
ehens, das sieh yon ihrem Hausbes|tzer geliebt glaubt und es vermag, die jtingere Schwester 
yon der RealiSt seiner Erlebnisse und I)eutungen zu ~berzeugen. Die Unbeeinflul3barkeit 
auch der induzierten Kranken liBt es wahrscheinlich sein, dab hier doch mehr vorliegt als eine 
reine Induktion. Gd/er (Dtiren). 

Trolle, Dyre: Alter, lntelligenzquetient und unmittelbare ehirurglsehe Resultate 
yon 576 sterilisierten und kastrie~en geistessehwaehen Frauen und MlnnerL (Sygeh,, 
Usser~d.) l~ord. Meal. (Stockh.) 1942, 3547--3549 u. engh Zusammenfassung 3550 
[D~nisch]. 

Das Material zerf~illt in 3 Gruppen. Die erste umfaBt 300 sterilisierte Frauen im 
Al~er yon 17--39 Jahren, davon 135 unter 12 und 116 zwischen 21 und 25 Jahren. 
Der Intelligenzquotient war in nur 14 Fiillen 76---90; in 209 F~/len war er 56--75, 
in den iibrigen niedriger. Von den 300 Patientinnen starb eine (Lues) an meehanischem 
Ileus. Die 2. Gruppe besteht aus 219 sterilisierten M~nnern im Alter.yon 17---52 Jahren, 
yon denen 89 unter 21 und 97 zwischen 21 und 25 Jahren alt waren. Der InteUigenz- 
quotient war in 13 F~il]en 76--90; in 144 F~llen war er 56--75, in den iibrigen niedriger. 
Kein Sterbefall. Die 3. Gruppe setzt sich aus 57 kastrierten M~nnern im Alter yon 
18--67 Jahren zusammen, gleichm~Bige Altersverteilung. InteUigenzquotient in 
5 F~llen 76--90, in 31 Fiillen 56--75. Kein SterbefaU. Der Verf. macht keine Angaben 
iiber das Ergebais des ope~ativen Eingriffa yore Gesichtspunkt der Schwachsinnigen- 
pflege. Einar ~ z l l  (Lund). 

Claussger-Madsen, M.: Nosokemiale Selbstmorde in den d~nisehen Irrenanstaltea 
193~--1941. (Psykiatr. A/d., Bispebjerg Hosp., K~benhavn.) Nord. Med. (Stockh.) 
1943, 8--11 u. engl. Zusammenfassung 11 [D~nisch]. 

Fortsetzung einer yon Clemmesen flit das Jahrzehnt 1922~1931 durehgeffihrten 
Untersuchung, die eine Zunahme der Selbstmorde aufgezeigt hatte. Diese Tendenz, 
die sieh in Untersuehungen an entsprechendem Material aus Schweden (Backl in)  
und Holland (Speijer)  nicht hatte feststellen lassen, best~tigt sich fiir D~nemark 
aueh dutch die Befunde Clausager -Madsens :  83 Selbstmorde, davon 71 in den 
eigentlichen Irrenanstalten (gegeniiber Clemmesens 41 bzw. 34 F~illen). Diese ver- 
h~ltnism~il3ig hohe Zahl erkliirt sieh nut zum Tell mit der wachsenden Klientel (Zu- 
nahme um ein Drittel); der Verf. bringt die steigende Zahl der Selbstmorde mit der in 
erhShtem Marie durchgefflhrten Unterbringung der Kranken in Familien in Zusammen- 
hang: In der Periode 1922--1931 ereigneten sich nut 5%, in der Periode 1932--1941 
dagegen 23% der Selbstmorde unter Patienten in Familienpflege. Einar ~ j~l l .  

