiehnet. 
Es gelten also nach Sche l lwor th  eigentlich nut die Insassen der festen Abteftungen 
(Verwahrungsh~user) als u und zwar nut diejenigen, deren Entlassung nut 
mit ausdriieklicher behSrdlicher Zustimmung (Polizei, Staatsanwaltsehaft) erfolgen 
darf. Alle fibrigen Kranken, die ohne absehbare Aussieht auf Besserung als ehroniseh 
Kranke in Anstaltspflege untergebraeht sind, gelten uls in Heilbehandlung befindlich. 
Von Heftbehandlung will tier u nut dann sprechen, wenn die angewandten Behand- 
lungsma]nahmen den Charkter eines Heilverfahrens haben. Bei ehronisehen Geistes- 
kranken kann man solange eine Heilbehandlung annehmen, als z. B. bei einer Paralyse 
eine Malariakur oder bei einer Schizophrenie eine methodische Insulin- oder Cardiazol- 
shoekkur durehgeffihrt wird. Nach erfolgloser Durehffihrung dieser Therapie kommt 
es oft nur auf ein Abwarten an, ob die Natur sieh selbst etwas dutch Spontanremission 
hilft. Dann soft man nieht mehr yon tteftbehandlung sprechen. So sind bei genauer 
Begriffsbildung die fiberwiegende Mehrzahl tier Insassen der Heft- und 1)flegeanstalten 
als reine 1)flegefiille zu bezeichnen. Vom Standpunkt der Versorgungsbegutachtung 
wird demnaeh die Ansieht der Heft- und Pflegeanstalten, dal] nut die Fiille, bei denen 
die Anstaltsunterb~ingung im 5ffentlichen Interesse wegen Gemeingefahr erfolgt, als 
u anzusehen sind, abgelehnt. Die Tatsaehe, da~ chronisch Kranke 
zeitweftig oder fortgesetzt Medikamente erhalten oder an interkurrenten Krankheiten 
behandelt werden, ist auch nicht als Heilbehandlung des Grundleidens anzusehen. 
Yon Heilbehandlung kann .nicht die Rede sein, wenn die angewandten MaSnahmen in 



95 

absehbarer Zeit eine Heilung erwarten lassen. Nut die Aussicht auf t{eilung soll die: 
Anwendung zus/itzlicher Heilbehandlungskosten rechtfertigen. Die u 
gesetzgebung will also nach der ,Bewertung" materielle Vorteile schaffen. Die Dauer- 
unterbringung Beseh/~digter als Anstaltspension/~re wird als eine Entlastung der Familie 
von den damit ve2bundenen materiellen und pflegerischen Aufwendungen dargestellt. 
Die apodiktische Einengung des Begriffes der Heilbehandlung, wie sic Sch. mit folge- 
riehtiger Unerbittlichkeit durchfiihrt, wird in Fachkreisen nach Ansicht des Ref. keine: 
ungeteflte Zustimmung linden, da die Shock- and Malariatherapie doeh nicht die. 
einzigen wirklichen B e h a n d h n g s m e t h o d e n  der Anstaltspsychiater sind. Es sei 
dabei nur hingewiesen auf die bci rcaktiven Depressionen so h~ufig erzielten psycho- 
therapeu~isehen Erfolge und die yon Simon inaugurierte Arbeitstherapie. TSbben. 

6randi, Dino: Die fasehistisehe Reform des Strafrechts und Strafvollzugs. Arch. 
Kriminol. 106, 53--54, 105--107 n. 107, 1--4 (1940). 

Auf Grund der nunmehr 10j/ihrigen Erfahrung mit dem neuen italienischen Straf- 
gesetzbuch und der Strafproze~ordnung gibt der italienische Justizminister einen kurzen 
Uberblick fiber die erzielten Ergebnisse. Die neuen Grunds~ttze sind bekanntlich vorr 
Alfredo Rocco ausgearbeitet worden. Auf der einen Seite war Versch/~rfung der 
Sch'were yon Strafen bis zur Wiedereinfiihrung der Todesstrafc, auf der anderen 
Seite Bemessung de r  Strafe je nach der PersSnlichkeit des Schu]digen vorgesehen, 
mit dem Ziel, ihn durch Arbeit zu resozialisieren. Die Richtersehaft hat die neuen 
Aufgaben mit vollem Verstandnis erffillt. Die Strafvollziehung verwendet Gerechtig- 
keit, Strenge und Menschlichkeit. Die Arbeit ist zur Grundlage der Vollstreckung 
von Strafen und der administrativen Slcherungsmal]nahmen gemacht worden. Eine 
besondere Seite der Arbeit yon Verurteilten besteht in Meliorationsarbeiten auf un- 
bebautem und sumpfigem Boden. Von den in den letzten 8 Jahren zur Vollstreckung 
yon Sicherungsmal~nahmen in Anstalten aufgenommenen 21365 Verurteilten sind 
12643 wieder entlaesen worden. Von ihnen konnten 54,5% als dem sozialen Leben 
wicder angepa~t gelte n. Besonders hervorgehoben wird die Verringerung der Krimi- 
nalit~it Jugendlicher und des Gewohnheitsverbrechertums. Die Arbeit der n~chsten 
Zukunft besteht darin, die Einrichtung der Gefs den Zielen dcr faschistischen 
Gesetzgebung anzupassen. Im Auftrage Mussol inis  hat Verf. einen entsprechenden 
Plan ausgearbeitet, der kurz umrissen wird. Dubitscher (Berlin).~ 

