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Kurth, Wolfram: Beitrag zur Frage der Alkoholepilepsie. (Univ.-Nervenklin., 
CharitY, Berlin.) Psychiatr.:neur. Wschr. 1940, 277--280. 

In der Frage des Krankheitsbildes der Alkoholepilepsie stehen sich zwei noch umstrittene 
Anschauungen gegeniiber. Einerseits soll der Alkohol gleichsam als ,,agent provocateur" 
die Epilepsie bei keimgesch~digten Personen ausl6sen (Mfiller), er kann die Keimschitdigung 
auch bewirken, andererseits soll es eine echte, symptomatische Alkoho]epilepsie als Folge 
chronischerAlkoholintoxikation geben (Bratz, Krukenberg,  Bonhoeffer). Bei derAlkohol- 
epilepsie sollen Absenzen, Verstimmungen, D~mmerzust~nde und die Charakterver~nderungen 
fehlen. Es wird die Krankengesehichte eines heute 35j~hrigen igannes au~gefiihrt, der wegen 
friihzeitigem fiberm~l~igem Alkoholgenu• im Alter yon 16--19 Jahren an schweren epi]ep- 
tisehen Anfgllen, besonders sonntags, lift, die ausblieben, als er das Trinken aussetzte. Psychisch 
botder Mann nieht das Bild eines genuinen Epileptikers. Von reiner Alkoholepilepsie kann 
aber in diesem Fall doeh nicht gesproehen werden wegen der Belastung dutch den Vater, 
der Trinker war, der Alkohol hat also hier bei einem disponierten Menschen vielleieht nur 
ausl6send gewirkt. Die Xrankheit wird aber doch unter symptomatisehe Epilepsie eingereiht 
und das Erbgesundheitsgerieht sehloB sieh in seiner Beurteilung dieser Auffassung an, die 
Sterilisation warde abgelehnt. F. Braun (Zfirieh).o 

Bruel, L~on, et Raoul Leeoq: Quelques reeherehes sur l'aleoolisme ehronique. (Einige 
Untersuchungen fiber den ehronisehen Alkoholismus.) Presse mgd. 1941 I, 4 3 0 ~ 3 1 .  

Die folgenden Untersuchungsergebnisse wurden bei fiber 1000 Fallen yon chro- 
nisehem Alkoholismus gefunden, die in den letzten 3 Jahren aufgenommen wurden. 
Im a!lgemeinen war der Gehalt des Blutes an Harnstoff niedrig, der an Cholesterin 
hoeh. Das Verhgltnis Cholesterin-Harnstoff erreichte 10 und erhob sich in schwereren 
Fgllen auf fiber 20. Die Bestimmung des Alkoholgehaltes der Ausgtmungsluft ergab das 
Vorhandensein betr~chtlicher Mengen his zu 30 Stunden naeh der letzten Alkoholauf- 
nahme. Die Steigerung des Gehaltes an Harnstoff im Blute und die Herabsetzung der 
Alkalireserve (bestimmt nach van  Slyke) scheinen dem Ausbruche schwerer Delirien 
vorauszugehen. Bei Kranken, denen der Alkohol pl6tzlich entzogen wurde, wandten 
die Verff. intravenSse Einspritzungen yon Alkohol in Traubenzuckerl6sung an. Unter 
dieser Behandlung stieg die Alkalireserve des Blutes rapide an und die seelischen Er- 
scheinungen des Deliriums schwanden sehnell und endgfiltig. Seige (Liebenstein).o 

Smith, Perey L.: Aleoholies anonymous. (Ungenannte Alkoholiker.) (Roe/~land 
State Hosp., Orangeburg, N . Y . )  Psyehiatr. Quart. 15, 554--562 (1941). 

Der Titel bezeichnet den Namen einer Organisation geheilter Trinket, deren Mit- 
glieder es sich zur Aufgabe gemaeht haben, anderen Alkoholikern zu zeigen, auf welche 
Weise sie selbst ihren ehemals hoffnungslo~ erseheinenden Zustand fiberwinden konnten. 
Arbeitsweise und bisheriger Erfolg dieser in den Vereinigten Staaten in zunehmendem 
Mal~e Einflu~ erlangenden Bewegung sind in einem !939 erschienenen gleichnamigen 
Buch dargestellt. Neben innerer Einkeh r spielen der ,,bewuftte Xontakt mit Go~t" 
durch das Gebet eine wiehtige Rolle. Die Erfolge der ,,Bewegung" sollen erheblieh 
bessere sein als die sonstiger Trinkerbehandlungsmethoden. Von 111 Alkoholikern 
des Rockland State Hospitals, die nach ,,Alcoholics anonymous" behandelt wurden, 
konnten 56 ~ 50,5% resozialisiert werden. (Die Methode und ihre Anpreisung wirkt 

�9 typiseh amerikanisch; sie kann yon uns wohl kaum ernst genommen werden. Ref.) 
Zech ( G6ttingen). 

