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Vorwort. 

Die Anregung zu den folgenden Untersuchungen iiber das Spatschicksal 
ehemaliger Fiirsorgezoglinge ging von Herrn Prof. Dr. GREGOR aus, auf dessen 
Beobachtungsstation in der Fiirsorgeerziehungsanstalt Flehingen in Baden ich 
1924/25 arbeitete. 

Mit der Sammlung des umfangreichen Materials, das fUr diese Nachfor
schungen notwendig war, um zu exakten Ergebnissen kommen zu konnen, 
begann ich 1925. Die Beschaffung der gegenwartigen Adressen der friiheren 
Zoglinge, die in all den Fallen sehr miihsam war, in denen der spatere Wohn
sitz nicht mit dem Geburtsort zusammenfiel und auch dann noch des ofteren 
gewechsel~ hatte, iibernahm Herr Regierungsrat Dr. WOLZ, der Leiter des 
badischen Erkennungsdienstes; durch monatelange Recherchen konnten die 
Spuren aller Falle bis auf drei, die deshalb ganz fallengelassen werden muBten, 
aufgefunden und mit wenigen Ausnahmen bis in die unmittelbare Gegenwart 
hinein verfolgt werden. Das badische Justizministerium vermittelte die Ein
sicht in die Straf- und Personalakten. Beiden Behorden bin ich fiir ihre ent
gegenkommende Unterstiitzung sehr zu Dank verpflichtet. 

Berlin, im Juni 1929. 

ADELHEID FUCHS-KAM;P. 
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A. Fragestellnng nnd Methode. 

Die vorliegende Arbeit beschiiftigt sich mit der Frage: Welches Lebens
schicksal ist den ehemaligen Fiirsorgezoglingen beschieden, wenn sie die Anstalt 
verlassen haben, und auf welcher psychischen Artung ihrer Trager baut es sich 
auf? Zur Beantwortung dieser Frage sollen individuelle Lebenslaufe mit einer 
Methode, iiber die im folgenden .Rechenschaft abgelegt wird, untersucht und das 
Material der FaIle seIber, das zunachst beziehungslos auseinander zu fallen scheint, 
in Typen geordnet werden. So charakterisieren sich diese Darstellungen dadurch, 
daB sie sich nicht allein um die Erfassung objektiver Daten, wie es der stati
stischen Methode eigentiimlich ist, bemiihen, sondern um die Erfassung der 
Personlichkeiten selbst; und zwar gehen sie von ihrem Spatschicksal aus, wahrend 
bisher nur solche FaIle, die noch in der Fiirsorgeerziehung seIber standen, nach 
ihrer personlichen Artung untersucht ,yurden1. Eine ahnliche Aufgabe zur Nach
priifung von Personlichkeit und Spatschicksal stellte sich KURT SCHNEIDER 
in seinen Studien iiber eingeschriebene Prostituierte, die 1926 durch die Kata
mnesen LUISE VON DER HEYDENS erganzt wurden; HOMBURGER untersuchte den 
geisteskranken Strafgefangenen, WILMANNS den Landstreicher in seinem 
Lebensgange2 ; auf dem Gebiet der Fiirsorgeerziehung ist die vorliegende Arbeit 
ein erster Versuch in der gleichen Richtung. Die bisherige deutsche Literatur 
hat sich im wesentlichen statistisch mit diesem Gegenstand beschaftigt. Es sei 
an die Aufsatze von v. GRABE erinnert, der 84 weibliche Fiirsorgezoglinge auf 
ihre spatere Fiihrung hin untersuchte, und von REHM, der 150 weibliche und 
mannliche Fiirsorgezoglinge, die 1919 in Anstaltserziehung gegeben waren, in 
ihrer Fiihrung bis 1926 kontrollierte3 . Die Arbeit von REHM hat auf Grund 

1 Z. B. GREGOR und VOIGTLANDER: Die Verwahrlosung, ihre klinisch-psychologische 
Bewertung und ihre Bekampfung. Berlin 1918.- GRUHLE: Die Ursachen der jugendlichen 
Verwahrlosung und Kriminalitat. Berlin 1922. 

2 SCHNEIDER, KURT: Studien iiber Personlichkeit und Schicksal eingeschriebener Pro
stituierter. 2. Auf I. Berlin 1926. - HOMBURGER: Lebensschicksale geisteskranker Straf
gefangener. Berlin 1912. - WILMANNS: Psychopathologie des Landstreichers. Berlin 1910. 

3 v. GRABE: Spatschicksale von Fiirsorgezoglingen und Prostituierten. Arch. KriminoL 
1923, 75. - REHM: Das soziale Schicksal psychopathischer Fiirsorgezoglinge. Neur. 106, 4/5 
1926. 

v. GRABE stellt in 65,1 % der FaIle eine geordnete Lebensfiihrung fest. REHM fand unter 
103 nachpriifbaren Fallen bei 45 % einen guten, bei 20 % einen zweifelhaften, bei 35 % einen 
schlechten Erfolg. Unter der ersten dieser drei Gruppen faBt REHM eine sozial einwandfreie 
Lebenshaltung, unter der zweiten eine wohl schwankende, aber keine kriminelle Fiihrung, 
unter der dritten Unstete, Verbrechen, Vergehen und Prostitution. Bei der Kiirze seiner 
Untersuchungsfrist halt REHM dieses Ergebnis nicht flir endgiiltig und rechnet mit einer 

Fuchs, Fiirsorgezoglinge. 1 
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von amtlichen Unterlagen (Nachforschungen der Jugendamter und Personal
akten der Polizeidirektionen) objektive Daten, namlich Kriminalitat bzw. Nicht
kriminalitat ermittelt, unter ausdriicklichem Verzicht auf personliche Kenntnis 
der FaIle. Der Vorzug einer derartigen Methode besteht darin, daB sie ein aus
gedehnteres Material umfassen und zahlenmaBig festzustellende GesetzmaBig
keiten aufdecken kann. Was sie aber nicht zu leisten vermag, ist AufschluB 
zu geben iiber die psychischen Bedingungen, die fiir die Lebensfiihrung der Fiir
sorgezoglinge bestimmend sind; sie vermittelt keinen Einblick in die Wirklich
keit, die sich hinter den Zahlenverhaltnissen verbirgt. Ihr nahezukommen solI 
hier das Bestreben sein; es gilt, die charakterologische Beschaffenheit zu erkennen, 
die den untersuchten Fallen eigen ist und sie in ihrer iiberwiegenden Zahl von 
dem normalen Erziehungsobjekt unterscheidet. Durch eine solche Betrachtung 
der psychischen Faktoren gewinnen die objektiven Daten, wie sie die statistische 
Methode £eststellt, Leben und Bedeutung. Nicht allein darau£ also solI es ankom
men, Kriminalitat und Nichtkriminalitat objektiv festzustellen, Delikthaufig" 
keit und Delikt£ormen zu erfahren, sondern zu sehen, auf welchem personlichen 
Boden die verschiedenen XuBerungen sozialen und asozialen Verhaltens erwachsen 
sind. Die Individvalitaten seIber miissen deutlich werden, damit die objektiven 
LebensauBerungen innerlich mit ihnen verbunden gesehen werden konnen. "Ober 
eine bloBe Veranschaulichung der einzelnen Individualitaten aber ist noch ein 

weiteren Verschiebung innerhalb der Grupp~n derart, daB VOh den guten Fallen eine Ab
wanderung zu ungiinstigen und umgekehrt vor sich gehen wird. 

Weiterhin ist soeben eine Arbeit von FISCHER erschienen; Der Lebenserfolg der Fiir
sorgeerziehung, in der Festgabe fiir Dr. ORR. J. KLUMKER, S. 52-102. Berlin 1929. FISCHER 
erweiterte seine Untersuchungen dadurch, daB er nicht nur Erhebungen iiber eine even
tuell eingetretene Kriminalitat machte, sondern seine FaIle durch drei Abteilungsleiter 
der Niirnberger Fiirsorgeerziehungsbehorde einer personlichen Nachschau unterziehen lieB. 
Seine Absicht dabei war die, neben der aus Strafregistern und Akten ersichtlichen Kri
minalitat oder Nichtkriminalitat einen personlichen Eindruck von der gegenwartigen 
Lebenslage und Lebensfiihrung des einzelnen zu gewinnen. Auch der Beschaffenheit der 
Personlichkeiten selbst geht er in einem UmriB insofern nach, als er eine Scheidung 
unter ihnen dadurch vornimmt, ob sie aus Griinden des Milieus oder der Anlage oder 
einer Mischung beider verwahrlosten. Ob die Beobachtungen dariiber der jetzigen Nach
schau entstammen, laBt sich nicht genau ersehen; es scheint, daB sie in den friiheren 
Fiirsorgeerziehungsakten bereits enthalten waren. Bei der "Anlage" unterscheidet F., ohne 
in die konkreten Differenziertheiten vordringen zu wollen, in allgemeingehaltener Formu
lierung "Psychopathie" und "Schwachsinn", die er bei 74,1 % der FaIle feststellt. -
F. untersucht 212 mannliche und weibliche Fiirsorgezoglinge in ihrer Lebenahaltung iiber 
einen Zeitraum von 41/ 2-51/ 2 Jahren nach Entlassung aua der Anstalt, in einem Durch
achnittaalter von 23-24 Jahren. In der Frage nach ihrer Lebensbewahrung ist er zu 
folgenden Resultaten gekommen; 

Voller Lebenserfolg. . .. 42,4% 1 Schwacher Lebenserfolg . . . 
Befriedigender Lebenserfolg. . . 19,8 % MiBerfolg. . . . . . . . 

10,9% 
26,9% 

An diesen Erfolgsstufen haben die mannlichen Zoglinge, die hier als Vergleichsmaterial 
besonders interessieren, einen anderen Anteil als die weiblichen, und zwar an dem guten 
Ulid befriedigenden Erfolg einen geringeren; 

Voller Lebenserfolg. . . . , • 39,1 % .1 Schwacher Lebenserfolg . . . . 13,6 0/ 0 

Befriedigender Lebenserfolg. . . 19,3 % MiBerfolg. . . . . . . . . 28 % 
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Schritt hinauszugehen und durch die mannigfaltigen Personlichkeiten eine Auf
teilung zu legen, die sie nach entscheidenden Merkmalen ordnet, um die "Por
trats" in Gruppen zusammenzufassen. Eine solche Erforschung der Spat
schicksale friiherer Fiirsorgezoglinge mit einer individualisierenden und 
typisierenden Methode erhalt ihre Bedeutung fiir die Fiirsorgeerziehung da
durch, daB sie ein Urteil iiber den tatsachlichen Erfolg der Anstaltserziehung 
ermoglicht und ein Bild davon erstehen laBt, welche charakterologische Gruppe 
eine Zuganglichkeit fiir padagogische Einwirkungen gezeigt haben, und welche 
unberiihrt von ihnen blieben. 

