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Selbstheflungstendenz kin. Oft liegt im kiinstlerischen Ausdruck der einzige Rapport 
mit der Aul]enwclt, fiber den allein ein Einblick in die PersSnlichkeit des Sehaffenden 
mSglich ist. - -  Verf. unterscheidet an den Bildern einen konventionellen, einen persSn- 
lichen und einen symbolisehen Anteil. Der symbolische Anteil wird in Anlehnung an 
Freud  gedeutet (0dipuskomplex mit verborgenen Inzestwiinschen, Betonung der Drei- 
zahl in Zusammenhang mit einem mangelhaft entwickelten Genitale). Die Haupt- 
betrachtung gilt dem persSnlichen Anteil, aus dem vornehmlich der Zusammenhang 
zwischen Farben und Affektivit~t untersueht wird. Mit Bezug auf eine Skala der ,,sinn- 
lich-sittlichen Wirkung der Farben" (Goethe) in Anlehnung an Wal ter  Koch wird 
eine Verbindung zwischen Art der Farbenanwendung und Krankheitsstadium her- 
gestellt. Die Qualitiiten ,,rukig, farbig und froh" verbnnden mit realistischer Betrach- 
tungsweise deuten auf Besserung kin. Weniger die einzelnen Farben als die Zusammen- 
stellung der immer zweipolig zu wertenden Farben (z. B. rot als Lebensstrom oder 
Gewaltt~tigkeit) seien wegweisend ffir eine Deutung des affektiven Zustandes der 
Kranken. Hermann Schulte (Diisseldorf-Grafenberg).o 

Kriminologie. Kriminalbiologie. Poenologie. 
�9 Neureiter, Ferdinand v.: Kriminalbiologie. (Handbiieherei f. d. Off. Gesundheits- 

dienst. Hrsg. v. Giitt u. Krahn. Bd. 14.) Berlin: Carl Heymanns Verl. 1940. 82 S. 
RM. 5.--. 

Ferd inand  v. Neure i te r  gibt eine lichtvolle Darstellung der Kriminalbiologie, 
die keincn Anspruch auf Vollst~ndigkeit erhebt. Sie erstrecki sleh vielmehr nach 
den eigenen Worten des Verf. nur ,,auf alle jene kriminalbiologisehen Probleme, die 
Ifir den Amtsarzt und i/rztlichen Sachverst~ndigen yon Bedeutung sind". Der erste 
Abschnitt beschiiftigt sich mit Begriff, Stellung und Verfahrensweise der Kriminal- 
biologie. Die beiden n~ichsten Kapitel erSrtern den Zweek der Kriminalbiologie und 
die Organisation.des kriminalbiologisehen Dienstes, dessen gesehiehtliche Entwicklung 
in einer kurzen Uberschau gesbhildert wird. In der Folge wendet sich tier Verf. aus- 
gewiihlten kriIninalbiologischen Problemen zu, und zwar der Beziehung zwischen 
KSrper und Vcrbrechen, zwischen Sehwaehsinn sowie Psychopathic und Verbrechen 
und zwischen Erbanlage und Verbrechen. Die Zahlen fiber die tleziehung zwischen 
Schwachsinn sowie l~sychopathie und Verbrechen kSnnte der ReL noch dadurch er- 
gfinzen, .dab er bei seiner Durchforschung des priikriminellen Lebens yon 565 Straf- 
gefaugenen in 10,4% der. F~ille angeborenen Sehwachsinn, dagegen in 57,7% 
der Fglle psychopathische Konstitution land [H. TSbben, Die Bedeutung des prii- 
kriminellen Lebens ffir die Kriminalbiologie, diese Z. 20, 516--529 (1933)]i In 
dem Abschnitt fiber die Beziehungen zwischen Erbanlage und Verbrechen werden 
besonders die Ergebnisse der kriminalbiologischen Zwillingsforsehung, der krlminal- 
b~ol0gischen Sippeniorschung und des Vergleichs yon Kindern und Stiefkinderfi Siche- 
rungsverwahrter gewfirdigt. In diesem Zusammenhang weist der Ref. kin auf seine 
Arbeiten ,,Xtiologie und Diagnostik der Jugendkriminalitgt" (vgl. diese Z. 33, 367) 
sowie ,,Kriminalbio]ogische Erfahrungen hinsichtlich der aktuellen und internationalen 
Bgdeutung der Verhfitung und Beks der Jugendkriminalit~t" (vgl. diese Z. 31,. 
474). Verf. widmet auch der sozialen Prognose feinsinnige und vorsiehtig abgewogene 
Darlegungen, in denen er eindringlich vor Augen Ifihrt, wie sehwierig sich diese Vor- 
hersage gestaltet, die yon Viernstein als Kernpunkt der ganzen Verbrecherfrage 
behandelt wurde; einen Fortschritt in der sozialen Prognose erwartet Verf. erst v0n 
der Zukunft, namentlich auch yon der Sammlung weiterer Erfahrungen. In einem 
letzten Kapitel behandelt der Verf. die Aufgabcn des Amtsarztes als Gutachter im 
Rah~nen der ,,Mal~regeln der Sicherung und Besserung". AnschlieBend folgt, nach dem 
schon die Anmerkungen im Texte mannigfache Hinweise /uf die bisherige Forsehung 
gebracht haben, noch ein Verzeichnis ,,Schrifttum, das nicht eigens im Text erwiihnt 
ist". In einem Anhang werden dann noch die wichtigsten einschlggigeh Gesetze und 
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Verordnungen-gebracht. Wenn der Verf. der Hoffnung Ausdruck gibt, seine Schri/t 
mSge geniigen, ,,uln die yon mal~gebender Stelle zum Besten der Erb- und Rassen- 
pflege des deutschen Volkes gewiinschte Zusammenarbeit yon Kriminalbiologie und 
fiffeiitlichem Gesundheitsdienst mSglichst innig und erfolgreich zu gestalten", so wird 
sie naeh dem trefflichen, in knapper, aber hervorragend schSner und klarer Darstellung 
gegebenen, der grollen einschl~gigen Erfahrung des Yerf. entsprechendeii Inhalt in 
Erffillung gehen. Heinr. TSbben (Mtiiister i.W.), 