K~iminologie. K~'iminalblologie. Poenologie. 
�9 Mezger, Edmund: Kriminalpolitik auf kriminologiseher Grundlage. 2, wes. um- 

gearb. Aufl. Stuttgart: Ferdinand Enke 1942. VI, 277 S. RM. 18.--. 
Das gegenfiber seiner 1. Anflage yore Jahre 193r (vgl. diese Z. 23, 22r um volle 

70 Seiten vermehrte und im Einzelnen grfindlich" fiberarbeitete Buch eignet sich Wie 
kaum ein zweites zur E i n . f f i h r ~ i n  die moderne Kriminplogie, bringt es doeh niehts 
weniger als eine iiberaus ~ g e s c ~ i : i ~ - ~ - g t ~ l l ~ n g  aller ffir die Theorie 
und Praxis unserer Strafrechtspflege..bedeutsamen_Ans_chau~ngen fiber d!_e_ _yerbrechens- 
entstehung. Nach einer Einleitung, die die Begriffe Kriminologie, Kriminalpsycho- 
log~e--u-nr Kriminalbiologie gegeneinander abgrenzt, besprieht es der Reihe nach die 
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anthropologisehe, die psychopathologische, die bio!ogisehe, die soziologisehe and  end- 
lieh die dynamisehe Verbreehensauffassung and  verhilft so dem Leser zu einem selb- 
stiindigen Urteil fiber die wissensehaftliehen Grundlagen einer saehgemgl]en Ver- 
brechensbekgmpfung Ein eigener Absehnitt  ist dem kriminalbiologisehen Dienste 
gewidmet, wie er seinerzeit in Bayern bestand und seit 1937 im ganzen Deutsehen Reich 
eingerichtet ist. Zum Absehlug werden die kriminalpolitisehen Folgerungen ausein- 
andergesetzt, die sieh aus den dargestellten Lehren ergeben. Man sieht also, dab dieses 

~j~n_gste Werk M ezge r s  dem Arzte and  insbesondere dem gerichtliehen Mediziner viei 
mehr zu sagen hat , als sein Titel vip!!eigh~i zun~eilst ver mu}ep_!~!~t= _Es_soll}e d_~aru{n 
aueh yon ibm reeht eifrig studiert  werden, v. Neureiter (Straflburg). 

Aasgaard, Keidar: Indizienbeweis in einer Mordsaehe. Nor& kriminaltekn. Tidskr. 
11, 72--77 (1941) [Sehwediseh]. ~ .......................................................... 

Ein frtiher unbestrafter Mann wurde als eines Raubmordes schuldig ang~esehen and zu 
16 Jahren Gefgngnis aussehlieBlieh auf I n d i z ~ ~ ~ N - - ~ n - - w u r d e  in 
seinem Geseh/~ft mit iVf;rkm-~len"}~u aufgefunden. Einige Tage 
danaeh sehiekte X. der Polizei einen Brief ohne Namensnennung, in dem er angab, er sei der 
Ansieht] dab Y. der M6rder sei. X. wurde 6 Tage naeh dem 3lorde verhaftet, als er einen 
Pfandsehein einl6sen wollte, der im Besitz des Ermordeten gewesen war. In X.s Wohnung 
wurden dureh Haussuehung eine gr6gere Geldsuhame and einige Pfandseheine gefunden, 
die ebenfalls dem Verstorbenen geh6rten. X. gab an, er habe Y. eine kurze Zeit gekannt und 
habe mehrmMs mit ibm verkehrt, damit ibm u Arbeit versehaffen sollte. Drei Tage naeh dem 
Morde habe er Y. getroffen, und w/ihrend sieh dieser in einem Geseh~ft aufhielt, habe X unter 
dem F/ihrersitz in Y.s Auto ein Tasehenbueh mit Piandseheinen, Geld und einer Photographie 
des Ermordeten gefunden. Diese Saehen habe X. zu sieh genommen und habe kurz danaeh 
angefangen, das Geld zu verwenden. X./~nderte wiederholt seine Erkl/~rung, gab zun/iehst an, 
er habe am Mordabend seine Wohnung naeh etwa 6 Uhr abends nieht verlassen, gab abet 
sp~ter zu, er sei dr~ugen gewesen - -  angeblieh um seiner ,,Braut" Tabletten zu kaufen. 
Bei der tIaussuehung wurde Blur auf X.s Unterhemd und -hosen, sowie ein Blutfleek unter 
seinem einen Sehuh gefunden. - -  Es wurden sehr eingehende Naehforsehungen ins Werk ge- 
setzt um festzustellen, ob Y. existiere; es gelang abet nieht, aueh nur die kleinste Spur dieser 
Person naehzuweisen. Es wurde sehlieBlieh festgestellt, dal3 X. am Abend des Mordes in der 
N/~he der Mordst~tte gewesen war. - -  AuI Grund der angef~hrten Indizien wurde X trotz 
seines fortgesetzten Leugnens als T/~ter wegen Mordes zu 16 Jahren Gef/~ngnis verurteilt. 