Die Personlichkeitsforschung steht auf dem Gebiete der Fiirsorgeerziehung 
nicht isoliert; sie hat in der modernen Padagogik ein allgemeines Interesse ge
funden. DILTHEYS Trennung der verstehenden deskriptiven von der kausal 
erklarenden Psychologie war hier wegweisend1 ; die an diese methodische Tren
nung ankniipfende Forschungsrichtung EDUARD SPRANGERS ist fiir die Pada
gogik insbesondere deshalb fruchtbar geworden, weil sie in ihrer Herausarbeitung 
von Personlichkeitstypen und differenzierten seelischen Strukturzusammenhangen 
den Menschen in typischen Sinnbeziigen verstehen laBt. Unter dem EinfluB 
der modernen Wertphilosophie hat so SPRANGER seine Typen nach ihrem Wert
verhalten aufgestellt und den verschiedenen Wertgebieten Religion, Kunst, 
Wissenschaft usw. bestimmte seelische Verhaltungsweisen als typisch unter
schiedene zugeordnet2 • Eine ahnliche Typenkonstruktion setzt KERSCHENSTEINER 
voraus, indem er die Moglichkeit des Bildungserwerbes abhangig macht von der 
seelischen Strukturverwandtschaft zwischen dem Schopfer des Bildungsgutes 
und dem das Bildungsgut sich aneignenden Subjekt3. Eine Stellungnahme zu 
dieser Typologie, die gleich der modernen Typologie der Weltanschauungen das 
Wertverhalten zum Unterscheidungsmerkmal nimmt, ist hier nicht notig. Fiir 
unsere Zwecke ist sie nicht verwendbar; es diirfte schwierig sein, Fiirsorgezoglinge 
nach ihrem Verhalten zu Wertgebieten zu differenzieren, wenn gerade Wert
blindheit, zum mindesten teilweise Wertblindheit und Wertstumpfheit ihr Kenn
zeichen ist. Bei ihrer Betrachtung riickt in den Mittelpunkt des Interesses die 
konkrete Individualitat seIber, die in ihrer besonderen Strukturiertheit gerade 
in Konflikte mit objektiven Werten gerat; sie gilt es zu erkennen. 

Von selbst riickt daher die vorliegende Betrachtung in Beziehung zu der 
psychiatrischen Arbeitsweise, die aus ihrer klinischen Praxis heraus von jeher 
gezwungen war, ihre Falle unter praktischem Aspekte in ihrer individuellen 
Konkretheit zu ordnen. Auch wird durch die Anlehnung an psychiatrisch
klinische Typologien die unmittelbare Anschaulichkeit und Lebensnahe gewahrt, 
die in der Psychologie in der Richtung SPRANGERS nicht voll zur Entfaltung 
kommen wiirde. So wichtig es ist aufzuweisen, in welcher Richtung menschliches 
\Vertverhalten sich bewegen kann, so fiihrt doch dieser Weg nicht zu den Auf
baufaktoren der Individualitat, wie sie vor allem Sinnbezug gegeben sind. Eine 
Diskussion der psychiatrischen Einteilungsprinzipien hat KURT SCHNEIDER in 

1 DILTHEY: Gesammelte Werke. o. Berlin 1924. 
2 SPRANGER: Lebensformen. 5. Aufl: Halle 1925. - Derselbe: Psychologie des Jugend

alters. 2. Aufl. Leipzig 1924. 
3 KERSCHENSTEINER: Grundaxiom des Bildungsprozesses. 3. Aufl. Berlin. 

1* 
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seinen "Psychopathischen Personlichkeiten" gegebenl, so daB ein Eingehen auf 
diese Frage sich hier eriibrigt. Vielmehr sei gleich positiv formuliert, worauf 
es der folgenden Untersuchung ankommt: typische seelische Strukturzusammen
hange, wie sie in der Fiirsocgejugend vorliegen, unter charakterologischem 
Gesichtspunkte zu erfassen. Bei der ersten Uberschau iiber das Material und 
dem Versuch, die Personlichkeiten einzuordnen, erwiesen sich die Kategorien 
der Betrachtung psychopathischer Personlichkeiten, wie sie KURT SCHNEIDER 
aufstellt, dem Material adaquat2• Nicht zu begreifen sind unter diese Kategorien 
diejenigen Fiirsorgezoglinge, die in ihrer Veranlagung in das Bereich des Nor
malen fallen. Fiir sie muBten allgemeine charakterologische Begriffe, wie sie das 
vorwissenschaftliche Leben bietet, in Anwendung kommen; auch dienten hier 
die von KRETSCHMER3 herausgestellten Auffassungsformen der zyklothymen und 
schizothymen Normaltypen zum Verstandnis. Individualitaten sind kompHziert, 
sie werden in einer Blickrichtung einseitig gesehen; in ihrer Ganzheit erschlieBen 
sie sich nur den verschiedensten Per~pektiven. Daraus erklart sich, daB bei Zu
grundelegung der SCHNEIDERschen Einteilung fiir die psychopathischen Person
lichkeiten Gesichtspunkte aus den Arbeiten ASCHAFFENBURGS, GREGORS, HOM
BURGERS, KRAEPELINS, KRETSCHMERS herangezogen wurden. Das Einbeziehen 
verschiedener Kategorien in die Darstellung der untersuchten Fiirsorgezoglinge 
ist so durch den Gegenstand selbst bedingt. Um die Individualitat aber konkret 
heraustreten zu lassen, sie in ihren einzelnen Lebensbeziigen zu schildern, war es 
notwendig, neben den strengeren Kategorien der Wissenschaft auch tiefer im 
Konkreten haftende Begri£fe, in denen im Leben sich die Menschenbeurteilung 
vollzieht, und die die Vorformen der wissenschaftlichen charakterologischen Be
griffsbildung sind, zu gebrauchen: Bezeichnungen wie liigenhaft, verschlagen, 
leichtsinnig, betriigerisch, faul usw., die zur Charakterisierung individueller Ziige 
dienen, die dann freilich ihre Pragnanz erst durch den Bezug auf die verschiedenen 
typischen Personlichkeitsformen erhalten. Durch die angezogenen Kategorien 
geschah dem Material keine Gewalt; die seelische Struktur der zu schildernden 
Personlichkeiten fand durch sie, soweit es iiberhaupt moglich ist, ihre Durch
sichtigkeit. Die Schwierigkeit einer Personlichkeitserfassung liegt darin, daB 
wir vor das einzelne Individuum immer mit einer Totalanschauung heran
treten miissen, um in ihr die einzelnen Besonderheiten zusammengeschlossen 
zu sehen, und daB wir wiederum die Totalanschauung aufbauen miissen auf der 
Erfassung eben dieser individuellen Einzelziige eines Menschen. Ohne dieses 
wechselseitige Sichstiitzen von Totalanschauung und Erfassung des einzelnen ist 
eine Personlichkeitsschilderung unmoglich. Die leitenden Begri£fe aber, mit denen 
das Material geordnet wurde, sind nichts anderes als begriffliche Fixierungen 
dieser Totalanschauungen; aus dem Leben gewonnen, sind sie auf dasselbe 
zuriickbezieh bar. 

Bei der Erfassung der psychopathischen Personlichkeiten hatte sich ergeben, 

1 SCHNEIDER, KURT: Die psychopathischen Personlichkeiten. Leipzig u. Wien 1923. 
2 Eine Einengung der psychopathischen Personlichkeiten auf den Umkreis, der unter 

Ftirsorgezoglingen angetroffen wird, gibt KURT SCHNEIDER in einem Vortrag: Die Verwahr
losung vom Standpunkt des Psychiaters. Ber. 3. Tag. tiber Psychopathenftirsorge 1924. 
Berlin 1926. 

3 KRETSCHMER: Korperbau und Charakter. Berlin 1926. 



5 

daB die von KURT SCHNEIDER entworfene Typologie sieh ohne Zwang auf das 
Material anwenden lieB und sieh bei der Erfassung der versehiedenen Individuali
taten bewahrte; wenn diese Einteilung maBgebend wurde, so gesehah es aueh 
deshalb, weil KURT SCHNEIDER trotz seiner Ablehnung theoretiseher Konstruktion 
und seinem Streben, klinisehen Gesiehtspunkten gereeht zu werden, andererseits 
bloB symptomatologisehe Einteilungen "mit eharakterologisehen Mitteln" redu
ziert, d. h. in der Typisierung immer zuriiekgeht auf eine zum Kennzeiehen er
hobene psyehisehe Eigensehaft, die den Kern der Person ausmaeht. Eine derartige 
Typologie hat den Vorzug, daB sie einheitliehe GroBen gewinnt; anstatt etwa eine 
Aufreihung von heterogenen Erseheinungen wie Psyehopathie, Sehwaehsinns
formen, Epilepsie usw. vorzunehmen, dringt sie zu tieferen individuellen Sehieh
ten vor und stellt dadureh Vergleiehbares nebeneinanderl. Es ergeben sieh so 
Idealtypen, deren konstituierendes Merkmalletzte Wesensziige der Person sind, 
die sieh jeweils in ihrer eigenen Besonderheit aufzeigen lassen. An dieser Stelle 
ist aber noeh einmal der Hinweis darauf notwendig, daB das konkrete Individuum 
in einer Kategorie noeh nieht aufgeht, daB es dem "reinen Bild" (KURT SCHNEI
DER) fast nie entsprieht. Um den Kern der Person, der ihr die Zugehorigkeit zum 
Typ erteilt, legen sieh begleitende Ziige. Typen bezeiehnen nur die Dominante 
in dem Seelenleben des einzelnen; im realen Leben verbindet sieh diese in begrenz
ter Auswahl mit anderen seelisehen Verhaltensweisen, verleiht aber ihnen wieder
um von der eigenen Wesenheit her ihre jeweilige Sehattierung. Darin liegt nun 
eine weitere Bedeutung des Idealtypus fUr uns, daB er der Induktion die Riehtung 
gibt und es ermoglieht, auBerlieh gleiehe Symptome, z. B. Renommage bei Gel
tungsbediirftigen oder bei Hyperthymisehen, in ihrem Wesensuntersehied zu 
erfassen und sie dem Kernzug unterzuordnen. 