Pastgraduate training in eriminal psychiatry. (Kriminalpsyehiatrische Schulung 
nach dem Studium.) J. amer. reed. Assoc. 115, 135--136 (1940). 

Um den M~ngeln der Schulung der Psychiater in der Kriminalpsychiatrie ab- 
zuhelfen, soll im Staate Pennsylvanien folgender Plan zur Ausfiihrung kommen. FJs 
sollen geeignete Xrzte, die eine gewisse allgemeiiie psychiatrische und internistische 
Erfahrung besitzen, zu einer. Art Schulungsgemeiiischaft fiir 2 Jahre zusammengelas 
werden. ,Zum Lehrplan gehSren Gcsetzeskunde, Untersuchung und Beobachtung in 
den staatliehen Strafanstalten und vor den GerichtshSfen, psychiatrischer ~lnd all- 
gemein-medizinischer Unterricht. Die StraYanstalten softeii zugleich dutch Angliede- 
rung yon Laboratorieii wissensehaftliehen Zwecken dienstbar gemacht werden. 

Geller (Diiren). 
@ Sehneiekert, Hans: Leitiaden der kriminalisfisehen Charakterkunde. Jeiia: 

Gustav Fischer 1941. IV, 170 S. u. 1 Abb. RM. 6.--. 
Die Lektiire des vorliegenden Leitfadens zeigt leider mit aller. Deutlichl~eit, daft, 

sich sein um die K r i m i n a l t e c h n i k  so verdienter Verf. mit ibm auf eiii Gebiet begeben 
hat, ffir dessei1 erfolgreiche Bearbeitung ibm als Juristen die notwendige Vorbildung 
in psychologisch-psychiatrischer Beziehung IIicht in ausreiehendem Maf~e zur Verfiigung 
stand. Im Ergebnis kSnnen wit daher auch nur einen fiberaus diirftigen, zudem m~l~ig 
gelungeneii Abril~ der Lehren K r e t s c h m e r s ,  Klages  und Ziehens vermehrt um 
einige Kapitel, die Ans~tze zu einer Anwendung tier Charakterkunde auf den ,,Ver- 
brecher" enthalteii, buchen. 1Jberdies iinden sich im einzelnen an vielen Stellen Be- 
hauptungen, die nicht ohne Widerspruch hingeiiommen werden kSnnen. So, wenn 
es z. B. in Kapitel 7, das yon den ,,Affekten" handeln will, einleitend hell't, ,,Affek$ 
ist eine durch unmittelbar dargebotene, anschauliehe Motive hervorgerufene so starke 
Bewegung  des Wil lens ,  daft sie fiir die Zeit ihrer Dauer den Gebrauch der Er- 
kenntniskr~tfte hindert und hemmt, namentlich die Vernunft, das abstrakte Erkennen 
unterdriickt und der Wil]e also yon ihr. ungeziigelt wirkt". Oder wenn wit auf S. 114= 
leseii, daft sich aus der yon den Lehrern in Gefangenenanstalten allgemein best~Ltigten 
Intelligenzsehw~che der Verbrecher, namentlieh abet der gewohnheitsm~i~igen Diebe 
und Sittlichkeitsverbrecher, daft sich ,,aus dieser Beeintr~chtigung der geistigen Denk- 
f~higkeit jeiier verh~ngnisvolle Zug in dem Wesen der Verbrecherindividualit~t, der 
so h~ufig bier gefuiiden wird, d.h.  Willensschw~che, Halt- und Charakterlosigkeit 
e rk l i i r t " .  Das Buch kann daher alles in allem nieht giinstig beurteilt werdeii. 