W. Munclc (Kopenhagen). 
Walensky, Werner: Das gezeiehnete Gest~inflnis. Nord. kriminaltekn. Tidskr. 11o 

77--83 (1941) [Sehwediseh]. 
Verf. referiert eine Mte Mordsaehe aus dem Jahre 1917, in der ein Mann in einem Walde 

in der N/ihe yon Dresden ersehossen and ausgepliindert wurde. Es wurden wegen des Mordes 
drei Personen verurteilt. Zwei yon diesen warden hingeriehtet, die dritte, X., wurde wegen 
ihres jugendliehen Alters zu 15 Jahren Gef/~ngnis verurteilt. Keine der verurteilten Personen 
gestand ihre Sehuld. W~hrend des Aufenthaltes im Gef~ingnis zeiehnete X. einige Darstellungen 
der l~Iordsaehe. Diese Zeiehnungen hat t I e i n d l  in seinem Werke ,,Berufsverbreeher '~ unter 
dem Titel ,,das gezeiehnete Gest/~ndnis" eingehender behandelt. He ind l  meint, d0~B die Zeieh- 
nungen so viele, mit dem w~hrend der Mordsaehe Aufgekl/~rten fibereinstimmende Einzel- 
heiten aufweisen, dab es als ein Beweis daffir aufgefaBt werden darf, dab X. bei dem Morde 
anwesend war. He ind l s  Auffassung ist sparer yon v. I l e n t i g  entgegengetreten worden, 
der u. a. einige Kinder Bilder yon einem Wald zeiehnen lieB, wodureh einige derselben Einzel- 
heiten entstanden, die H e i n d l  ~ls iiberzeugend ansah. - -  Eine n/~here Untersuehung yon 
den Einzelheiten der Mordsaehe ergab, dub es zur Zeit der Veriibung des Mordes ganz dunkel 
war, so d~g X., der fibrigens kurzsiehtig war, nieht h/itte sehen k6nnen, wie die Mordst~tte 
aussah. Ferner wurde festgestellt, dub X. zur Zeit des Mordes an einer, der MordstS~tte fern- 
liegenden Stelle gesehen worden war. Zur Mordst~tte wurde er w/ihrend der Untersuehung 
mehrmals yon der Polizei gefilhrt. Verf. weist fernere Einzelheiten naeh, die gegen I-Ieindls 
Auffassung reden, and unterstreieht, dab der Full im ganzen als ein Beispiel der Unvoll- 
kommenheit gesehen werden darf, die Mle unsere mensehliehen Kenntnissen und Sehltisse 
kennzeiehnen. W. Munck (Kopenhagen). 

Stump[l, F.: Psyehol~athien und Kriminalit~it. ( Ins t . / .  Erb- u. Rassenbiol., Univ. 
Innsbrud~.) Fortschr. Erbpath.  usw. 5, 33--60, 61--116 (194~1). 

Die fiberaus lehrreiche Abhandlung geht in ihrem ersten Teile den kS zp_erliehen " 
U n d e r  abnormen Pers6nlichkeit naeh und stellt dabei lest, dal~ es weder fiber 
die Erbkrankhei ten  noeh fiber die K6rperkonsti tutionen nnd K0nsti tut!gnstypen 
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einen Zugang zum Kern der echten Psychopathie gibt. Anscheinend handelt es sick 
bei den abnormen PersSnlichkeiten um Variationen, denen jeweils verschiedenartige 
mutierte Gene und Kombinationen yon solehen, die keine grSberen Defekte bedingen, 
zugrunde liegen. Diese mutierten Gene beeinflussen den KSrperbau kaum oder nut 
unwesentlich und  bedingen aueh sonst keine nem~enswerten morphologischen Ver- 
i~nderungen. Sie beeinflussen abet die Vitalit~t des gesamten Organismus. Der zweite 
Tell der Arbeit befa~t sick mit der Vererbung der Psychopathien im einzelnen, indem 
alle Forschungsergebnisse eingehend besproehen werden, die die Erblichkeit der krimi- 
nalbi01ogiseh bedeutsamen Spietarten abnormer PersSnlichkeiten erweisen. Neureiter. 