·Naeh der Darstellung des Wesens der hier eingesehlagenen Methode ergibt 
sieh als naehste Aufgabe, iiber ihre spezielle Gestaltung zu beriehten, nunmehr 
nur noeh in strengem Hinbliek auf Gewinnung, Untersuehung und Auswertung 
des Materials, auf das sieh diese Arbeit stiitzt. 

Da beabsiehtigt wird, das Lebenssehieksal ehemaliger Fiirsorgezoglinge in 
Verbindung mit ihrer personliehen Artung herauszustellen, ist es selbstverstand
lieh unmoglieh, der Naehpriifung ein so ausgedehntes Material zu unterziehen, 
wie es die Saehe einer rein statistisehen Untersuehung sein wiirde. Wir miissen 
uns besehranken. Als ein objektives und zugleieh reprasentatives Auswahls
prinzip darf es gelten, wenn ein bestimmter Jahrgang einer Fiirsorgeerziehungs
anstalt herausgegriffen wurde und zwar der Zugang, nieht der Bestand eines 
Jahres. GRUHLE hat seiner Zeit eine Bestandsaufnahme der Flehinger Anstalt 
gemaeht, bei der er samtliehe Zoglinge, die zur Zeit seiner Untersuehung in 
Flehingen waren, naeh Milieu und Anlage betraehtete. Wenn statt dessen hier 
der Weg gewahlt wird, nieht den Bestand, sondern den Zugang eines Jahres zu 
behandeln, so war dabei das Interesse an der praktisehen Frage leitend: Was 
fUr ein Material stromt alljahrlich ill CillC Jcrartige Alltltalt cin ~ Ell wurdc :w 
diesem Zweek der Zugang des Jahre8 1910 der badisehen staatliehen Fiirsorge-

1 Es wird, wo z. B. ein Schwachsinn vorliegt, nicht dieser selbst zum Einteilungsprinzip 
erhoben, sondern nur in seiner Kombination mit einer haltlosen, einer gemtitsarmen Persiin
lichkeit usw. dargelegt werden. 
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erziehungsanstalt Flehingen als Untersuchungsgegenstand gewahlt; auf einen 
solch friihen Jahrgang muBte zuriickgegriffen werden, um zwischen die Anstalts
erziehungund den heutigen Lebenszustand einen Zeitraum treten zu lassen, in 
dem sich die personliehe Artung der Falle vollig befestigen konnte. Die Fiirsorge
zoglinge von damals sind heute Manner im Alter von 33 bis 38 Jahren; die Ent
seheidung iiber ihr gesellsehaftliehes und soziales Sehicksal iiberhaupt diirfte 
sieh vollzogen haben; umstiirzende Anderungen jedenfalls sind nieht mehr zu 
erwarten; die gegenwartige Lebensform der Falle darf daher als eharakteristisch 
fiir das jeweilige Dasein betraehtet und einer Nachpriifung iiber ihr soziales Ver
halten zugrunde gelegt werden. 

Die Zugange des Jahres 1910 belaufen sieh auf 90 Falle, wobei auch diejenigen 
Zoglinge einbegriffen sind, die in diesem Jahre zu bereits wiederholtem Male in 
die Anstalt aufgenommen wurden1. Auf sie ist im Interesse einer Erweiterung 
des Materials der Sehwererziehbaren, in das sie hineinfallen, nieht verzichtet 
worden. Dariiber darf natiirlieh nieht vergessen werden, daB das durehsehnitt
liehe Jahresbild sich dureh das Hinzutreten dieser Wiederholungsfalle, die erst
malig in einem friiheren Jahre aufgenommen wurden, ungiinstig versehiebt. Fiir 
die Untersuchung ausseheiden aber muBten aus der Zahl der Zugange einer, 
der unmittelbar naeh der Anstaltsaufnahme als geisteskrank einer Irrenanstalt 
iiberwiesen, einer, der in Familienpflege gege ben wurde, weiterhin fiinfzehn im Krieg 
Gefallene, da aus ihrem Verhalten, das nur wahrend der kurzen Zeit zwischen 
Anstaltsentlassung und Kriegsbeginn beobaehtet werden konnte, noch keine 
objektiven Schliisse gezogen werden durften, ferner aus dem gleichen Grunde fiinf 
bis zum Krieg Verstorbene und drei, von denen keinerlei Spur mehr zu erlangen war. 
Mithin reduzieren sich die 90 Falle auf 65, die einer NachprUfung zuganglieh sind. 

Die Erforsehung der Lebensschieksale dieser Fiirsorgezoglinge liegt hier als 
Aufgabe vor; aber es ist nieht beabsichtigt, eine Sammlung biographischer Skizzen, 
und mehr lieBe der Gegenstand nieht zu, vorzulegen. Das nur Biographisehe, 
seiner Natur nach in der Erzahlung des individuellen Lebenslaufes sieh ersehop
fend, wiirde einer Herausarbeitung von Typen aus dem Material im Wege stehen. 
Unmoglich aber ware es im Rahmen unserer Untersuehung gewesen, das Leben 
des einzelnen in der Ausfiihrliehkeit etwa einer Pathographie darzustellen. So 
wird vielmehr als Ziel bestimmt: die eharakterologisehe Deskription 
des einzelnen in seinem gegenwartigen Zustand. Auf die Kategorien, 
die hierfiir dienlich waren, ist bereits hingewiesen worden. Wenn aber, freilich 
unter Vorherrschaft des Typisehen, das Individuum als konkretes dargestellt 
werden sollte, konnte an seinen besonderen Lebensumstanden nieht vorbei
gegangen werden. Abhangigkeit yom Milieu, dem der einzelne entstammte, in 
dem er aufwuehs und sich entwiekelte, wurde dabei als besondere Fragestellung 
nicht beriieksiehtigt; es durfte um so eher darauf verzichtet werden, als iiber 
dieses Problem die Untersuchungen von GRUHLE vorliegen. Als Mittel des Ver
standllsses diente freilieh aueh das Milieu, soweit es sieh auf Grund der objek
tiven Daten heranziehen lieB. 1m gleiehen Sinne wurden bei der Beschreibung der 
versehiedenen Personliehkeiten Mitteilungen iiber ihre Vergangenheit hinein-

1 1910 zu wiederholtem Male aufgenommen wurden aus der Gruppe der Leichtkrimi
nellen neun (18, 20, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 43), aus der Gruppe der Schwerkriminellen 
sechs (47, 50, 51, 52, 55, 59). 
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verwoben, um so zu zeigen, wie in den verschiedenen Lebensstadien sich die 
charakterologische Sonderartung nach auBen darstellte. Aber der Akzent liegt 
durchaus auf der Beschreibung des gegenwartigen, in seiner seelischen Artung 
relativ festgelegten Zustandes von heute, nicht auf der Herausarbeitung der 
allmahlichen Lebensentwicklung; das ware nur moglich gewesen als Darstellung 
des Ineinanderwirkens von Milieu und Anlage in seiner Bedeutung fur das Werden 
des einzelnen. Hierzu aber hatte es der Kenntnis einer Fulle von Einzelzugen und 
Einzelbegebenheiten in ihrer zeitlichen Abfolge bedurft, um einigermaBen sicher 
den EinfluB der Umweltfaktoren auf das Werden der seelischen Verhaltensformen, 
die in ihrem stationaren Zustande untersucht werden sollen, zu bestimmen. 
Bei der Beschreibung der verschiedenen Individualitaten boten sich als Gesichts
punkte der inneren Disposition eines jeden Lebensbildes der Bezug des einzelnen 
zu Beruf, Familie, Gesellschaft. Es sind dies jene Lebensbezuge, die uber 
das soziale und personliche Schicksal des einzelnen tatsachlich entscheiden, 
ihnen Form und Richtung geben. Es ware bei Bearbeitung dieses Materials 
nicht zweckmaBig gewesen, die innere Disposition in auBersozialen Wertbeziigen 
des einzelnen zu suchen. Ein sozial-abnormes Verhalten hat die Falle, die hier 
beschrieben werden, in die Fursorgeerziehung gefiihrt; wie ihr soziales Verhalten 
heute in Erscheinung tritt, ist deshalb die sich von selbst ergebende Fragestellung. 
Das soziale Verhalten eingeschrankt auf Kriminalitat und Nichtkriminali
ta t lieferte das auBere Schema fiir die Aufteilung des Materials in drei Gruppen, 
die Nichtkriminellen, die Leichtkriminellen und die Schwerkriminellen. 

Wir fassen zusammen: Die Deskription der ehemaligen Fursorgezoglinge in 
ihrem heutigen sozialen Verhalten wird geleitet durch charakterologische Typen; 
sie dringt ins Konkrete vor durch Beschreibung der individuellen Ziige des ein
zelnen, durch Heranziehung von Milieu und Vergangenheit; sie ist durchzogen 
von der Blickrichtung auf Beruf, Familie, Gesellschaft. 

Nachdem die Art der hier verfolgten deskriptiven Methode bestimmt ist, 
bleibt eine Erorterung iiber die Gewinnung des Materials iibrig, auf dem sie sich 
aufbaut. Aus vier Quellen stammen die Beitrage zur Zeichnung der Lebensbilder: 

1. Aktenmaterial, 3. personliche Dokumente, 
2. Aussagen von Dritten, 4. eigene Nachschau. 

In dem Zusammentreffen dieser vier Faktoren liegt die Sicherheit des Resultates. 
Eine Sonderung dessen, was ein jedes dieser Momente einzeln fUr die Erkenntnis
leistung bietet, ist nur theoretisch moglich. 