Kriminologie, Kriminalbtologie..Poenologte. 
Mitteibaeh, Hans: Be/raeh/ungen fiber die prakiisehe Auswirkung der hehre yore 

T~lerlyp. Z. Akad. Dtsch. Recht 10, 110--113 (1943). 
Gegen die Verwendung des Tiitertypgedankens wurden besonders aus der iuristi- 

schen Praxis Bedenken geiiu~rt. Verf. hat an Hand yon Sondergerichtsurteilen die 
Brauchbarkeit des T~tertyps in der Praxis iiberpriift. Er ging dabei yon dem Gedanken 
aus, da~ bejahenden Falles die richtige Bewertung der zur Aburteilung gelangenden 
Taten erst mit Hilfe der Typfeststellung mOglich gewesen" sein miisse. Als Untersu- 
suehungsmaterial wu~en die Urteile der Sondergerichte I - -V i n  Berlin aus der Zeit 
vom 1. I. bis 30. VI. 1942 verwertet, wobei es sich um etwa 250 Urteile handelte, die 
s~mtlich Aburteilungen aus dem Gebiet der ~ 2 und 4 der Volkssch~dlingsverordnung 
zum Gegenstand batten. Einleitend wird zun~ichst der Begriff des ,,Volksschiidlings" 
unter Zugrundelegung yon Reichsgerichtsentscheidungen definiert. Es mull sich um 
einen T~ter handeln, ,,der ein Verhalten, das der im Kriege stehenden Volksgemeinschaft 
sch~dlieh ist, in einem Marie gezeigt hat, dal3 gesundes Volksempfinden darin eine be- 
sondere Verwerflichkeit und damit eine erh6hte Strafwiirdigkeit des T~iters finder, 
sei es nach den Umst~den der Tat, sei es nach der PersOnlichkeit des T~ters, sei es in 
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Verbindung beider Merkmale". Es wlrd sodann betont, daft man als Volksschiidllnge 
auch Rechtsbrecher zu bezeichnen pflege, derenVerhalten ohne Riicksicht auf die Kriegs- 
umstiinde oder auBerhalb des Anwendungsbereiehes der Volksschiidlingsverordnung 
besonders verwerflich erscheint und dab eine fiir aUe FRIle zutreffende Beschreibung 
kaum zu finden ist. - -  Die gepriiften Sondergerichtsurteile enthalten sich einer Defini- 
tion des Vo~sschiidlingsbegriffes. In einer Reihe yon Urteilen ist auch jede Er6rterung 
fiber die Typzugeh6rigkeit des Tiiters unterblieben, obwohl das Reichsgericht grund- 
satzlich entsprechende Feststellungen fordert. Die reine Tattypik steht beherrschend 
im Vordergrund der Urteilsausfiihrungen. Aus der besonderen Schwere der Tat wird die 
TypzugehSrigkeit des Tiiters hergeleitet, wobei sich im Laufe der Zeit eine Reihe yon 
,,Standarddelikten" entwickelt haben. Dafiir werden Beispiele angefiflart. So gilt aL~ 
Volksschiidling gemiig w 2 der Verordnung, wer bei Ausnutzung der Verdunkelung 
cinen Einbruchdiebstahl begeht, Fahrriider- oder KofferdiebstRMe ausfiihrt, sich des 
Raubes schuldig macht, seine Teilnahme an der Luftschutzwache zu Diebst~Men aus- 

n u t z t  u. ~. m., und zwar ohne Riicksicht auf sonstige Pers6nlichkeitsmomente. Als 
Volksschtidling gem~B w 4 der Verordnung (Taten mater Ausnutzung der Kriegsverhiilt- 
uisse) gilt, wet DiebstRhle au s fliegerbeschiidigten Gebiiuden oder an bezugsbeschriinkten 
oder verknappten Waren begeht, ferner der sog. ,,Gruflbesteller", de~ Feldpost~ 
marder u. ii. Die Sondergerichtsurteile wurden letzten Endes stets dutch die typischen 
Mexkmale der Tat veranlaBt und nicht dutch eine Typologie des Tiiters. Verf. hat bei 
seinen Untersuchungen bei keinem der Sondergerichtsurteile den Eindruck gewonnen, 
dab die Pers6nlichkeitswertung des Tiiters fiir die Bestrafung aus der Volkssch~llings- 
verordnung maBgebend war. Vielmehr war die Tatwertung stets das fiberwiegende 
Moment. Wenn auch Tat und Tiiter sich nicht trennen lassen, so lieB sich an Hand 
der Sondergerichtsurteile doch nicht feststellen, dab bei der Rechtsfindung wirldich 
das Bild eines Tiitertyps wirksam gewesen ist. Die Urteile wiirden, auch ohne Ein- 
grup~ierung in den Typ oder bei Unterlassung yon Feststellungen hieriiber, nicht an 
einem Mangel leiden. Wenn sie yore VolksschRdlingstyp sprechen, so geben sie damit 
nur  eine zusammenfassende Bezeichnung fiir die Priifimg der Straftat in litter Gesamt- 
heit nach tattypischen mad t~terschaftlichen Momenten. Eehrader. 