Savitt, Robert A.: An approach to the problem of psychopathic personality. (Uber- 
legung zum Problem der psychopathisehen PersSnliehkeit.) (Creedmoor State Hosp., 
Queens Village, New York.) Psychiatr. Quart. 14, 255--263 (1940). 

Der Autor setzt sich fiir eine psyehiatrische Betre~ung der Reehtsbrecher ein und be- 
riehtet yon seinen Erfahrungen mit diesen am NewYorker Gericht. W. Wagner (Leipzig).~ 

Bcucrs, Bertold: Zur Psychopathologic des schizophrenen M~rdcrs. (Prov.-Heil- 
anst. Marienthal, Mi~nster i. W.) Mfinster i. W. : Diss. 1940. 18 S. 

Verf. beriehtet yon einem ~ ~ ~ s t e s s t S r _ u n g  d~s 7 Monate 
alte Kind seines Bruders t S t e t ~ l l s  geisteskrank, ein Vetter nahm sick 
in g e l s ~ g e ~ ~ u n g  ' ~  Leben. - -  Er selbst war yon Jugend auf sehwachlieh, mi~dchen- 
haft und immer abseits yon seinen Mitmensehen, ein eigenwi]liger, verschlossener Einsp~nner. 
In letzter Zeit fiel mitunter auf, dal~ er ganz verkehrte Antworten ga nn 1tamer sc~h-w-eig. 
samer wurde. Man hielt ih_n fiir geistessehwaeh, ahnte ~ i e h t ,  was wirklieh in ibm vor- 
ging, in welcher Wahnwelt er bereits lebte. Darfiber lieB er erst wahrend seiner Beobachtungs- 
z~eit in d - - e r ~ u ~ l P  e g ~ t  etwa----~'~hOren. Seine ~u~erungen waren abet so bruchsttic~k- 
haft und zerfahren, dab ein verstandliehes Motiv fiir seine Bluttat nicht zu finden war. - -  
Die yon Verf. mit viel Verstiindnis dargelegte Krankheitsgeschiehte des Patienten ist ein 
S c h u ~ l  eines .lan s~.~ fortsehreitenden VerblSdungs~rozesses mit den Elementar- 
symptomen der Sehizo~.hren]E ..... "--'-Karl K ~ ) .  

Strothmeyer, Alfons Heinrich: Die Kriminalit~it der Frau. (Inst. /. Gerichtl. u. 
Soz, Med., Univ. M4nster i. W.) Mfins~er i. W. : Diss. 1940. 39 S. 

Die Arbeit, die zwar dem Kriminalbiologen und dem Kriminal~tiologen keine 
neuen Erkenntnisse fiber die Faktoren der weibliehen Kriminalit~t bringt, ist eine 
fleiBige Gegeniiberstellung versehiedener Ansichten fiber die ausschlaggebenden Mo- 
mente bei der Kriminalit~t der Frau. Erw~hnung finden neben den Umwelteinflfissen 
auch die besonderen psychisehen Bedingungen, denen die Frau lebensnotwendig unter- 
worfen ist. Hans H. Burckardt (Berlin). 

Heuycr, G.: Classification des mineurs d~linquants. (Klassifit~ation der minder- 
j~hrigen Verbreeher.) Rev. m4d.-soe. Enfance 7, 328--330 (19r 

Auf dem Internationalen KongreB ffir Kriminologie (Rom 1938)hatte der General- 
referent folgende Einteilung vorgesehlagen: Sittlieh gefs Jugendliche, Ver- 
fiihrte, zurechnungs- und unzurechnungsf~hige jugendliche Rechtsbreeher. Verf. pole- 
misiert gegen diese Klassifikation und schl~gt folgende vor: 1. Normale, welche nur 
dureh besondere Umweltfaktoren kriminell wurden; 2. intellektuell Debile; 3. die 
Emotiven, Epileptiker, Eneephalitiker, initiale Sehizophrene; 4. die ttaltlosen, para- 
noiden, die grol~e Menge der psychopathisch Minderwertigen, yon Verf. unter der 
Rubrik ,,Kleine Asoziale" zusammengefat3~; 5. die schwersten Formen der gemfits- 
losen Verbreehernaturen, die unverbesserlichen Gesellschafts~einde, yon Verf. ,,die 
gro~en Antisozialen" genannt. Diese auf die PersSnlichkeit des Reehtsbreehers 
aufgebaute, psyehophysiologische Einteilung sei einer Klassifikation vorzuziehen, 
welche das Moment der Verantwortlichkeit (Zurechnungsf~higkeit) beinhalte. Pilcz. o 