Das Aktenmaterial vermittelt die Kenntnis der auBeren Lebensdaten, oft 
mit Details allgemeiner Lebensumstande und Mitteilungen iiber die Person 
seIber. Das zeitlich erste Aktendokument, das zu gewinnen war, ist naturgemaB 
die amtsgerichtliche Er klarung und Begrund ung der Fiirsorgeerzieh ung. 
Sie ist deshalb von groBer Wichtigkeit, weil sie verdeutlicht, in welcher Richtung 
die ersten Auffalligkeiten gingen und zu welcher Zeit sie auftraten. Sie gibt einen 
Einblick in die hauslichen Verhiiltnisse, zeigt, wie der Betreffende sich in seine 
Umgebung hineinfand, ins Elternhaus, in seinen Kameradenkreis, in Schule oder 
Lehre und laBt ihn sich spiegeln in den Urteilen, die von der Nachbarschaft, dem 
Lehrer und dem Geistlichen oder einem Meister eingeholt wurden. In mehr als 
der Halfte der Falle wurde die Fursorgeerziehung schon wahrend der Schulzeit 
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ausgesprochen, so daB bei ihnen die durch die Akten vermittelte Riickschau bis 
in die Kindheit zuriickgehen kann. Unter diesen Fallen wiederum kamen 17 
noch schulpflichtig in eine Kinderanstalt, aus deren Personalakten sich 
das weitere Leben des Kindes, nunmehr herausgelost aus dem eigenen schlechten 
hauslichen Milieu, in seinem Reagieren auf die ersten fremden, d. h. auBerhaus
lichen Erziehungseinfliisse verfolgen lieB. Samtliche FaIle wieder werden durch 
die Flehinger Anstaltsakten erfaBt. Sie enthalten Angaben iiber die Dauer 
des Anstaltsaufenthaltes, die Art der Beschaftigung, iiber eventuelle Strafen, 
Fiihrung in ersten auswartigen Stellen, erste Riickfalle nach der Entlassung und 
bringen Bemerkungen iiber personliche Ziige. Die Flehinger Akten leisten fiir 
die Erkenntnis folgendes: die Daten iiber Aufnahme und Entlassung besagen, 
ob es sich um einen einmaligen Aufenthalt handelt, oder ob eine mehrmalige Auf
nahme notwendig wurde. Die Art d,er Beschaftigung laBt Neigung und Befahigung 
zur Arbeit oder Geschicklichkeit im Handwerk ersehen und macht den sehr wich
tigen Vergleich der in der Anstalt erlernten mit der spater beruflich aufgenom
menen Tatigkeit moglich. Strafnotizen, die auf den AnlaB der Bestrafung ein
gehen, zeigen hier und da einzelne hervorstechende Verhaltungsweisen des be
treffenden Falles, wahrend die Fiihrung in Anstalt und auswartigen Stellen im 
allgemeinen ein Urteil iiber Einfiigen oder Nichteinfiigen in die gegebene Ord
nung zulaBt, iiber ein allmahliches oder rasches Absinken in der Freiheit, ein 
Vorankommen oder eine sich gleichbleibende Haltung; die Urteile iiber FleiB und 
Fiihrung sind meistens in Zensuren erfolgt wie gut, befriedigend usw., die in sich 
nicht mehr anschaulich sind, aber den Wert der Vergleichbarkeit haben. Ge
legentlich finden sich auch nahere und konkretere Charakteristika wie sie im 
taglichen Leben iiblich sind, etwa launisch, miirrisch, verschlossen, munter und 
geschwatzig, solide und tiichtig, erregbar, unzuverlassig u. a. 

Das umfangreichste Materiallieferten die Strafakten, die bis 1926, in einigen 
Fallen bis 1927, an Hand der Strafregister durch Vermittlung des badischen 
Justizministeriums eingefordert wurden. Die Leistung der Strafakten besteht 
darin, daB aus Tatbestandsaufnahme, Nachforschung und Verhandlung zunachst 
die Form des Deliktes ersichtlich wird, ob es sich um Diebstahl, Einbruch, Betrug, 
Unterschlagung, Hehlerei, also um die verschiedenen Eigentumsvergehen handelt 
oder um Delikte an der Person usw. Es ist natiirlich wesentlich, zu wissen, 
welche Deliktform bzw. welche Deliktformen von den einzelnen bevorzugt werden, 
um die Tat, die objektiv festliegender Ausdruck der Person ist, mit dem Person
lichkeitsbild, wie es aus anderen Quellen zuganglich ist, in Beziehung setzen zu 
konnen. Wir illustrieren, was gemeint ist, an dem einfach gelagerten Fall 
Weschenmeyer (48); er wird von seiner Umgebung als haltlos, weich, liignerisch, 
unzuverlassig geschildert; aus den Strafakten geht hervor, daB unter seinen 
Delikten kleine Betriigereien und Schwindeleien vorherrschen. Weiterhin geben 
die naheren Angaben iiber das Delikt AufschluB iiber dessen Ausfiihrungsart; 
intellektuelle und gemiitliche Eigenschaften werden deutlich, Vorbedachtheit, 
PlanmaBigkeit, Bedingtheit durch Afiekte, AugenbU.ck und Situation. Freilich 
ist es nicht moglich, aus diesen objektiven Angaben allein die Motivation einer 
Straftat zu verstehen. Hochst selten kann das Verstandnis der Motivation an 
die von dem Angeklagten seIber angegebenen Beweggriinde ankniipfen: jeder 
will aus Not gehandelt haben. Nur wenige FaIle wie Eckardt (24) und Lee (51) 
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sehen ihre Kriminalitat in sich selbst begriindet. Erst in der Zusammenschau 
des Deliktes oder der Reihe der Delikte mit dem gesamten seelischen Gefiige 
eines Menschen erhalt die einzelne Tat ihren verstandlichen Platz in dem Lebens
zusammenhang. Soweit die Erorterung dessen, was die Angaben in den Straf
akten iiber das Dclikt hinsichtlich der Auswertung von Deliktform, Ausfiihrungs
art und Motiv zu sagen haben. Ausfiihrungen iiber das Milieu ziehen sich durch die 
gesamten Strafakten hindurch; iiberraschend anschaulich werden hierbei gelegent
lich die protokollarischen Aufnahmen (z. B. 54). Wesentliche Beitrage lieferten 
endlich die aus AnlaB eines Deliktes angeforderten psychiatrischen Gutachten; 
in der Deskription ist regelmaBig auf sie Bezug genommen, wenn solche vorlagen. 

Zum SchluB sei noch bemerkt, daB den Strafakten iiberhaupt die groBte 
Bedeutung fiir die Erkenntnis der Schwerkriminellen zukommt; sie rollen bei 
der raschen zeitlichen Aufeinanderfolge der Delikte das Leben dieser FaIle in 
seiner Kontinuitat auf, und es liegt der objektive Niederschlag ihres Daseins in 
diesen Akten beschlossen. 

Detailliert in ihren konkreten Mitteilungen iiber das tagliche personliche Ver
halten sind die Personalakten, die in den Gefangnissen gefiihrt werden. 
Sie berichten iiber Beschaftigung, Fiihrung, FleiB, Strafverscharfungen, iiber 
eventuelle Krankheiten, enthalten Urteile der Konferenzbeamten (der Geist
lichen, der Lehrer und der Direktion) und der Gefangnisaufseher. Sehr lebendige 
Bilder geben in giinstigen Fallen die Akteneintragungen von der Arbeit des 
Inhaftierten, - z. B. dem unlustvollen und reibungsreichen Hin und Her 
des Kohler (46), dem unermiidlichen Zufassen des Eckardt (24) - oder sie 
zeigen, wie der Gefangene sich in die Hausordnung fiigt, in welchem Ver· 
haltnis er zu Kameraden und Vorgesetzten steht, ob seine Fiihrung der in der 
Freiheit parallellauft, und ob sie der friiheren Haltung in der Fiirsorgeerziehungs
anstalt gleichkommt. Eventuelle Strafvermerkungen werfen ein Licht auf ab
norme Reaktionsweisen; so gehen etwa dem Explosiblen auch im Gefangnis die 
Konfliktstoffe nicht aus. Urteile der Konferenzbeamten, insbesondere der Geist
lichen, die sich zumeist die Aufgabe der sozialen Prognose stellen, erhellen oft 
durch ihre knappen, unmittelbaren, zum Teil drastischen Schilderungen auf
fallende Charakterziige der Gefangnisinsassen; sie wurden bei der Deskription 
meist wortlich angezogen. Auch den Gutachten friiherer Lehrer und Geistlicher, 
die von der Gefiingnisdirektion eingezogen werden, begegnen wir hier wieder. 

Soweit Aussagen Dritter in den Akten enthalten sind, als Urteile von 
Psychiatern, Geistlichen, Lehrern und Gefangnisdirektionen, wurden sie bereits 
erwahnt. AuBer diesen durch die Akten zuganglichen Beurteilungen wurden 
weitere durch Riickfrage bei Jugendamtern, Biirgermeistern, Geistlichen und in 
personlicher Riicksprache mit Gefangnisdirektionen eingeholt. Hier ist nur 
noch der Wert von Aussagen und Berichten zu bestimmen, die bei der eigenen 
Nachschau gewonnen wurden; es handelt sich um Aussagen von Familienmit· 
gliedern und Hausbewohnern. Sie fiihren in die gegenwartigen alltaglichen 
Lebensverhaltnisse des Bctroffondon ein und goben insofern oft ein reicheres 
Bild, als nicht nur Umstande, die direkt fiir die Straftat und fiir die Frage der 
sozialen Brauchbarkeit von Bedeutung sind, berichtet werden. Auch ein einzelner 
Zug wird durch solche spontane Angaben gelegentlich unterstrichen, wie etwa. 
das "Simulieren" des Nolde (52) oder die "Friihjahrsgeliiste" des Lee (51). 
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Personliche Dokumente, wie Briefe an Staatsanw1ilte, Behorden, Ver
wandte und Geliebte oder "Kassiber" an Mitgefangene, finden sich in den 
Flehinger Anstaltsakten, in Straf- und Personalakten eingestreut; diese nicht 
abgesandten, von der Direktion beanstandeten und den Akten beigefiigten 
Briefe sowie die aufgefundenen Kassiber sind gerade wegen ihres unkonventio
neHen Charakters von besonderem Interesse. GewiB sind diese Briefe nur fliich
tiger Ausdruck des personlichen Lebens im Vergleich zu der objektiv viel schwerer 
wiegenden iiuBeren Handlungsweise, wie sie aus dem Delikt und dem tiiglichen 
praktischen Sichverhalten spricht. Aber sie haben ihren Wert darin, daB sie 
intimere Saiten anklingen lassen. Es offenbaren sich menschliche Eigenschaften, 
die mit dem Delikt unmittelbar nichts zu tun haben und das Gesamtbild der 
Person abrunden. Die Briefe des Kohler (46) lassen erst seine miBmutig-depressive 
Verstimmung erkennen, die zahlreichen Briefe und Kassiber des Kramer (53) 
seinen Sinn fUr Humor, seine Gutmiitigkeit, seine Hilfsbereitschaft, seinen prak
tischen Blick, unterstiitzen dadurch das kurze Gutachten des Geistlichen seines 
Heimatortes, das auf seine gemiitliche Ansprechbarkeit hinweist, und ergiinzen 
das Bild der riicksichtslosen Asozialitiit, wie es sich in seinen Strafakten spiegelt. 
Ebenso sei auf Holders (5) verwiesen, der nach friiher Kriminalitiit mit schlechter 
Prognose aus seiner Heimat nach Flehingen iiberwiesen wurde, dann auch weiter 
in den Anstaltsakten in einem ungefiigen Benehmen gezeichnet wird, dessen Briefe 
nach der Entlassung ihn aber in einer schlichten Lebenstiichtigkeit zeigen, in 
der er sich spaterhin bewahrte. 