Galimberti, Taneredi: Un post delietum tipieamente rivelatore di perieolositi. 
(Das Verhaltsn nach dem Verbrechen als typisches Merkmal der Gef~hrlichkeit eines 
Verbrechers.) Zacchia, II .  s. 5, 289--308 (1941). 

Eingehende psychologische Studicn eines Juristen fiber das Wesen eines Verbre- 
chers, der zuniichst ,nit entwendeten Papieren von'einem Pcstsparbuch eines Arbeits- 
kameraden einen gr6Beren Betrag abhob, den Geschiidigten in weiterer Folge beseitigte 
undes  dann liingere Zeit hindurch verstand, dutch gefiilschte Papiere eine pliJtzliche, 
aus besonderen Griinden erfolgte Abreise des GetSteten vorzutiiuschen. Wilhrend die 
Mordtat als solche bereits hinreiChend die Gewalttiitigkeit des T~iters kennzeichnete, 
diente das Verhalten des Verbreehers n a c hder  Straftat vor allem als rechtlich bedeut- 
sames Beweismittel fiir die Gefiihrlichkeit der Verbrecherpers6nhchkeit. Hausbrandt. 

Sveen, Reidar: Ein Beitrag zur Lehre der Pyromanie. Nord. krimlnaltekn. Tidskr. 
13, 10--11 (1943) [Norwegisch]. 

Schilderung wiederholter Brandsti_~ung durch eine Person ohne irgendeinen wirtschaIt- 
lichen Beweggrund. Nach dem Veff. ist Pyromanie in Norwegen nicht sehr hiiufig. 

Einar ~'j~zU (Lund). 
Kflhn, Ernst: Zur Psyehologie and Psyehopathologievon Alkoholdelikten. (Psych- 

iatr. u. Nervenldin., Uni~. Jena.) Off. Gesdh.~enst 9, A 86---A 95 (1943). 
Nach einIeitendem l~inweis auf die Untersuchungen yon Biir und Hoppe trod auf 

die yon Exner  festgestellten 3 M6gliehkeiten eines ursiichllchen Zusammenhanges 
zwischen Alkohol trod Verbreehen (1. Direkte Alkoholkriminalitiit = rauschbedingte 
Verbrechen; 2. indirekte Alkoholkriminalit~t = trunksuchtbedingte Verbreehen; 
3. Krlmin~litiit der Nachkommen yon Tfinkem = tmaksuchtbedingte Enta~ttmg) 
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wird ,nit Recht gefordert, dal3 b el kompliziert gelagerten Alkoholdelikten eine gerichts- 
arztliche Untersuchung und nach M6glichkeit sogar eine klinisch-station~ire B e e b -  
achtung des T~ite~s erfolgen masse. Es gehe nicht an, dall man die Problematik irgend-' 
ein~s Alkoholdeliktes dadurch beiseiteschiebe und vernachl~ssige, dall man einfach 
yon der bekannten ,,psychischen Enthemmung" durch den Alkohol in dem betreffenden 
Fall spreche, ohne die Gesamtsituation zu beriicksichtigen. Nach weiteren kurzen 
Ausiiihrungen fiber den pathologischen Rausch und die Dipsomanie (s. B. Mueller): 
wird dem einfachen Rauschzustand (die Betrunkenheit) in seinen Beziehungen zu den 
einzelnen Delikten (Verbrechen gegen das Verm6gen, Verbrechen gegen die Per'~on, 
insbesondere den Sittlichkeitsdelikten, z. B. Blutschande, Homosexualit~t, Kinder- 
sch~ndung, Exhibitionismus, Notzuchtsdelikte) ein breiter R~um in der Darstellung 
gew/ihrt. So werden auch weitere Gesichtspunkte, die bei der gerichts/irztlichen Be- 
urteflung des Rauschgrades zu beriicksichtigen sind, besprochen (Zeugenaussagen, 
eigene Aussagen des Titters, Menge des getrunkenen Alkohols, Gesamtsituation am Tat- 
tage, charakterologische Erfassung der Pers6nlichkeit, Auswertung der Tatsituation 
und Alkoholversuch). In gedr/ingter Kiirze werden dann jeweils zu den einzelnen Sitt- 
lichkeitsdelikten Fingerzeige zur Beurteilung der Gesamtpersfnlichkeit des T~ters 
gegeben. Es ist gerade bei dem Inhalt dieser Ausfiihrungen unm6glich, im Rahmen 
eines kurzen Referates das Wichtigste wiederzugeben, weshalb auch wegen der ge- 
schickteh Zusammenstellung der Besonderheiten das Nachlesen im Original ~mpfohlen 
werden kann. Es w~re zu begriillen, wenn in einem weiteren Aufsatz - -  was diesma:, 
wie ausdriicklich vermerkt wird, nicht mehr die Absicht war -  die Sicherungsmallnahmen 
und ihre Anwendung in der gerichts~rztlichen Praxis ebenso eingehend und vollst/indig 
erfrtert werden wiirden. Ob in Anbetracht der gegebenen weiteren gesetzlichen Mfg- 
lichkeiten yon ,,Zubilliguhg des Schutzparagraphen i. S. des w 51 Abe. 2 StGB." ge- 
sprochen werden kann, erscheint immerhin fraglich, so dall, wie es bereits vide Sach- 
verst/~ndige tun, die.ce Fozmulicru~g nicht mchr anzuwenden ist. Jungmichel. 