gregor, Adalbert: Auswertung kriminalbiologischer Untersuchungen [iir die rich- 
terliche Beurteilung von Minderj~ihrigen. Msehr. Kriminalbiol. 32, 181--208 (19~1). 

An Hand zahlreicher, ausffihrlich mitgeteilter Eigenbe0baehtungen aus dem Ju- 
gendgef~ngnis tteilbronn wird der Beweis geliefert, da~ die Einffihrung der unbestimm- 
ten Verurteilung ein dringendes Er~ordernis sei: Und zwar sollten dieser Minderj~hrige 
mit krimineller Anlage bis zum 20. Lebensjahr unterliegen, bei denen eine Neigung 
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zu Delikten und eine Verkommenheit des Charakters zutage treten. Allerdings dfirftc, 
wenn die unbestimmtc Verurteilung ihren Zweck erfiillen soll, das Mindestmal~ der Strafe 
nieht zu hoeh angesetzt werden. Ftir Jugendliehe mfil]te das MindestmaB keineswegs 
mehr als 6 Monate betragen, wenn man jene Fglle erfassen will, auf die es tatsiichlieh 
ankommt. Auf der anderen Seite kSnnte man sieh bezfiglieh des tI6ehstmages bei 
augendlichen mit 2 Jahren bescheiden, da, wenn fiberhanpt, innerhalb dieser Zeit ein 
Erfolg zu erreichen ist. v. Neureiter (StrM~burg), 

Schiircr yon Waldheim, Otto: Jugendkriminalit~it und Beru[. (Staatl. Anst./. Er- 
ziehungsbediir/tige, Hirtenberg [N.-Donau].) B1. Gef~ingniskde 72, 3--42 (1941). 

Den Ausffihrungen liegen Untersuchungen zugrunde, die der Verf. in den Jahren 
1930--1938 Ms Berufsberas der Staatlichen AnstMt ffir m~innliche Erzichungs- 
bedfirftige in KMserebersdorf (Wien) und dann Ms Leiter der AnstMt ffir erziehungs- 
bedfirftige Miidchen in Hirtenberg (Niederdonau) anstellte. Die genannten AnstMten 
haben die Aufgabe, ,,verwahrloste und straff~illig gewordene Jugendfiche zur Gemein- 
schaft zurfickzuffihren, wobei aueh auf ihre berufliche Einordnung grolles Gewieht gelegt 
wird". Eine differenzierte berufliche Ausbildung in den AnstMten soll diesem Streben 
dienen. Die Berufseinteilung der ZSglinge erfolgt nach Gcsiehtspunkten der Berafs- 
beratung, nachdem ihre kSrper]iche, geistige and eharakterlieh-morMisehe Berufs- 
eignung in jedem EinzelfM1 genau festgestellt wird. ~ Statistisehe Aufstellungen, die 
Aufsehlul] fiber die Berufswahl einer grol~en Anzahl jugendlicher Rechtsbrecher and 
Rechtsbrecherinnen gaben and aus denen ersiehtlich war, in welchen Berufen eine 
H~iufung bestimmter strafbarer Handlungen eintrat, verschafften kl~renden Einbliek 
in die Beziehungen zwisehen JugendkriminMit~it und Beruf. Insbesondere wurden 
Untersuchnngen fiber die niiheren Umst~inde der Straftaten and die Person des Reehts- 
brechers angestellt. Ebcnfalls wurde besonderes Gewicht auf die Feststellung gelegt, 
ob bei den Straftaten im Beruf erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten millbriiuehlich 
verwertet warden, and in weleher Weise (begfinstigend) nachteiliges Berufsmilieu, 
mangelnde Beaufsichtigung u, ~i. auf die Verfibung krimineller Handlungen der Jugend- 
lichen einwirkten. - -  Die Darlegungen vermitteln in bezug auf den gesamten Fragen- 
komplex: JugendkriminMitiit nnd Beruf: reichhMtige Erkenntnisse, auf die hier im 
einzelnen einzugehen leider verzichtet warden mull tIerausgestellt soll bier lediglieh 
die Festste]lnng werden, dMl die KriminMit~t ,,in manchen F~illen dutch eine verfehlte 
Beru~swahl ausgelSst and fixiert wird", und dM~ das BerufsschicksM weitgehend yon 
den piidagogischen Voraussetzungen bestimmt wird; dabei wird die Notwendigkeit 
betont, durch staatliehen Einfiull auf die Jugenderziehung die Folgen einer iehlenden 
oder fMschen Erziehung auszugleichen. Rodenbe~g (Berlin-Dahlem). 