v. Neureiter (Hamburg). 
Rathsam, Berta: rroblematisehe Kinderaussagen. Kriminalistik 14, 109-- t l i  

(1940). 
Verf., Kriminalbeamtin, nimmt zum Problem der Kinderaussage auf Grund lung- 

j~hriger Erfahrung Stellung. Auch das Kind ist im Kriminaldienst mehr oder minder 
Gegenspieler, mit dem man rechnen muf~ und der zu durchschauen ist. Es verfolgt 
seine Zwecke, hat seine Leidenschaften und Wfinsche. Zur Kindervernehmung ge- 
hSrt ein Aufschliel]en tier in der Entwicklung stehenden PersSnlichkeit bis zur Ver- 
tra!lensbildung, ein Aufspiiren verborgener und iiberdeckter Erlebnisse. Die Proto- 
kolle siiid kindereeht abzufassen und haben ein getreues Abbild des Ablaufs der Ver- 
nehmung zu liefern~ Es wird empfohlen, diesen eine knappe Ubersicht der nackten 
Tatbestiinde anzuschlief~en. Die Zeit und der Oft, an denen die Kinderaussage be- 
wertet wird, liegt sehon beim Aufgreifen des Falles am Vernehmungstisch. Deshalb 
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sollte mit Kindervernehmungen nut befal~t werden, wer die Voraussetzungen ffir 
deren sachgem/~l~e Durehffihrung mitbringt. Schwab (Ludwigsburg). ~176 

Sehulte, Clemens: Kriminogene Disposition. (Inst./. Gerichtl. u. Soz. Med., Univ, 
Mi~nster i. W,) Mfinster i. W.: Diss. 1939, 41 S. 

Den Hauptinhalt der kleinen Arbeit bilden die Beschreibung und Auswertung 
yon Lebensl~ufen dreier u soWie die Wiedergabe einer besonderen Sippentafel, 
aus denen die Bcdeutung der Erbanlage im Sinne einer kriminogenen Disposition er- 
sichtlich wird. In allen F~illen finder sich eine seelische Abartigkeit der Eltern und 
GroSeltern. Die jeweilige VerwandtsChaft ist reichlich mit Minderwertigen, Kriminellen 
und Geisteskranken durchsetzt. S~mtliche Probanden werden kurz vor oder kurz nach 
dem 20. Lebensjahr kriminell, jcdoch bcginnt die eigentliche Verwahrlosung meist schon 
frfiher. Verf. setzt seine Ergebnisse in Yergleich zu den Ergebnissen der einschl/~gige~ 
Arbeiten und sieht diese an seinen F/illen best/itigt. Roclenberg (Berlin-Dahlem). 

Ritter, R.: Primitivitiit and Kriminalitiit. (Rassenhyg. u. BevSlkerungsbiol. ~Vor- 
schungsstelle, Reiehsgesundheitsamt, Berlin.) Mschr. Kriminalbiol. 31, 197--210 (1940). 