�9 Sand, Knud: Die gesetzliehe Kastration. 10j~ihrige Erfahrungen mit gesetzlieher 
Eastration in Diinemark. (VerSff. Volksgesdh.dienst. Bd. 54, H. 2.) Berlin: Richard 
Schoetz 1940. 100 S. RM. ~,--. 

Ein dem eigentlichen Erfahrungsbericht vorausgeschickter ~berblick fiber die 
einschl/igige d~nische Gesetzgebung, sowie eine kurze Besprechung der Idee und der 
Entwicklung der gesetzlichen Kastration in D/inemark lassen erkennen, da]~ der lcitende 
Grundsatz ~fir die Durchffihrungen der entsprechenden Mal3nahmen das Prinzip der: 
Freiwilligkeit ist. Das wird besonders hervorgehoben dutch die Betonung der Tat- 
sache, dalt eine Zwangskastration bisher noch niemals erfolgte, obgleich ffir besondere: 
Ausnahmef/i]le die M6glichkeit der Anwendung eines gewissen Druckes gesetzlich 
gegeben ist. - -  Nach Vorlage einer eingehend begrfindeten gutachtlichen Xul~erung des 
d/~nische_n Gerichts/irzterates wird die endgfiltige Erlaubnis Ifir die Durchffihrung des 
operativen Eingriffes yore Justizminister erteilt oder versagt. - -  Diese Genehmigung 
ist nun keinesfal]s abh~ngig yon eincr etwa schon erfolgten StraffKlligkeit oder vom 
Tatbestand elnes ausgesprochenen Sittlichkeitsverbrechens, sondern sie wird auch dann 
erteilt, wenn die betreffenden Personen ,,dutch dig abnorme St/~rke oder Richtung ihres 
Geschlechtstriebes der Versuchung ausgesetzt sind, Verbrechcn zu begehen und da- 
durch Gefahr ffir sich selbslb und die Gesellschaft hervorrufen" oder auch wenn ,,deren 
Geschlechtstrieb bedeutende seelische Leiden oder sozialen Rfickschritt fiir sic selbst: 
mit sich fiihrt", ja gelegentlich sogar bei sonstigen Rechtsbrechern, bei denen Bin ge- 
wisser Zusammenhang zwischen strafbarer Handlung und einer StSrung auf sexuellem 
Gebiet erkennbar gewordeil ist. Die Genehmigung kann auch bei Frauen erteilt wcrden 