Mras, Fritz: Erbbiologische Bestandsaufnahme bei |ugendliehen Kriminellen der 
Anstalt Kaiser-Ebersdorf in Wien. ZL1. Fsychother. 14, 150--172 (1942). 

Verf. ~chickt seinen Ausfiihrungen Uberlegungen voraus, die sich mit den Faktoren 
befassen, die fiir das Kriminellwerden des Menschen bedeutsam sind, und benutzt dabei 
als Vergleich das Erfrierungsbeiepiel. /~hnlich wie zum Zustandekommen einer Erfrie- 
rung die Anlage (Vasomotorium), die Umwelt (Kiilteeinwirku. ng) und akzidente l le ,  
verst/irkende his ausschlaggebende Einwirkungen (Untererniihrung, Strapazen, un- 
zweckm~il~ige Bekleidung) zusammenwirken, spielen fiir das Kriminellwerden die 
Anlage (angel3orene psychische oder nerv6se Minderwertigkeit), die l )mwelt  (,,alles 
zu Viel und zu Wenig an Liebe, Interesse, Autoritiit, Fiihrung, Einheitlichkeit, Fried- 
lichkeit u~,w.") und akzidentel le  Momente (yon auJlen kommende Schocks, Ver- 
liihru~g, Verlockung, ]~ntt~iu~chung usw.) in jeweiliger Abstufung eine wesentliche Rolle. 
Dabei wird allerdings daraut bingewiesen, dab sich die analogen Mechanismen im 
krimiral-biolcgischen Geschehen niemals so klar gegeneinander abgrenzen lassen, wie 
im Vergleich tier Erfrierung, da beim kriminel!en Versagen oft weitgehende Beziehungen 
zwischen ihnen bestehen, und die akzidentellen Sch~digungen im kriminalbiologischen 
Ge.cchehen in Anlage und Umwelt teilweise verankert sind bzw. ,,yon Umwelt und 
Anlage gerufen bzw. erst wirk.cam gemacht" werden. - -  Yerf. gibt sodann einen Uber- 
blick iiber die Art der Erhebungen, die zu den einzelnen Gruppen (Anlage, Umwelt, 
akzidentelle Mcmente) angestellt werden, und auf denen die Erkl~rung des jeweiligen 
Ablaufs der Perz6nlichkeitsentwicklung his zum Kriminellwerden aufgebaut werden 
soil (A~zendenzforschung, Forschung nach Zekben, die den Ubergang yon Aazendenz- 
delekten auf den Pro~anden anzuzeigen geeignet sind, Umweltforschung und Forschung 
nach Akzidentien dironiscI,.er oder akuter Art, die dem sozielen Versagen entweder un- 
mittelbar vorangehen oder es vorbereiten). Dabei wird darauf hingewiesen, dall Ver- 
fiihrung und Verlockung erfahrungsgem~i$ iibersch~tzt oder unberechtigterweise als 