An den Zigeunern, dem Urbild der unsteten Menschen, werden zwei, einem grol~en 
Tell aller kriminellen Asozialen zuzuschreibenden Merkm'ale - -  die Primitivits und 
die Unstetigkeit - -  dargestellt. Ihr ganzes Leben ist eine stere Wanderung. Ihre 
gesellschaftliehe Form ist einfaeh, im Familienverband sich zumeist abschliel]end, durch 
naturhafte Rangordnung geregelt. Sie sind naturnah, leben dem Augenblick, kennen 
keine kulturellen Bedfirfnisse. Ihr Denken bewegt sieh vorwiegend im Anschaulichen, 
neigt zu magischen Erlebnisweisen; ihr tIandeln wird dutch affektive Erregungen 
wesentlich mitbestimmt, erfolgt unmittelbar, kurzschlul~artig, unverbindlich. Sie sind 
unbeherrseht, ohne einheitliche Willenssetzung. Ihre GeffiMe erweisen sieh roh, wenig 
differenziert. Sie arbeiten nicht, befricdigen ihre ausschliel]lich triebfundierten Bediirf- 
nisse leichtlebig, unbesorgt. Ihre Nahrung finden sie dutch Sammeln, Betteln, Dieb- 
sti~hle und Betrfigereien. Sie besitzen instinksichere ,,Lebensklugheit" ffir die Er- 
fordernisse des Allts und urtfimliches Einfiihlungsverm6gen in Wesen u n d  
Gemfit der Fremden. Dieser ,,reine Typ des Primitiven" erf/ihrt nach Stature, Her- 
kunft, Standoff und den erlittenen Sehicksalen mannigfaehe F/~rbungen. F fir alle 
Spielarten und Misehungen gilt j edoch allgemein, dal~ sie entsprechend ihrem so anders- 
artigen seelischen Strukturgeffige unf/ihig sind, sieh an die Lebensnormen der seShaften 
WirtsvSlker anzupassen. Sie mfissen deshalb mit den Gesetzen naturnotwendig und 
immer wieder in Konflikt geraten. Wesensverwandt den Zigeunern ist der jenische 
Menschenschlag, yon dem zu vermuten ist, dal] sich in ibm Reste primitiver St/imme 
erhalten haben. Die Jaunergesellschaften, jene Zweckgemeinschaften vergangener 
Jahrhunderte, gehSren zu diesem Kreis der Primitiven, deren heutige Nachfahren vor 
allem einen bedeutenden Anteil an der Hefe der Grol]stadt haben. Die Tendenz ihrer 
Kriminalit/~t entspricht derjenigen der Zigeuner, zeiehnet sieh allerdings dutch st~rkere 
Auspr/igung aus. Schwab (Ludwigsburg).o 

Exner: Die spiitere Straffiilligkeit jugendlieher Reehtsbreeher. Mschr. Kriminal- 
biol. 31, 217--218 (1940). 

Vorbericht fiber Nachuntersuchungen an Hand yon Auskfinften der Strafregister- 
behSrden bci 525 yore Mfinchener Jugendgericht im Jahre 1928 verurteilten 5ugend- 
lichen im Hinblick auf ihr Verhalten im folgenden Jahrzehnt und auf die dem T~ter 
damals zuteil gewordcne Behandlung. 259 wurden innerhalb dieser 10 Jahre wiedermn 
straff/illig, 100 sogar mehr als 4real bestraft (davon ~ 55 und 22%, ~ 23 und 3%). 
VermSgensdelikte, vor allem der einfache Diebstahl, spielten sowohl beim Erstdehkt 
wie im Riickfall die Hauptrolle. Von den 26 wegcn Sittlichkeitsverbrcchen bestraften 
Jugendlichen hatte kein einziger eine neuerliche Verurteilung wegen e~nes Sittlich- 
keitsdeliktes erfahren. Von den vielen mit Bew/~hrungsffist Verurteilten wurde die 
H/ilfte wieder rfickf/~llig, 1/6 sogar vielfach rtickf/illig. Von den 66 jugendlichen T/itern, 
die 1928 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden und diese auch ganz oder teilweise 
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verbfil~ten, wurden nicht weniger als 73% rfickf~thg, ja 50% sogar vielfach riickf~llig. 
Diese hohe Zahl an MiBerfolgen spricht nicht for den Wer~ der bei diesen 3ugend- 
lichen im Jugendgefiingnis angewandten Vollzugsmethodem Schwab (Ludwigsburg). ~ ~ 

�9 Seheiff, Helmut: Straftaten in tier Volltrunkenheit. Wiirzburg: Konrad Triltsch 
1940. 99 S. RM. 3.--. 