LUISE VON DER HEYDEN hat bei ihren Katamnesen iiber die von KURT 
SCHNEIDER untersuchten Prostituierten sich weitgehend dureh eigene personliche 
Besuehe und Riickspraehen Einbliek in Milieu und Lebensweise der Prostituierten 
in spa teren J ahren versehafft. Die e i g e n e N a c h s c h a u der FaIle war a ueh fiir 
die vorliegende Untersuchung ein sehr wichtiges Hilfsmittel. Von den 65 Fallen 
konnten nicht aIle aufgesueht werden; ausseheiden muBten zunaehst die Inhaf
tierten, da nach ministerieHen Bestimmungen aueh zu wissenschaftlichen Zweeken 
Frauen keinen Zutritt in Mannergefangnisse haben, weiterhin aus auBeren 
Griinden solche, deren Wohnsitz unbekannt oder sehr entfernt war. Personlich 
aufgesucht werden konnten 38 FaIle; unter den 16 NichtkrimineHen, deren Wohn
sitz durchweg festlag, 13, unter den 22 SchwerkrimineIlen, von denen die zur Zeit 
der Nachschau Nichtinhaftierten nur zu einem kleinen Teile einen auffindbaren 
Wohnsitz hatten, 9, von den 27 LeichtkrimineIlen 16 1 . Die Besuche erfolgten in 
zwangloser Form und konnten sich fast stets iiber mehrere Stunden erstrecken; 
der eigentliche Zweck des Besuches blieb meist unausgesprochen, um vor aIlem 
im Beisein der Frau die Diskretion zu wahren. Oft war der Frau die Tatsache 
der Fiirsorgeerziehung des Mannes unbekannt, aueh dann, wenn sie von spateren 
Verurteilungen zu Gefangnisstrafen wuBte. Vermutlich wird die Fiirsorgeerziehung 
als ein groBerer Makel empfunden, weil sie nicht so leicht wie spatere Delikte 
mit schwierigen wirtschaftlichen Umstanden oder dergleichen zu entschuldigen 
ist. Intelligenteren Leuten konnte natiirlich der Zweck des Besuches nicht ver
heimlicht werden; bei diesen wurde durch die Angabe des Zweckes gerade ein 
Interesse erweckt; sie erkundigten sich nach den augenblicklichen Verhaltnissen 

1 Die Falle personlicher Nachschau sind im Text mit einem * versehen. 
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der Anstalt, nach den Resultaten der Nachforschungen und waren sehr bereit, 
sich uber ihr Leben mitzuteilen. So zeigten z. B. die beiden lebenstuchtigen 
Klatt (3) und Sommer (23) freudig ihre gegluckten Verhaltnisse; dem differen
zierten und sensitiven Konig (1) war der Besuch die Moglichkeit eines person
lichen Sichmitteilens; die Kriminellen Lee (51) und Nolde (52), mit sich selbst 
und ihrem abnormen Schicksal beschaftigt, sprachen sich auf einem Spaziergange 
aus. Nur der in seinem ganzen Wesen auf Selbstandigkeit und Unabhangigkeit 
drangende Baumann (2) verweigerte anfangs jede Auskunft und konnte erst zu 
Mitteilungen erwarmt werden, als er eine unmittelbare Anerkennung der eigenen 
Person verspurte. In den Fallen, wo der eigentliche Grund nicht angegeben werden 
konnte, wurde ein GruB oder eine Erkundigung des ehemaligen Meisters vor
geschoben. Allgemein war hier die sichtliche Freude uber das bewiesene Interesse 
an dem personlichen Ergehen; hiervon machten eine Ausnahme nur der brutale 
Neuenhofer (54), der indolente Degener (21) und der stumpfe Stromayer (35). 
Da der Besuch als ein durchaus personlicher gehalten, die Besprechung im Tone 
einer Unterhaltung gefuhrt, die Aufgesuchten sich daher als die Gastgeber fuhlten, 
wurde eine intimere Kenntnis der Lebensverhaltnisse und ein lebhafterer Ein
druck der Individualitaten gewonnen, als dies bei offizielleren Erhebungen mog
lich gewesen ware. Ungezwungen verbreiteten sich die Manner uber ihr Leben, ihre 
Familie, ihren Beruf, und indem sie in der eigenen Hauslichkeit von dem allen 
sprachen, konnte Wort und Leben aneinander gemessen werden. Das Kennenlernen 
erstreckte sich uber die einzelne Person hinaus auf ihr Leben innerhalb des 
Hauses und der Familie, lieB einen Einblick zu in Hohe und Geordnetheit der 
Lebenshaltung, Eheverhaltnis und Kindererziehung. Fur die Deskription war auch 
die unmittelbare Anschauung von der korperlichen Erscheinung der Manner von 
Wichtigkeit; wo eine personliche Rucksprache nicht stattfand, gaben in den mei
sten Fallen Photographien, die teils den Akten beilagen, teils in der Verbrecherkar
tothek des badischen Erkennungsdienstes eingesehen werden konnten, oder No
tizen uber Korperkonstitution in den Personalakten, Steckbriefen usw. den Anhalt 
zu einem wenigstens oberflachlichen Eindruck von der korperlichen Erscheinung. 

Aus diesen vier Faktoren setzt sich die Erkenntnis der Falle zusammen; sie 
sind die Grundlage fur die Zeichnung der Einzelbilder. Nachdem sie in ihren 
Einzelleistungen analysiert sind, bleibt nur noch die Aufgabe, sie in ihrer all
gemeinen Bedeutung zu sondern; es ist diese Sonderung prinzipiell nur moglich 
fur die Betrachtung der verschiedenen Gruppen. Die Fursorgeerziehungs- und 
die Flehinger Anstaltsakten kommen allen Fallen gleichermaBen zugute, ebenso 
die Aussagen, die Dritte abgaben. Die Straf- und Personalakten liefern das Haupt
material fUr die Erkenntnis der Schwerkriminellen. Eine Schwierigkeit fur die 
Zeichnung der Leichtkriminellen liegt neben anderen aus der SchluBzusammen
fassung ersichtlichen Grunden darin, daB hier das Aktenmaterial gering ist. 
Die personliche Nachschau endlich erfaBte insbesondere die Gruppe der Nicht
kriminellen, die infolge ihrer SeBhaftigkeit am leichtesten zu erreichen war; 
ohne eine personliche Nachschau ware es gerade bei den Fallen dieser Gruppe, 
bei der das Strafaktenmaterial naturgemaB vollig fehlt, sehr schwer, wenn nicht 
unmoglich gewesen, ein Bild von Personlichkeit und sozialem Schicksal zu ge
winnen. Wie sich im ubrigen der Erkenntniswert der vier Faktoren fUr den ein
zelnen Fall stellt, geht aus der Deskription seIber hervor. 



B. Lebensbilder ehemaliger Fiirsorgezoglinge. 
Schick sale und Personlichkeiten. 

I. Die Nichtkriminellen. 

*1 (1) Josef Konig, geb. 13. II. 1895 in einer mitteldeutschen Stadt. 

Beide Eltern galten als ordentliche und fIeiBige Leute; der Vater hatte einen kleinen Obst
und GemiiseIaden, die Mutter trug Zeitungen aus. - K. war in der Schule ein guter Schiller. 
14jahrig haH er anfangs in dem vaterlichen Gemiiseladen und fuhr taglich zum Verkauf 
mit auf den Markt. Der Vater schlug ihn oft derart, daB die Mutter den Sohn auf dem Spei
cher versteckte oder ihn auf die StraBe schickte, um ihn zu schiitzen; der Vater sei so "scharf", 
sagten die Hausbewohner, daB er seine Kinder "verscheuchte". 1m September 1909 ent
wendete K. einem Kameraden, dem Sohn eines Fahrradhandlers, der wahrend der Abwesen
heit seiner Eltern die Bezahlung von Rechnungen entgegenzunehmen hatte, 20 Mark aus 
einer Handtasche, um damit ein Fahrrad anzuzahIen; fiir die Strafe erhielt er Aufschub auf 
WohIverhalten, und die Fiirsorgeerziehung wurde zunachst fiir iiberfliissig erachtet. Bei 
einem Farbermeister, zu dem ihn daraufhin der Vater im gleichen Monat als Hausbursche 
gab, lieB K. sich nichts zuschulden kommen, behielt aber in einer zweiten Stelle, ala Auslaufer 
in einer Kolonialwarenfiliale, in die er im Januar 1910 eintrat, innerhalb der nachsten drei 
Monate nach und nach 16 Mark Kundengelder fiir sich und entwendete im April in einer 
dritten Stelle, wiederum als Auslii.ufer, aus der Ladenkasse ein Zehnmarkstiick und benutzte 
das Geld "zu Vergniigungen". Nach Entlassung aus der Untersuchungshaft nahm ihn 
sein Vater nicht wieder auf; K. schlief einige Nachte in Herbergen, einige im Freien, wurde 
Anfang Mai, arbeits· und wohnungslos um Geld und Essen bettelnd, festgenommen und 
unter Fiirsorgeerziehung gestellt. 