primate Ursache der Entgleisung angesehen wird, ,,wahrend melstens doch nut auf 
entsprechend vorbehandeltem Boden Verflihrung unkrautm~ii~ig wachsen karma, 
wohei aUerdings nicht immcr anlagem~il~ig gegeben sein mfisse, was der Verftihrung ent- 
gegenkommt. Der Besprechung der Erziehungsmethoden, die ,,in das zerstitrende 
Ineinanderarheiten der Ki~iftetrias Anlage, Umwelt und Ausl6ser" eingreifen 8ollen, 
wizd zum Schlufl die Forderung nach Anstalten fiir erstmalig in der Puberti~t Kriminell- 
gewordene angeschlossen, die im Rahmen der Justizanstalten geschaffen werden mti~ten. 

Rode~d~'y (Berlin). 
G~tz, Walter: Absiammung und Umwelt yon sozial enigleisten Kindern und Jugend- 

lichen. (Juge~psychiat~. Abt., ThOr. Landeskra~ke~., ,Stadtroda.) Dtsch. reed. Wsclm 
1943 I, 303--305. 

Dem Verf, standen ffir seine Untersuchungen 253 Jugendliche (152 m~nnliche; 
101 weiblich) zur Verfiigung. Verf. berichtet iiber die Alterszusammensetzung, die 
5rt]iche Herkunft und fiber die schulischen Verh~iltnisse dex Ausgangsffille. Nur 73 
Kinder erreichten ihr Sehulziel. In 195 F~illen handelte es sich um charakterologisch 
Abwegige. Erwartungsgem~fl stammt die Mehrzahl der Kinder aus den sozial niedriger 
stehenden Schichten der Bev61kerung. Ziemlich h~ufig kamen die ffugendtichen aus 
unvollst~indigen Familien (Vater oder Mutter gestorben). Weitgehende Verwahrlosung 
einer grollen Zahl der Ausgar.gsfKlle erwies sich im Hinblick auf charakterliche Abartig- 
keiten der Eltern nicht als vorwiegend exogen bedingt. Die Zahl vorbestrafter Eltern 
im Material ist hoch. Hervorzuheben ist, dai~ 31,61~163 aller F~lle unehelicher Ahstam- 
mung war. Im Hinblick auf bev61kerungspolitische Probleme weist Veff. besonders 
darauf hin, dab yon 170 Familien der Ausgangsf~tle 76 Familien 3, 94 (!)Familien 4 
und mehr Kinder hatten. Gi2nther (Wien). 

Sehmidt, Haas: Wandlungeu in den biologisehen Grundlagen der Erziehung und 
Jugendlftrsorge. Mschr. Kriminalbiol. 34, 71~91 (1943). 

Nach den fibereinstimmenden Beobachtungen zahlreicher Kinder- und Jugend- 
~rzte treten bei den zur Zeit lebenden Kindern und Jugendiichen bestimmte Reife- 
merkmale: KSrpergr6Be, Zahnung, Menstruation frfiher auf als bei den Eltem und Vor- 
fahren. Veal. stellt die wichtigen diesbeztiglichen Ergebnisse, die sich vor allem an die 
Namen Poe t t e r ,  Koch, Bennholdt -Thomsen,  Hohlfeld,  Sat t ler  u. a. 
kniipfen, zusammen und hespricht die Erkl~ungen, die man ffir diese interessante 
Erscheinung der sog. Acceleration versucht hat. Er h~ilt die Acceleration f~r auslese- 
bedingt und durch Vererbung fixiert. Er verweist dabei unter anderem auf die Arbeiten 
yon Schmidt-Kehl ,  v. Brunn und Hellpach. 'Von der Schmeingschen Stufen- 
theorie verspricht Verf. sich keine wesentliche Vertiefung des Verst~indnisses ifir die 
offensichtlichen Wandlungen, die sich im Entwicklungsgeschehen der Jugendlichen voll- 
ziehen, an die Hormonforschung hingegen kniipft er nicht geringe EiwaItungen. Er 
bedauert, da~ die Zusammenh~inge zwischen Acceleration und JugendveiwahIlosung 
noch nicht systematisch untersueht warden, und mSchte dutch seinen Aufsatz die in 
Frage kommenden Fachvertreter zu einer Gemeinschaftsaxbeit anregen. 