Die Abhaudlung bringt nach kurzem Rfickblick fiber frfihere Bestrafung sowie Art 
nnd prozentuale Verteilung der Trunkefiheitsdelikte eine Analyse der ftir die Anweu- 
dung yon w 330a StGB. mM~geblichen Gesichtspunkte. Zuni~chst wird anr Hand psych- 
iatrischeu Schrifttums der EinfluB des Alkohols auf den menschliCnen Organismus 
einschlie$1ich des normalen uud pathologischen Rausches eingehe~d erCirtert mit be- 
sonderer Berficksichtigung der Frage, bei welchen Trunkenheitszusti~nden die Voraus- 
setzangen des w 51, Abs. 1, und somit die Yoraussetzung zur Anwendung des w 330a 
vorliegen. Ffir die prozessuale Feststellung der Trunkenheit sowie zur Frage der kausalen 
Verursaehung der Zurechnungsfiihigkeit durch den Rausch wird danazh der Richter 
oft den medizinischen2Saehversti~ndigen zuziehen mtissen, da n~mlich'h~ufig auch bei 
normalem Rausch allein aus den Erhebungen fiber die Menge des Getrunkenen und aus 
den Zeugenaussagen .sieh kein genaues Bild fiber den Grad der Alkoholbeeinflussung 
ergibt.. (Leider ist die im Zusammenhang mit dem bier behandelten T~ema immerhin 
wichtige Frage der B lu ta lkoho lun te r suchung  gar nicht berfieksiehtigt, ebenso- 
wenig ist die M6glichkeit der Aufkl/~rung sonst unklarer Zusammenh~nge durch Alko- 
holversuche erwiihn~. Ref.). Die weiteren Ausffihrungen hubert mehr juristiscl~es 
Interesse, sie behandeln die Frage: Vorsatz und Fahrl/~ssigkeit bei der selbstverschul- 
deten Trunkenhelt, F~lle yon Aetio libera in eausa (d. h. in denen etwa der T~*er sich 
schuldhaf~ in Trunkenheit versetzt, urn .in diesem Zustande dann eiue strafbare Hand- 
lung zu begehen), Versuch nnd Teilnahme bei w 330a StGB., Begriff der Strafbarkeits- 
bedingung, Rolle der ,,inneren Ta~seite". Es folgt dann eine Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Auslegungen des. w 330a, insbesondere mit einigen ~fir die ,,Schuld" des 
T/~*ers bei Rauschdelil~en geschaffenen Hilfsbegriffen wie ,,natiirlieher Vorsatz ~ bzw. 
,,na~firliche Fahrl~ssigl~eit". Der Strafzweck des w 330a wiirde nur efffillt; wenn die 
Willensregung eines Betrunl~er~en als Gef~hrdungsmomen~ aufgefa~t und berficksichtigt 
wird. Ftir alas kommende Strafrecht wird scMiei~lich 6ine Fassung des w 330a vor- 
geschlagen, welche die besprochenen Schwierigkei~en der Auslegung des jetzigen Wort- 
lautes beseitigen soll: ,,Wet sich vorsi~tzlich oder fahrlKssig dutch den GenuB geistiger 
Getr~nl~e oder durch andere berauschende Mitre1 in einen die Zurechnungsf/~higkeit 
aussehliel~enden Rausehzustand versetzt, wird mit Gef~ngnis his zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft, wenn er eine rechtswidrige Handlung begeht, dutch die ein 
Strafgesetz verletzg wird." Jungmichel (G6ttingen). 

Grandi, Dino: La riforma penale e penitenziaria faseista. (Die faschistisehe Straf- 
rechts- und Strafvollzugsreform.) Neopsichiatr. 6, 256--262 (1940). 

Vgl. diese Z. 33, 429. v. Neureiter (Hamburg). 
Erekenbreeht: Zur iirztliehen Begutaehtung der Notwendigkeit der Sieherungsver- 

wahrung. (Stra/~e/~n~nis, F~ank/urt a. M.) Mschr. Kriminalpsychol. 31, 38--41 (1940). 
Die Begutachtung der Notwendigkeit der Sicherungsverwahrung naeh w 42e S~GB. 

stellt dem Arzte neue Aufgaben, die zum Tell tiber das rein medizinisch-psychiatrische 
Gebiet hinausgehen. Sichere prognostische Merkmale sind schwer zu erhalten, beson- 
ders schwer bei Niche- oder nur gering~figig Vorbestraften. Zeigt sich die kriminelle 
Tendenz in geh~uftem Rfickfall, so ist die Beziehung der Frage der Sicherungsverwah- 
rung oft selbstverst~ndlich. Abet auch bei einem nich~ oder geringfiigig Vorbestraften, 
auf den die Bezeichnung gef~hrlieher, die (iffentliche Sicherheit gefiihrdender Gewohn- 
heitsverbrecher zutrifft, ist beim Mange1 an geniigenden "Anhaltspunkten ffir eine 
ungfinstige Prognose eine gfinstige Voraussage im allgemeinen nicht m6glich. 

v. Baeyer (Niirnberg).o 