In Flehingen eriernte er die Schreinerei (Mai 1910 bis Marz 1913), erwarb sich bei seinem 
Meister einen Vertrauensposten und machte nach drei Jahren mit gutem Erfolg die Gesellen
priifung. Er arbeitete danach bis Kriegsbeginn ala Schreinergeselle, und Fiirsorger und Meister 
stellten ihm gute Zeugnisse aus. 1m Krieg erhielt K. das Eiserne Kreuz und eine Verdienst
medaille, wurde 1915 Gefreiter und stand 1918 vor der Beforderung zum Feldwebel. 

Er hatte den Wunsch, in den Polizeidienst einzutreten. Da aber seine Militarpapiere die 
hinderliche Bemerkung enthielten, daB er unter Fiirsorgeerziehung gestanden hatte, 
arbeitete er zunachst noch ein Jahr lang nach dem Krieg in einer Eisenbahnhauptwerkstatte 
ala Schreiner und meldete sich erst von dort, versehen mit den besten Zeugnissen, die auch 
endlich nichts mehr von seiner Fiirsorgeerziehung enthieIten, 1920 zum Polizeidienst. Heute 
ist er in seinem Heimatort Polizeiwachtmeister. - Er ist verheiratet und hat einen Sohn, 
der 1922 geboren wurde. 

Er wohnt in einer neuen StraBe mit freundlichen gepflegten Hausern in einer 
vorziiglich gehaltenen Parterrewohnung von einer Kiiche und zwei Zimmern. 
Die Raume SUlU vollstandig und in Hartholzmaterial mobliert; Sofa, gepolsterte 
Stiihle, Blumentischchen und gute Vorhange an den Fenstern statten den hellen 

1 * Kennzeichnet die Faile personlicher Nachschau. 
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und sauberen Wohnraum aus. Ein gesundes, gut erzogenes Kind, das auf der 
StraBe spielte, sprach in gieicher Weise fiir einen wohigeordneten Haushait. 

Dber die Delikte seiner Jugend und iiber die Fiirsorgeerziehung hat K. mit 
keinem Menschen je wieder gesprochen, seit das "eiserne Tor" der Anstalt sich 
hinter ihm schIoB; nie wollte er "diese vier Tiirme" wiedersehen, hat er sich 
gesagt, ais er nach drei Jahren von dort fortging. Die Delikte und die Fiirsorge
erziehung kommen ihm heute noch wie ein Makel vor; seiner Frau hat er sie 
verschwiegen, und er empfindet nun wiederum dieses Schweigen ais Schuld, 
giaubt aber, es nicht brechen zu konnen, ohne sein Eheverhaltnis zu gefahrden. 
Ihm wich das Blut aus dem Gesicht, ais er bei der Nachschau, in der Haustiire 
stehend, den Namen Fiehingen horte, bat, das Gesprach nicht in seiner Wohnung 
zu fiihren und kam seIber zu einem Besuch, bei dem er sich nach fast P/2 Jahr
zehnten zum erstenmal iiber diese Zeit aussprach. So unliebsam ihm die Tatsache 
heute noch ist, in Fiirsorgeerziehung gewesen zu sein, in der Anstalt seIber war 
er nicht ungern und weiB, daB er durch seine dortige Berufsausbildung weit 
iiber das hinausgekommen ist, was ihm der kleine Gemiisehandel seines Vaters 
hatte bieten konnen. Das eine spricht aus allem, was er sagt, daB er ein Mensch 
ist, der iiber sich seIber reflektiert, sich seIber ernst nimmt und Anforderungen an 
sich stellt; seit Anstaitsentiassung hat er sein Leben bewuBt aufgebaut bis zu dem 
Punkt, den er erreichen wollte, und den er tatsachlich erreicht hat. Eine ruhige und 
besonnene Aktivitat, die ihm eigen ist, teilt sich auch aus seiner auBeren Erschei
nung mit; groB und breit im Wuchs, ist er diszipliniert in Haltung und Bewegung. 

Allerorts hat er seit Anstaltsentlassung Wohlwollen und Lob gefunden, als 
Geselle bei seinen Meistern, als Soldat im Felde, wo er eine Charge erhielt, nach 
dem Krieg in der Hauptwerkstatte, und in bestem Ansehen steht er heute bei 
seiner Behorde, die ihn ais selbstandigen, tiichtigen, zuverIassigen Beamten 
schatzt. Auch in Fiehingen seIber ist seine Fiihrung von Anbeginn an einwand
frei gewesen, und in der Werkstatte dort hatte er einen Vertrauensposten. Seine 
p16tzlichen Delikte nach der Schuientiassung waren fUr seine Umgebung iiber
raschend; seine ehemaligen Lehrer hatten ihn nur ais einen ordentlichen SchiiIer 
gekannt, und eine VerwahrIosung schien nicht in seiner Entwicklung zu liegen. 
Von dem Eiternhaus sind in Iandlaufigem Sinne schiechte Einfliisse nicht aus
gegangen, aber doch war es fern davon, dem Sohn Verstandnis, Unterstiitzung 
und Forderung zu bieten, ihm Inhalt fUr seine Regsamkeit zu geben. K. fand 
statt einer Berufsausbildung, die seinen Fahigkeiten entsprochen hatte, mit 
seinen Auslauferposten bloBe Beschaftigungen, die seine reiche Aktivitat nicht 
ausfiillten; was das Eiternhaus ihm daneben an Disziplin bot, erschopfte sich in 
den wirkungslosen Priigeleien des Vaters, vor denen die Mutter ihn nach Moglich
keit auf Speicher oder StraBe versteckte, ohne damit die Verhaltnisse zu bessern. 
Die Lage andert sich sofort, ais das Leben in der Anstalt seinem Interesse Stoff 
und seinem Streben eine Richtung gibt. Insbesondere das Handwerk fesseite 
seine Neigung, band sie an eine sinnvolle Tatigkeit, und er fand sich im Augen
blick aus der Verwilderung in ein geordnetes Verhalten zuriick. 

* (2) Eberhard Baumann, geb. 12. VI. 1895 in einer siidbadischen Stadt. 

Der friihverstorbene Vater hatte in gutem Ruf gestanden. Der Stiefvater wurde einmal 
wegen Korperverletzung bestraft; als Bierbrauer 10 Jahre lang in der gleichen Firma be
schaftigt, trat er 1905 plOtzlich aus unbekannten Griinden aus, nahm Taglohnarbeiten an, 
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legte auch diese nieder, da ihm "die gewohnlichen Arbeiten" nicht paBten, und brachte die 
Familie durch seine Arbeitslosigkeit in armliche Verhiiltnisse. Die fleiBige Mutter arbeitete 
als Putzfrau. Ein um drei Jahre alterer Bruder des B., ein Handlanger und Sandverkaufer, 
ein lebhafter und vorlauter Bursche, del' abel' charakterlich sehr giinstig beurteilt wurde, 
hat sich 1908 wahrend einer Untersuchungshaft erhangt. 

Seit dem Austritt aus seinem Geschiift schickte del' Stiefvater den 7jahrigen B. mit seinem 
IOjahrigen Bruder auf Sandhandel und Bettel. Mit einer Erklarung del' Fiirsorgeerziehung 
wurde aber bei den immer wieder glaubhaft scheinenden Versprechungen des Vaters jahrelang 
zugewartet. N ach Schulentlassung lief B. als Packer in einer Buchhandlung noch im ersten 
Monat nach einem Tadel fort. Er schloB sich einem eben aus del' Stelle entlassenen jungen Bur
schen an, und an einem Morgen, als die Bauern schon auf dem Felde waren, schlichen sich die 
beiden Jungen am Rande del' Stadt durch den Grasgarten eines Bauernhofes, del' ihnen bekannt 
war, schliipften unter dem Scheunentor des Hofes hindurch und schlugen innen die Kiichen
tiir mit einer Axt auf. Von einer Speckseite, die von del' Decke hing, schnitten sie ein Stiick 
ab, steckten sich Brot ein, holten sich aus dem Stall jeder drei Eiel' und aus einer Kommode 
ein Paar Striimpfe; nach Geld suchten sie vergebens und fanden nul' ein Rabattsparbuch, 
in das sie, hinter dem Hause im Grase sitzend, gleich die Marken einklebten. Auf einem Schutt
platz suchten sie sich einen alten Kochhafen, gingen damit auf einen Berg, wo sie sich im 
Walde ein Feuer anmachten, die Eier kochten und dazu den Speck aBen. Nachmittags abel' 
waren sie das Durchbrennen schon wieder leid, schaukelten noch unterwegs auf dem Turn
platz eines Kinderheims, gingen dann in die Stadt zuriick und spielten auf eintm Neubau mit 
einem Flaschenzug. Ais sie dort einen Schutzmann sahen, bekamen sie Angst und liefen weg, 
wodurch er auf sie aufmerksam wurde und sie festhielt; sie gaben ihm sogleich und ohne Um
schweif alles an, was sie im Laufe des Tages angestellt hatten. Die Sommermonate iiber 
behielten die EItel'll den Jungen zu Hause und schickten ihn ins Beerenpfliicken. Nachdem 
er abel' im Juli mit einer Summe von 33 Mark, die ihm del' Vater zum Mietezahlen gegeben 
hatte, nach Basel gefahren war, wo ihn die Polizei fiinf Tage spateI' aufgriff, gaben ihn die 
EItel'll im August wieder in eine Stelle. B. verlieB auch diese, und der Vater schickte ihn 
abermals auf den Sandhandel. 1m Januar 1910 brannte B. ein zweites Mal von Hause durch 
und fuhr mit einem Kameraden, del' 24 Mark besaB, nach Luzern, "da es dort Arbeit geben 
sollte"; "in Luzern war es abel' nichts mit der Arbeit, wir konnten das Biiro fiir den Arbeits
nachweis nicht finden", gab er damals zu Protokoll. Nach Hause zuriickbefiirdert, trat er 
als Auslaufer in eine Musikalienhandlung ein, getraute sich aber ein paar Tage nicht ins 
Geschaft, nachdem er sich einmal mit einem Kameraden beim Spielen verspatet hatte, 
und £and die Stelle besetzt, als er wieder hinging. Aus der Arbeit in einem Neubau 
lief er fort, weil es ihm "zu kalt" war und er an den Handen fror. Ais B. auch auf einer fiinften 
Stelle bei einem Seifensieder wieder aus del' Arbeit weggeblieben war und er iiberdies im 
Juni 1910 anfing, nachts nicht nach Hause zu kommen und sich mit einem vorbestraften 
Maurer herumzutreiben, wurde die Fiirsorgeerziehung ausgesprochen. 