H. A. Schmitz (Bonn). 
Roesner, E.: Pers~nliehe und Umwelt-Verh~ltnisse der jungen Strafgefangenen in 

den deutsehen Jugendgefingnissen. B1. Gef~ngniskde 73, 3--20 (1942). 
Das am 1. IV. 1941 als Stichtag erhobene Zahlenmaterial fiber die in den deutschen 

Jugendgef~ngnissen einsitzenden jungen Gefangenen (14--25jghrige) wird hier in vor- 
sichtiger Weise aufbereitet. Untersucht wurden 3429 miinnliche und 622 weibliche 
Strafgefangene. Alter, Unehehchkeit, familiKre VerhKltnisse, Geschwisterreihe, Wohn- 
oft, Berufsausbildung, Beruf, Ffirsorgeerziehung und Vorstrafen werden graphisch 
geordnet dargestellt, ebenso die Verteilung auf die verschiedenen Deliktsarten. Fiir 
einige dieser kriminogenen Faktoren werden Vergleichszahlen mit der Gesamtbeviilke- 
tnng im Text gebracht. Dabei ergibt sich flit die Konfessions- und BerufszugehSrigkcit 
eine fast viillige Oberei~tlmmung mit der prozentualen Zusammensetzung der Gesamt- 
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bev61kerung. Der Prozentsatz der Unehelichen unter den jungen Strafgefangenen 
ist fast doppelt so hoch wie bei der Zivilbev6|kerung gleichen Alters. ~ i t  13,5% erreicht 
er aber nicht die H6he, die er bei den Fiirsorgez6glingen hat (17,4%). Bei den mehr- 
fach Bestraften (28%)edolgte der RiickfaU bei 43,7% zwischen 3 Monaten und 1 Jahr, 
bei 24% zwisohen dem 1. mad 2. Jahr. Nach 3 Jahren sind yon den mehrmals Bestraften 
nut noch 2,7% riic]d~Uig geworden. ~ver die H~ilfte der Straflinge war wegen Eigen- 
tumsvergehens bestraft, 10fl% wegen Sittlichkeitsdelikte. Yon 12inden Strafanstalten 
unternommenen Selbstmordversuchen waren nut 5 ernst gemeint, H.A.  Schmitz. 

Meywerk, Wilhelm: Resozialisierung dureh Entmannung. (Kriminalbiol. 3ammd- 
stelle, Hamburg.) Mschr. Kriminalbiol. 34, 1---61 (1943). 