Thorn, Douglas A., and Florence S. Johnston: Time as a factor in the solution 
of delinquency. (Die Zeit Ms Faktor in der L6sung der Kriminalit~it.) (Div. o/Meat. 
Hyg., State Dep. of Meat. Health, Boston.) Meat. ttyg. 25, 269--287 (1941). 

Yon 2373 in der Zeit yon Dezember 1926 bis November 1931 der Kinderffirsorge- 
klinik eingelieferten Kindern mit kriminellen Zfigen wurden 100 katamnestisch verfolgt; 
Alter zur Zeit der Aufnahme 8--13 5ahre, AufenthMt in der Klinik 1--40 Monate, 
durchschnittlieh 9 Monate. Die antisoziMen ttandlungen waren Diebst~ihle, sexuelle 
Akte, Brandlegung, GewMttiitigkeit, Ungehorsam, Trotz, Sehulschwiinzen u. dgl. Sehr 
genaue Erhebung der Familiengeschichte, Umwe]tfaktoren, des psyehischen und soma- 
tisehen Zustandes bei der Aufnahme; in kSrperlicher Hinsicht wurden z. B. Enuresis, 
SprachstSrung, Konvulsionen usw. vermerkt; durchschnittlicher Intelligenzqn0tient 
88,7. Wiihrend des AufenthMtes in der Klinik, worin besonders auf Psycho- und 
Arbeitstherapie Gewicht gelegt wurde, zeigten ~6% der Kinder eine gewisse Besserung. 
MSglichste weitere Beaufsiehtigung und Kontakt mit der Familie der Kinder wurde 
angestrebt. Das Erfreulichste an den Katamnesen war, dM~ 5frets die ursprfinglieh 
sehlechter gestellte Prognose ffir das weitere LebensschicksM sich wait besser gestMtet 
hatte. So erwiesen sich spiiter start 65% mit guter Prognose betreffs Gesellschafts- 
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fi~higkeit deren 82%, start 35% mit sehlechter Prognose nut 18%. Die Zeit bzw. die 
weitere Entwickelung brachte da vielfaeh einen Ausgleieh der antisozialen Ztige. Verff. 
fordern daher einerseits zu grSl3erem Optimismus in den Ffirsorge- und psyehothera- 
peutisehen wie sozialen Bestrebungen bei Kindern mit kriminellen Tendenzen auf, 
andererseits zu mSgliehster Intensivierung aller auf psychische Hygiene und Kinder- 
befiirsorgung gerichteter Bestrebungen. Zahlreiche reeht instruktive Tabel!en sind der 
fiir Jugendriehter, Piidagogen und Psychiater reeht lesenswerten Studie beigegeben. 

Alexander Pilez (Wien). o 
Reinemann, John Otto: Forty years of the juvenile-court movement in the United 

States. (Vierzig Jahre T~tigkeit des Jugendgerichtshofe s in den Vereinigten Staaten.) 
(Probation Dep., Juvenile Div., Municip. Court, Philadelphia.) Ment. Hyg. 25, 256 his 
268 (19•1). 