In Flehingen erlernte er die Schuhmacherei (September 1910 bis Marz 1912); er machte 
einen Entweichungsversuch, und dreimal gelang es ihm, zu entweichen; er sprang das erste 
Mal aus einem Fenster in den Garten, lief das zweite Mal bei einer Feldarbeit fort, das 
dritte Mal entkam er aus dem Arrest, indem er die Eisenstabe vor dem Fenster ausein
anderbog. Das zustandige Amtsgericht beschloB, ihn nicht wieder in die Anstalt, sondeI'll 
zu einem Meister zu geben. B. abel' war nicht mehr zu erreichen; er war nach Frankreich 
entflohen und blieb dort 21/2 Jahre lang auf ein und derselben Stelle als Elektromonteur. 

Er kehrte mit Kriegsbeginn nach Deutschland zuriick, meldete sich als Kriegsfreiwilliger 
und geriet 1915 in franziisische Gefangenschaft, aus del' er nach mehreren Fluchtversuchen, 
einmal aus einer Strafkompagnie in Algier, 1920 endlich entkam. In seiner Heimatstadt 
fand er in den ersten Jahren eine Anstellung ais Schaffner bei del' Eisenbahn, bis er 1923 
durch das Abbaugesetz ausschied. 

Seitdem fiihrt B. ein selbstandiges Unternehmen in Seilerwaren. Er ist seit 1922 mit einer 
Verkauferin verheiratet, die auch heute noch dem Verdienst nachgeht. Kinder hat er nicht. 

Er bewohnt in einer guten StraBe in dem Hause eines Arztes einen Oberstock 
mit einer Kiiche und zwei Zimmern; die solide und saubere Hauslichkeit macht 
wie die vorige den besten Eindruck. 
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B. ist eine untersetzte, handfeste Erscheinung, aus der ebenso wie aus seinen 
Gesichtsziigen eine straffe und ungemein selbstandige Haltung spricht. Tat
kraft und Selbstandigkeit hat B. bewiesen, indem er in den schwierigen Ver
haltnissen der Nachinflationsjahre in einer Branche, die er nicht gelernt hatte, 
sich zum kleinen Unternehmer heraufarbeitete und sein Geschaft allmahlich 
ausbaute, so daB er heute einen festen Kundenkreis im Schwarzwald besitzt. 
Die auBere Lebenshaltung des B. entspricht seiner beruflich gehobenen Stellung. 
Dieser soziale Aufstieg, der objektiv feststellbar ist, gewinnt sein voIles Gewicht 
in der personlichen Beriihrung mit dem ernsthaften, grundlichen und nuchternen 
Mann; er macht nicht viele Worte und weiB knapp und bundig zu sagen, was 
er denkt und will. 

Die Verwahrlosung in seiner Jugend ist als eine durchaus exogene anzusehen; 
die Fiirsorgeerziehungsakten mit ihren eingehenden Schilderungen lassen den 
B. durch aIle Entgleisungen hindurch in einem aktiven und jungenhaft frisch en 
Wesen erkennen. Hereditare Einflusse ungunstiger Art liegen nicht vor; wohl 
aber leistete das hausliche Milieu dadurch einer Verwahrlosung Vorschub, daB 
es mit dem SteIlenaustritt des Stiefvaters und den damit einsetzenden diirftigen 
Verhaltnissen ihn verfriiht auf die StraBe und in eine seinen J ahren unangemessene 
Freiheit fuhrte. Sie kam seiner Neigung zur Selbstandigkeit entgegen, lieB sie 
ins Kraut schieBen und zur ungezugelten Eigenwilligkeit werden. Ein freches 
und vorlautes Benehmen erwahnt durchweg seine Umgebung in den Schul
jahren; kurzerhand einen "mundlosen Burschen" nennt ihn die Nachbar
schaft; Lehrer, Pfarrer und Burgermeister hingegen iibersehen bei diesen 
Auswiichsen nicht seine gute Veranlagung. DaB von der ordentlichen und 
fleiBigen Mutter erzieherische Einfliisse ausgingen, die zusammen mit dem Ein
fluB der Schule ein gewisses Gegengewicht gegen die StraBe bildeten, ist an
zunehmen; aber den Mann zur Arbeit zu bestimmen und die Sohne dem Sand
handel fernzuhalten, ist der Mutter nicht gelungen, und das schlechte Vorbild 
des Vaters zusammen mit der Freiheit, die er seinen Kindern einraumte, hat 
die hausliche Erziehung schwer beeintrachtigt. Nach Entlassung aus der Schule, 
die den Jungen noch einigermaBen in Zucht gehalten hatte, setzte sich sein 
Drang nach Ungebundenheit durch; seine Abneigung gegen Einordnung und 
Unterordnung, wie sie auf dem Boden seines Selbstandigkeitsbedurfnisses unter 
dem EinfluB des jahrelangen unkontrollierten Umherstreifens hochgeschossen 
war, wurde jetzt durch nichts mehr ernsthaft behindert. Das schwachliche Hin
und Herpendeln des Vaters, der den Sohn im eigenen Haushalt mit Gelegenheits
arbeiten beschaftigte, wenn er aus einer Stelle weggelaufen und ihn in eine Stelle 
gab, wenn er bei ihm zu Hause durchgebrannt war, hat nur die Bedeutung einer 
hilflosen Reaktion auf den Augenblick, ohne dem Sohn damit eine Schranke 
fUr seine Ungebundenheit und ein Ziel fUr seinen Tatendrang zu setzen. 

Die Flehinger Verhaltnisse empfand B. unterdriickend und hart; er schreibt 
ihnen seIber keinen EinfluB auf sich zu und betont sogleich zu Beginn der Unter
haltung, daB er nicht in Flehingen erzogen sei, sondern daB er sich selbst erzogen 
habe. So sehr er aber gegen die uniformierenden Verhaltnisse der Anstalt sich 
aufbaumte, sie vermittelten ihm einen Aufenthalt in geregelten Lebensumstanden, 
gewohnten ihn an gleichmaBige Arbeit und beschnitten seine Eigenwilligkeit. 
Die Jahre unmittelbar nach der Anstalt zeigen ihn soweit beruhigt und ein-
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gedammt, daB an Stelle des friiheren Arbeitswechsels und Fortlaufens ein ge
ordnetes Verbleiben am selbstgewahlten Platze tritt. Seine Ansicht aber, sich 
selbst erzogen zu haben, trifft ohne Frage insofern zu, als in der Entwicklung 
dieses einsichtigen, Zusammenhange iibersehenden Jungen das Moment der 
Lebenserfahrung und der selbstandigen Verarbeitung der Erfahrung zur Zeit 
der beginnenden Adoleszenz eine entscheidende Rolle zu spielen begann. Die 
Dberweisung in die Anstalt lieB fun die Konsequenzen seines bisherigen Verhaltens 
erkennen, und diese Einsicht fiihrte ihn zur Selbstbesinnung, Selbstkritik und 
bei seiner Aktivitat zur Selbsterziehung. Er zeigte sich mit der Dbernahme seiner 
Lehrzeit in Frankreich der Selbstbeschrankung und der Selbsteinordnung in 
soziale Bahnen fahig, ohne daB aber dariiber sein ungewohnlich stark entwickeltes 
Verlangen nach Selbstbestimmung verwischt worden ware; wie er als 16jahriger 
die Anstalt als eine ihn emporende Fremdbestimmung von sich schiittelte, ent
floh er, nach vorhergegangenen mehrfachen vergeblichen Versuchen, als 
25 jahriger aus der franzosischen Gefangenschaft. Gegen auBeren Zwang hat B. 
sich immer aufgelehnt. Mit Stolz aber spricht er, der als gereifter Mann den 
Inhalt fiir seinen Selbstandigkeitswillen fand, von seinem Geschaft und ist in 
der Erfiillung der Aufgaben, die fum dieses stellt, vollauf befriedigt. 

* (3) Werner Klatt, geb. 30. XI. 1893 in einem nordbadischen Dorf. 
AIs altester von 8 Kindern eines Handschuharbeiters wuchs er in einem Dorfe nahe einer 

Stadt auf, in einer armlichen, aber sauberen Hauslichkeit. Er gehOrtein der Sehule zu den 
besten Schiilern und trat 1908 nach Sehulentlassung in eine kaufmannische Lehre in der 
Stadt ein; er wohnte im ersten Jahre auf dem Dorfe bei den Eltern, im zweiten bei dem Lehr
herrn in der Stadt. Bei haufiger Abwesenheit des Chefs geriet er unter den EinfluB zweier 
Angestellter, die ihn in ihr flottes Leben hineinzogen. Um Mittel fiir die gemeinsamen Ver
gniigungen zu haben, zog er heimlieh Kundengelder ein, entwendete Betrage aus der Hand
kasse und untersehlug kleine Summen, insgesamt 50 Mark. Erst im Januar 1910 bemerkte 
der Prinzipal die Unehrliehkeiten des K., zeigte ihn an und entlieB ihn im April. K. bIieb 
zuniichst stellenlos bei den Eltern; im JuIi spiegelte er ihnen durch Fortgehen und Wieder
kommen zu gesehiiftsiibIiehen Zeiten den Antritt einer neuen Stelle vor, verbrachte aber 
seine Tage auf Spaziergangen und Ausfliigen mit einem 20jahrigen Kameraden. Auf dessen 
Anregung entlieh er zwei Fahrrader in seiner Ortsehaft und versetzte sie fiir 40 und 50 Mark 
zu gemeinsamem Verbrauehe der eingelosten Summen; ein drittes Fahrrad stahl der altere 
Bursehe, und er verkaufte es an einen Auktionator, um bei dem bevorstehenden Monatsende 
Kost- und Logisgeld an den Vater abgeben zu konnen. 