Die Tatsache, dal] his in die letzte Zeit hinein trotz zahlreicher Ver6ffentlichungen 
und Erfolgsmeldungen in weiten Kreisen immer noch eine gewisse Abneigung.gegen 
die Anwendung der Entmannung besteht, und dal] auch weiterhin nicht selten Zweifel 
am Weft dieser kriminalpolitischen Mafnahme ge~u~ert werden, veranla~t den Verf: 
zur VerSffentlichung seiner Ergebnisse. Dabei kommt es ibm in erster Linie darauf an, 
die WirkuLg der Kastration auf das soziale Verhalten ha'oh der Entmannung aufzu- 
zeigen. Das Material der Arbeit umfaft  402 Personen, die im Gebiet der Hamburger 
Kriminalbiologischen Sammelstelle zur Entmannung verurteilt wurden. In der Mehr- 
zahl der F~ille wurde die Entmannungsoperation im Zentrallazarett der Untersuchungs- 
haftanstalt in Hamburg ausgeiiihrt, und es bestand die M6glichkeit, die meisten Ent- 
mannten sowohl vor der Operation zu untersuchen als auch eine mehr oder wenigel 
lange Beobachtung nach der Operation durchzuiiihren. Die Kindersch~inder stellen 
den weitaus gr6ften Anteil. Dabei sind die Unzuchtsdelikte mit M~idchen viel h~iufiger 
als die mit Knaben. Eine Zu.~ammenstellung nach dem Alter der Entmannten l~ft 
erkennen, dal] die Entmannung det Sittlichkeitsverbrecher jeden Alters zwischen 
21 Jabren und 60 Jahren und dariiber erforderlich ist und durchgefiihrt werden kann. 
Uber 2s der F.iille des Verf. waren 51~61 Jahre alt und dariiber, 26,5% waren 41 
bis 50 Jahre alt, 29,5% 31---40 Jahre aIt und 17,5% 21--30 Jahre alt. Die soziale Glie- 
derung der Entmannten nach Beruten best~itigt die Anschauung, daft die sexuelle 
Triebabirrung keinestalls au.~schliel]lich eine Avgelegenheit der Zivilisation und der 
sog. Intelligenz ist. ~'as di~, Bewertuvg der Ka.c.trationsfolgen (k~rperliche und psychi- 
sche Ausfallserschei~un~en) a~eht ,  so wird dalauf l~ingewiesen, daft nahezu 3/4 aller 
Ftlle des Verf. beschwerdefrei waren, und dab die meisten Entmannten mit ihrem 
Schick~al durchaus zutrieden sind. Bei der wehaus iiberwiegenden Mehrzahl der F~ille 
des Veff. kamen Libido and Potenz ,r l~ald nach der Operation fast schlagartig 
zum v611igen Ert~schen". Sehr richtig ist der Hinweis, dal~ das Verstiimmelungs- 
erlebnis ganz offensichtlich im Seelenleben des Entmannten eine groBe Rolle spielt. 
,,Nur durch eine solche psychische Schockwirkung ist das schlagartige Fernbleiben 
jeder g6schlechtlichen Regung, yon der so vielfach berichtet wird, zu erkl~iren", zumal 
der Betroffene in der Regel yon einer Entfernung der Keimdriisen nichts anderes als 
das Aufh6ren des Geschlechtstriebes und der Begattungsf~ihigkeit erwartet. Selbst- 
verst~indlich k6nne yon einer Hodenentfernung nicht in allen F~illen eine rasch ein- 
setzende asexualisierende Wirkung erwartet werden. Sowohl der K6rper als auch die 
Psyche des Entmannten brauche in gewissen F~illen zur Umstellung Ruhe, Zeit und 
n6tigenfaUs psychotherapeutische Beratung und Ffihrung. Nicht Psychotherapie oder  
Entmannung, sondern Kastration u nd Psychotherapie sei i n gewissen F~llen (Psycho- 
pathen) das Mittel der Wahl. Im Hinblick auf den kriminaltherapeutischen Erfolg der 
Entmannung wird mitgeteilt, daf  yon 235 in Freiheit befindlichen F~llen des Hamburger 
Materials 6 = 2,6% wieder einschl~gig rticki~llig wu.rden. Das entspricht sehr weit- 
gehend dem yon Rodenberg  fiir das deutsche Material mitgeteilten Prozentsatz yon 
1,73% (808 F~ille - -  14 einschI~gig riickf~llig) und dem ebenfalls yon Rodenberg  
mitgeteilten Prozentsatz yon 2,22% fiir das seinerzeit verwertbare in- und ausl~ndische 
Material (1033 F~ille - -  23 einschl~gig riickfiillig). Bei einer Gegeniibexstellung des 
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kriminaltherapeutischen Ergebnisses der freiwiUigen Kastrationen und der Zwangs- 
kastrationen findet der Verf. jewefls 2,1% bzw. 2,085% e~usch]~gig Riie~llige. Damit 
wird die yon Meywerk schon 1938 und yon Rodenberg 1941 und 1942 ge~uBerte 
Ansicht yon der Gleichheit der ]mminaltherapeutischen Ergebnisse bei freiwi~g und 