Im Juli 1899 wurde in Chicago der erste Jngendgerichtshof eingerichtet. Seitdem 
hat sieh diese Einricbtung fiberall raseh durehgesetzt. Heute haben alle Staaten der 
Union mit Ausnahme yon Wyoming Jugendgerichtsh6fe und Jugendschutzgeset.ze 
und ungefghr 70% aller Landesbezirke einen regnl~ren Jugendfiberwaehungsdienst. 
Die Verwaltungsvorsehriften und die Reehtspreehung sind 'indessen verschieden. Das 
wird erklgrt dutch den untersehiedlichen soziologisehen Aufbau der BevSlkerung in 
den versehiedenen Landesteilen. Ein Jugendgesetz yon 1938 richter sieh nur gegen 
Ubertretungen der Bundesgesetze. Ungefghr 2000 Jugendliehe unter 18 Jahren fallen 
jedes Jahr unter dieses Gesetz. Ausffihrlieh wird dann auf die Idee eines besonderen 
Geriehtshofes ffir Jugendliche eingegangen. Der Jugendliehe, der sieh eines Vergehens 
sehuldig gemacht hat, wird abgesondert yon den erwachsenen Kriminellen und in 
bestimmten Anstalten untergebracht. Sein Fall wird von bestellten Ffirsorgebeamten 
bearbeitet. Heim, Naehbarsehaft, der wirtsehaftliche Stand der Familie und andere 
exogene Momente werden berfieksichtigt, ebenso die Ergebnisse der allgemeingrzt- 
lichen, psyehologischen und psychiatrisehen Untersuehung. Das VerhTr ist nieht 
6ffentlieh. Es hat den Charakter einer persTnliehen Unterredung fiber die Lage des 
Jugendliehen, wenn nStig in Anwesenheit des gesetzliehen Vertreters. Ordnet der 
Richter eine Bew~hrungsfrist an, so bleibt das Kind bei den Eltern und steht vorlgufig 
unter Ffirsorgeaufsieht, andernfalls wird es in eine Reformsehule oder Besserungs- 
anstalt gebracht. Das Strafmal~ richter sieh ganz nach der individuellen Entwieklung 
des Jugendlichen und den Erfordemissen und ist nicht im voraus gesetzlieh festgelegt. 
Wghrend der letzten Jahre hat die Bewghrungsfrist als ideale Behandlungsweise fiir 
jugendliche Delinquenten immer grSl~ere Bedeutung gewonnen. Abschliel~end geht 
Verf. auf die zukfinftigen Aufgaben des Jugendgeriehtshofes Bin. Der Jugendgerichts- 
hof mfisse in seiner Arbeit Sehritt halten mit der sozialen Entwieklung und sich an 
der Verbesserung de r allgemeinen Lebensbedingungen beteiligen. Dubitscher. 

Hundt, Gustav: Die Piirsorge-Anstaltserziehung in Italien. Dtsch. Jug.hilfe 32, 
209--215 (1941). 

Durch das Gesetz yore 20. VII. 1934, geSndert dutch Gesetze vom 27. V. 1935 
und yore 15. XI. 1938, sind in Italien Vorschriften fiber die Berichte ffir Minderj~hrige 
erlassen worden. In jeder Stadt, die Sitz eines Appellationsgeriehts oder der Sektion 
eines Appellationsgeriehts ist, sollen in demselben Geb~ude ein Beobachtungsinsti~ut, 
ein ttaus fiir Wieder- (Neu-) Erziehung, eine gerieht]iehe Besserungsanstalt und ein 
Kerker, alle zur Aufnahme Jugendlieher bestimmt, eingerichtet werden. Das Gericht 
fiir Minderjiihrige setzt sieh aus 2 Riehtern und einem sachkundigen Bfirger zusammen 
undist im allgemeinen ftir Strafverfahren gegen Jugendliehe unter 18 Jahren zust~indig. 
Die Beobachtungsinstitute nehmen Jugendliehe unter 18 Jahren im Zustand der Yer- 
wahrlosung auf. Die Zwangserziehung in den tti~usern der Wiederer.ziehung ist dutch 
eine ausffihrliche Vorschrift vom 4. IV. 1939 neu geregelt worden. Es gibt unter diesen 
�9 Hiiusern verschiedene Arten; je nach der Vergangenheit und Veranlagung wird der 
Minderji~hrige in einem bestimmten Hause untergebracht. Jedes ttaus hat einen 
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Direktor, der als Leiter des ttauses auch dort wohnt. Neben ihm ist ein Zensor mit 
verschiedenen Neben- und Unterbeamten ftir 13berwachung der Jugendlichen und der 
T~tigkeit des Personals angestellt. In den Hs fiir Neuerziehung der weibliehen 
Jugend sind Schwestern besehs die Oberin der Sehwestern iibt die Yerrichtungen 
des Zensors aus. Die Jugendliche n sind in Rotten eingeteilt; jede Rotte hat einen 
Fiihrer und einen Unterfiihrer, die unter den JugendIichen mit bestem Verhalten und 
den nStigen Eigenschaften ausgesueht werden. - -  Der Unterrieht soll vor allem den 
Minderjs erkennen ]assen, welche Fehler er begangen hat, und wie er noeh in 
Ehren unter die guten Biirger zuriiekkehren kann. Minderjs mit besonderer Be- 
gabung nnd guter Fiihrung kSnnen in eine Abteilung for Studierende der mittleren 
Sehulen aufgenommen werden ; ist die Familie naehweisbar arm, so kann der Schiiler 
auf Kosten des Staates zu dieser Vergiinstigung zugelassen werden. Von Belohnungen 
sind Besuehe yon AngehSrigen und freier Ausgang mit diesen an Festtagen die iibliehen; 
hShere Belohnungen sind yore Minister zu genehmigen. ~hn]ieh steigern sieh die Stra- 
fen; die h~rteste, Abschub in ein Spezialhaus far Minderj~hrige mit sehleehter Yiihrung, 
wird yore Gerieht verhs wenn andere Mittel fruehtlos geblieben sind. Zu Ende des 
Sehuljahres schls der Direktor dem Jugendgericht die Entlassung der Minderjs 
vor, die der Korrektion nieht mehr bediirfen. In allen Fs werden die Minderjs 
naeh Vollendung des 21. Lebensjahres entlassen. ]3ber Geldmittel, welehe ein Minder- 
j~hriger beim Eintritt in das ttaus besitzt und welehe er sparer hinzuerwirbtl darf er 
nut mit Genehmigung verffigen. Die Hs dieser Betr~ge bildet den Entlassungsfonds 
und soll dem Minderjs bei der Entlassung die ersten nStigen Mittel zum Eintritt 
ins biirgerliche Leben geben. - -  Die Anw~rter fiir den Dienst der Zensoren und einiger 
Unterbeamter haben eine sehriftliehe und miindliche Prfifung sowie eine mindestens 
6monatige Probezeit und einen 3monatigen theoretiseh-praktischen Kurs abzuleisten. 
Naeh der festen Anstellung gelten ftir sie die allgemeinen Vorschriften fiir Zivilbeamte 
des Staates. T6bben (Mitnste~ i. W.). 