96 

{in einem Fall bereits erfolgt). - -  Urn die Gewinnung einwandfreier wisgenschaftlicher 
Ergebnisse zu gewiihrleisten und diese sodann far weitere Maftnahmen der praktischen 
Kriminalpolitik auszuwerten, wurde eine Zentralisierung der Bearbeitung und fttr eine 
straffe Organisation der Nachuntersuchungen auch der in Freiheit befindlichen Ent- 
mannten Serge getragen. Das II. Gesetz yon 1935 macht die Nachun~ersuchungen 
o b l i g a t o r i s e h  aus der Erkenntnis heraus, dal~ ,,nut auf Grund der Nachunter- 
suchungen die Erfahrungen fiir den Staff ausgebaut und die Gesetzgebung in verant- 
wortlicher Weise weitergeffihrt werden" kSnnen. Dies wird veto Verf. ausdrficklich 
als Fortschritt gegenfiber dem I. Gesetz yon 1929 bezeichnet, in dem es keine eigent- 
lichen Bestimmungen fiber Nachuntersuchungen gab. - -  Bei den 187 Kastrationen, 
die siimtlieh nach Absehlul~ der Pubertiit durchgeffihrt wurden, ergaben Sleh kaum 
wesentliche k6rperliche Veriinderungen, insbesondere wurde niemMs das Entstehen 
des eigentliehen Kastratentyps nachgewiesen. Auch psychische Verstimmungen waren 
sehr selten. Irn Gegensatz dazu trat  eine hSehst wertvolle, ,,pazifizierende" Wirkung 
in einer groften Anzahl yon Fgllen ein. Die vollstiindige Asexualisierung trat in der Regel 
(168 yon 187 F~llen) ira Laufe weniger Monate bis zu einem Jahre ein. Bei 19 Kastrierten 
blieben noch gewisse Reste yon Sexualismus in harmloser Form bestehen. Die kriminM- 
therapeutisehe Wirkung - -  das Material enth~lt eine nicht geringe Zahl Itomosexueller - -  
wird als iiberraschend gut bezeiehnet. Nnr in 2 yon 143 nachgepriiften F~illen konnte 
ein kriminell sexuell betontes Rezidiv naehgewiesen werden, wobei fiber den einen Fall 
sogar noch sehr gestritten werden kann. Die sozialen Verhgltnisse besserten sich durch- 
veeg erheblich. Merkwfirdigerweise verlobten bzw. verchelichten sieh noeh einige Ka- 
straten. - -  Diese ungemein gfinstigen Oper~tionsergebnisse - -  nnd das ist auch die 
Meinung des Verf. - -  sind zweifellos erheblieh mitbewirkt dureh die Tatsaehe, daft der 
Eingriff zurn groften Tell sogar anf ausgesprochen dringlichen eigenen Wnnsch, in 
~llen Fiillen abet jedenfMls nach freier Willensbekundung durehgeffihrt wnrde. Damit 
sind sic natttrlich nun nieht mehr ohne weiteres mit den deutschen Verh~ltnissen ver- 
gleichbar, sic vermSgen aber deshMb doeh den Wert der Kastration als Maftregel gegen- 
fiber dem Sittliehkeitsverbrecher sowie dem sexuell Abnormen iiberhaupt eindeutig zu 
erweiSen. Auf die Ergebnisse der entspreehenden deutschen Mal3nahmen - -  und die 
bis jetzt vorliegenden Teilbeobachtungen lassen die gttnstige Auswirkung des Ein- 
grills durehaus erkennen - -  dfirfen wit mit Recht gespannt sein. Rodenberg. 

8triehn, Otto: Nastration naeh w 14 II des (lesetzes zur Yerhiitnng erbkranken 
N aehwuehses und naeh w 42k des geiehsstrafgesetzbuehes unter Beriieksiehtigung der 
an der Kreis-Heil- und Pflegeanstalt zu Frankenthal vorhandenen F~ille. N[iinehen: 
Diss. 1938. 84 S, 

Der Hanptteil der Arbeit wird eingenommen yon dem Kapitel ,,Allgemeinbetrach- 
tung", in dem Ausfiihrungen fiber die Begriffsbestimmnng, fiber die geschichtliehe Ent- 
,wieklung, die Kastrationsgesetze der Gegenwart, fiber die Kastrationsfolgen und die 
in der Literatur niedergelegten bisherigen Erfahrungen mit der Kastration yon Sexual- 
verbrechern u. ~. gemaeht werden, ttervorgehoben sei daraus die Ansicht, daft die 
ttomosexuMitiit an sich nieht etwa erblich sei, sondern h6ehstens ,,die degenerierte 
Konstitution, auf deren Grundlage sie sich und aueh die anderen Perversionen ent- 
wiekeln". Sodann folgt die Beschreibung yon 13 Fiillen, an denen der Verf. die gfin- 
stige Wirknng der Kastration bzw. die wahrseheinlieh gfinstige Wirkung aufzuzeigen 
versueht. Da 8 dieser Fiille gar nicht kastriert wurden, bleiben zur Beurteilung des 
endgfiltigen Erfolges nur 5 Fiille fibrig. Als wesentliehe Feststellungen der kleinen 
Arbeit m6gen folgende herausgestellt werden: 1. Die Folgen der Kastrati0n sind keines- 
wegs so sehwer, daft man sic den Sittlichkeitsverbredhern im Interesse der Allgemeinheit 
nieht zumuten kSnnte. 2. Die Erfolge bei riehtiger Indikationsstellung sind gut. 
3. Aueh fiir die Homosexuellen bringt die Entmannung gfinstige Erfolgsaussiehten mit. 
Im Zusammenhang mit Untersuehungen an grSfterem Material und mit den Ergeb- 
nissen noeh nieht ver6ffentliehter Ubersiehtsbetraehtungen an neuestem Material kann 
den Ausfiihrungen des Yerf. wohl zugestimmt werden. Ro'denberg (Berlin-Dahlem). 