zwangsweise Entmannten erneut nachdriic~ich best~tigt. In diesem Zusammenhang 
soil die ~berzeugmng des Verf. bes0nders herausgestellt werden, ,,dab man das Ergebnis 
der Entmannung bei Sittlichkeitsverbrechern noch verbessern kann, wenn Mittel und 
Wege gefunden werden, den Effolg der Operation dutch entsprechende psychische 
Behandlung zu unterstreichen und psyehisch lest zu verankern." Alle Entmannungs- 
f~Jle, auch die rtickfiiUig gewordenen, stimmen darin iiberein, ,,dab jede Kastration 
Fortiall oder mindestens eine erhebliche Abschw~ichung yon Libido und Potenz zur 
Folge hat". Die sorgt~iltig angewendete zwangsweise Entmannung bringt auf krimi- 
neUem und sozialem Gebiet Erfolge yon aul3erordentlicher Tragweitg. Dafiir, da~ das 
weitverbreitete Vorurteil irrig ist, Kastraten seien in bezug auf Arbeits- und Leistungs- 
f~higkeit minderwertige Individuen, legt Veff. in seiner ausgezeichneten Arbeit in Er- 
weiterung seiner schon 1938 gegebenen Zahlen und in Erg/inzung der damals getroffenen 
Feststellungen neue Beweise vor, die nieht iibersehen werden k6nnen. Zun~iehst einmal 
best/itigt sich die Erfahrung, dal~ der gr61~ere Teil der zur Entmannung gelangenden 
Sittliehkeitsverbrecher auch noch wegen anderer, zum Teil erheblicher Straftaten 
verurteil~ wird. Von 402 Entmannten des Hamburger Materials waren 171 ,,reiue" 
Sittlichkeitsverbrecher, 231 dagegen batten daneben auch andere Delikte begangen. 
Die Riiekfallsh~ufigkeit bei den sog. ,,Gemischtverbrechern", die auger ihrem Hang zu 
Sexualdelikten auch noch andere verbrecherische Neigungen haben, erreicht naeh der 
Entmannung bei weitem nicht die Riickfallsgei~hrlichkeit der nichtentmannten Ver- 
brecher. Von 114 vor mindestens 3 Jahren aus der Haft entlassenen entmannten 
,,Gemischtverbrechern" wurden nut 20 ----- 17,5% irgendwie wieder kriminell. 7 yon 
ihnen wurden wegen BagateUvergehens verurteilt. Als verbrecherisch im eigent- 
lichen Sinne sind eigentlich nur noch 13 -~ 11,3% zu bezeiehnen. Danach kann sehr 
wohl angenommen werden, dal3 dutch die Kastration auch die anderen verbrecherischen 
Neigungen weitgehend abgeschw~eht werden. Aus der am Ende der Abhandlung 
zusammengestellten Tabelle dieser 114 ,,Gemisetitverbrecher" ist zu elsehen, dab der 
soziale Erfolg der Entmannung durchaus gi~nstig ist. Die Zwangskastraten werden 
nach der Entmannung weitgehend resozialisiert, und der Verf: hebt hervor, dab der 
Resozialisierungseifekt, der fiir die freiwillig Entmannten yon Wolf und Sand 
hervorgehbben, fiir die Zwangskas t r a t en  aber yon Wolf ausdlii6klieh bezweifelt 
wurde, in vollem Umfang auch fiir die Zwangskas t ra ten  giiltig ist. Der 
Gedanke, dal] zwischen Sexualtrieb und asozialer verbreeberiseher Neigung in vielen 
F~llen ein Zusammenhang besteht, liegt tats~ehlich nahe. ,,Der Sexualtrieb als Trieb- 
regung iiberhaupt scheint ebenso nach der guten wie naeh der sehleehten Seite hin 
auf den Menschen gesamtaktivierend zu wirken." W~ihrend die Sterilisation nicht 
geeignet ist, das Verbrechen und die asoziale Haltung eines Individuums zu bekiimpfen, 
ist die Kastration nicht nut als geeignet anzusehen, die Sittliehkeitsverbrecher weit- 
gehend zu ,,asexualisieren" und damit in dieser Hinsicht unschs zu machen, sondern 
sie bew/rkt auch deren weitgehende Resoziali~ierung. Sie ist dartiber hinaus jedoch aueh 
geeignet, ,,unverbesserliehe, dutch .keine VollzugsmaBnahmen zu beeinilussende, 
verwahrungsbediirftige Gewohnhei tsverbrecher  weitgehend wieder gemeinsehafts- 
f~hig zu machen. Au~erdem schliel3t sie als eugenische MaBnahme solche EIemente 
gleiehzeitig yon der Fortpflanzung aus." Wenn dabei, wie auch der Verf. feststellt, 
noch feststeht, dab der sonst vollwertige Mensch durch den Eingriff der Entmannung 
nichts an "seiner k6rperliehen' und geistigen Leistungsf~ihigkeit verliert, so bedaff es 
wohl kemer weiteren Beweise mehr, die Kastration als eine der bedeutsamsten und 
effolgverspreehendsten kriminalpolitischen Mal3nahmen gelten zu lassen. 

Rod~nbevg (Berlin). 