Peters, Karl: Die Jugendarrestverordnung. Z. Strafreehtswiss. 60, 551--566 
(1941). 

Die Jugendarrestverordnung yore 4. X. 1940 hat die bisher bestehende Gesetzes- 
lficke insofern gesehlossen, als es keine Maftnahmen gab, die ohne die Folgen und M~ngel 
der bisherigen Freiheitsstrafen ein geeignetes Kampfmittel gegen die leichtere und 
mittlere Kriminalits der Jugendliehen darstellten. Bet  Jugendarrest, der weder 
Strafe noeh blol]e ErziehungsmM]nahme ist, soll ein Zuehtmittel sein, das yon dem 
T~ter als Ubel empfunden wird, ohne die Dauerwirkung und Makel der Freiheitsstrafe 
in sieh zu vereinigen. Sein Zweck ist nieht wie bei der Erziehungsmaftnahme die Er- 
greifung der spezialprs Mal~nahmen, er erschSpft sich viehnehr in sieh und wirkt 
als Reehtsakt nicht in die Zukunft. Nach Ansieht des Verf. kann eine Anrechnung der 
Untersuehungshaft auf den Jugendarrest erfolgen, da es sich, s wie bei der Strafe, 
um eine zeitlieh festbegrenzte Freiheitsentziehung handle. Die Anordnnng einer Frei- 
heitsstrafe neben dem Jugendarrest, aueh wenn erstere bedingt ausgesetzt werde, sei 
unzuls doeh kSnnten nebenher ErziehungsmMtnahmen festgesetzt werden. Die 
Anwendung des Jugendarrests, die der Verordnung nach erfolgen soll, wenn eine Frei- 
heitsstrafe nieht angebraeht sei, dem Jugendlichen jedoch das Gemeinsehaftswidrige 
seiner Tat eindringlich znm Bewu~tsein gebraeht werden miisse, k~ime haupts~ehlich 
fttr die nachfolgenden Fallgruppen in Betracht: a) Delikte, bei denen der Ts vor- 
wiegend aus Unaehtsamkeit gehandelt babe; b) Delikte, die vornehmlieh dutch jugend- 
liches Kraftgefiihl nnd Streben bestimmt seien; e) Delikte, die sieh aus der Jugend- 
entwieklung erg~iben, ohne daft sie in der PersSnliehkeit des Ts verankert seien; 
d) Delikte aus mangelnder Selbst~ndigkeit; e) Delikte des Augenblicks. Die Ver- 
h~ngung des Jugendarrests ist kraft ausdrticklieher Vorschrift ausgesehlossen, wenn 
bei mehreren strafbaren Handlungen die eine mit Jugendarrest und die andere mit' 
einer Freiheitsst~afe belegt wird. Hans II. Burcttardt (Berlin). 