Nach VerbiiBung einer Gefangnisstrafe wurde K. naeh Flehingen verbraeht (November 
1910 bis April 1912), fiihrte sieh reeht gut und arbeitete willig und fleiBig als Hausreiniger. 
Naeh seiner Entlassung besuchte er die HandeIssehule und bIieb darauf bis Kriegsbeginn alB 
HandlungsgehiHe in einer kaufmannischen Firma, die ihm ein gutes Zeugnis erteilte. 1m 
Krieg avaneierte er bis zum Feldwebel. 

Naeh Kriegsende fand er eine Anstellung an einer Bank aIs Buehhalter, gab aber 1923 
den Posten auf, um aIs Teilhaber eines Elektromotorengesehiiftes seines Schwagers einzu
treten, das er von der bisherigen Reparatur- auf eine Prcduktionswerkstatte umzustellen 
gedaehte. Trotz fleiBiger Arbeit gelang es ihm nicht; wahrend des Umschlags von der In
flation zur Stabilisierung der Mark muBte das Gesehaft aufgegeben und die hereingesteekte 
Summe aIs verloren betraehtet werden. In einer arbeitslosen Zeit, die sich an die Gesehiifts
aufgabe ansehloB, verstand er es, sich und seine Familie durch buchhalterische Beschafti
gungen durchzuhalten, bis er 1926 ein keramisches Unternehmen begann. 1919 heiratete er 
eine Bauerntochter seines Ortes, die seine erste Liebe in der letzten V olksschulklasse gewesen 
war. Er hat einen Sohn, der 1921 geboren wurde. 

Er ist der Sohn eines fleiBigen Vaters, der heute noch in derselben Hand
schuhfabrik wie vor 30 Jahren arbeitet, und einer geschwatzig heiteren Mutter, 
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die das Leben nimmt, wie es kommt, ohne sich viel Sorgen zu machen. K. wohnt 
auch heute noch in seinem Heimatdorf in einem zweistockigen neuerbauten 
landlichen Hause mit Eltern und Geschwistern zusammen. Haus und Bewohner 
tragen einen munteren und regen Stempel. 

K. ist von mittelgroBer, schlanker und fester Statur; die auffaHend heH
blauen Augen zeigen einen ruhigen, nach auBen gerichteten Blick. Kaum war 
die personliche Bekanntschaft gemacht, so sprach er, ohne viel auf friihere Er
lebnisse einzugehen, von seinen Geschaften und Zukunftsplanen. Das MiB
geschick, das er bei der StabiIisierung 1924 mit der kaum gegriindeten Elektro
motorenwerkstatte hatte, konnte seinen Unternehmungsgeist nicht beein
trachtigen. "Man darf nicht zuriicksehen," sagt er, und "ich fiirchte mich nicht 
vor dem Leben." Er spricht mit gesundem Urteil iiber seine geschiiftliche Lage 
und seine Aussichten, niichtern bei aHem Optimismus. Eine eigenartige Note 
bekommt sein Geschaftssinn dadurch, daB er, wie er selbst sagt, nicht "die vor
gezeichneten Geleise" Iiebt; er ist ein erfindungsreicher Kopf mit einem kauf
mannischen Instinkt fiir neu auftretende Bediirfnisse. Beim bloB en Projekt 
bleibt es dabei nicht: er konnte zur Zeit der Nachschau einen Vertrag mit einer 
namhaften keramischen Firma vorlegen iiber die gemeinsame Verwertung einer 
seiner Ideen1• In seinem Leben ist die klare Linie unverkennbar. Besuch der 
Handelsschule nach Anstaltsentlassung, als Handlungsgehilfe ein Verbleiben an 
der gleichen Stelle, Beforderung und Auszeichnung im Krieg, die mehrjahrige 
feste Anstellung an einer Bank und danach der Versuch, sich selbstandig zu 
machen, weisen eine fortschreitende Entwicklung auf. Sie rechtfertigt das 
Zeugnis, das K. 21jahrig als junger Kaufmann erhielt, "begabt und sehr um
sichtig" zu sein; OriginaIitat der Begabung und solide Geschiiftstiichtigkeit 
haben ihn bis zu seiner heutigen Selbstandigkeit hinaufgefiihrt. 

Die Ursachen der Verwahrlosung des K. in seiner Jugend lassen sich im 
einzelnen nicht rekonstruieren. Den Anschein aber hat es, daB dem Milieu der 
Hauptanteil an ihrer Entstehung zukommt. Die Schuljahre sind nicht nur 
reibungslos verlaufen, sondern haben dem Jungen die Anerkennung seiner 
Lehrer eingetragen; ein Dorfschullehrer schreibt gelegentlich seiner ersten Ver
urteilung iiber ihn: "Er war stets brav, sittsam und fleiBig, einer der ersten 
Schiiler; ich dachte mir immer, daB einmal etwas Tiichtiges aus ihm werden 
wiirde." Auch iiber seine Fiihrung im ersten Lehrjahre, wahrend dem er bei 
den Eltern wohnen bleibt, wird iiber seine Fiihrung nicht geklagt; erst im zweiten 
Jahre, als der 15jahrige den Bauernhof seiner Eltern unter ungiinstigen Um
standen mit dem Aufenthalt in der Stadt vertauscht, treten Symptome einer 
Verwahrlosung auf. Die Anstaltserziehung konnte ihr leicht und mit Erfolg 
entgegenwirken; 18jahrig entlassen, war K. gereift und machte weiterhin eine 
normale Entwicklung durch. 

* (4) Fritz Kuhl, geb. 25. III. 1893 in einem Dorf bei Kehl. 
Sein Vater war Zigarrenarbeiter; iiber die friihverstorbene Mutter ist nichts Naheres be

kannt. K. war das einzige Kind aus erster Ehe und ist nach Berichten aus Fiirsorgeakten 
neb en 4 kleinen Kindern aus der zweiten Ehe des Vaters vernachlassigt und sich selbst iiber-

1 Es ist leider nicht moglich, die Eigenart der geschaftlichen Ideen im einzelnen zu 
schildern, da sonst seine Personlichkeit in seiner Heimat zu identifizieren ware. 

Fuchs, Fiirsorgezoglinge. 2 
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lassen gewesen. 13jiihrig stieg er mehrmals in Hiiuser ein, stahl dabei einmal eine Uhr. In 
einer auswiirtigen Schneiderlehre entwendete er 14jiihrig seinem Meister aus der Schreib
tischschublade, zu der er den passenden Schlussel im Zimmer fand, mehrfach groBere Geld
betriige, schlich sich auf Strumpfen ins Zimmer, wenn die Meistersleute aus waren und stahl in 
drei Malen 30, 20 und an Fastnacht 40 Mark; bei einem vierten Male im Miirz wurde er ertappt. 
AuBer zum Karneval hatte er das Geld mit drei Kameraden an Sonntagnachmittagen fUr Bier 
und Wurst verbraucht. Der Meister entlieB ihn, und der Vater holte den Sohn nach Hause 
zuruck. K. erhielt fUr eine Gefiingnisstrafe Aufschub auf Wohlverhalten und trat 15jiihrig 
in seinem Heimatort in eine Sattlerlehre ein, in der er wiihrend der ersten Monate bray, 
fleiBig und willig arbeitete. Nach 11/2 Jahren aber, im Oktober 1909, entlieB ihn der Meister 
wegen seines frechen, trotzigen, ausgelassenen Benehmens. 1m ersten Vierteljahr sei er der 
reine Engel gewesen, nachher aber sei "dies anders geworden, und man hiitte meinen konnen, 
derselbe sei yom Teufel behaftet"; im kommenden Friihjahr gehe er durch nach der Schweiz, 
habe er im Herbst 1909 gesagt, aber vorher wolle er erst noch den Schwiegereltern des Meisters 
die Biiume abhauen. Am 31. Oktober aus der Lehre entlassen, entlief K. am niichsten Tag den 
Eltern, um sich seIber eine neue Stelle in StraBburg zu suchen und schrieb am 3. November 
nach Hause: "Als ich nach StraBburg kam, so ging ich auf das Munster. Als ich droben auf 
der Plattform war, war der Munsterwachter droben. Er hat mich gefragt, wo ich hin will. 
Ich habe es ihm gesagt. Er hat mich geheiBen mit ihm nach Hause gehen. Ich bin jetzt drei 
Tage bei ihm. Hab gegessen und geschlafen bei ihm und ich habe ihm nichts brauchen zu 
geben. Ich habe eine Stelle gefunden. Das P/2 Jahr, das ich gelernt habe, wirddazugeziihlt_ 
Das ist ein groBes Geschenk. Der jetzige Meister hat gesagt, 8 Tage muB ich Probezeit machen. 
Vater sollte am Samstag oder am Sonntag kommen und ein Vertrag mit ihm machen ... 
Ihr muBt ihm dann schreiben, mit welchem Zug Ihr in F. abfahrt. Ihr nehmt in F. ein Billett 
tiregt nach StraBburg und ich werde Euch am Bahnhof abholen ... Konnt mir mein Werk
zeug, zwei Hemden und die schwarzen Hosen mitbringen und eine Kappe. Die Werktags
schuhe habe ich mitgenommen. Gewaschen wird es mir ... " Er blieb auch weiterhin in Logis 
bei dem Miinsterwiichter, der ihn gut hielt, ihn abends nicht ausgehen lieB und ihn Sonntags 
in einen Verein schickte. 1m Miirz 1910 wurde die Lehre aber abgebrochen, da K. inzwischen 
als Verfasser eines im Oktober 1909 geschriebenen flegelhaften, mit anzuglichen Zeichnungen 
versehenen Briefes an den Geistlichen seines Heimatortes festgestellt wurde; wegen der 
darin enthaltenen Drohungen, ihm die Fenster einzuwerfen und das Haus anzuziinden. 
hatte der Adressat Strafverfolgung beantragt. K. wurde verurteilt (I Woche Gefiingnis) und 
hatte zudem den Strafaufschub auf Wohlverhalten verwirkt. 

Nach VerbuBung der Strafe kam er nach Flehingen. Er setzte dort seine Sattlerlehre 
fort (Mai 1910 bis Mai 1911), machte recht gute Fortschritte in der Werkstiitte und wurde 
mit der Gesellenpriifung entlassen. Auf einer Sattlerstelle im Sudbadischen blieb er 11/2 Jahre 
lang mit guten Zeugnissen, nahm dann, bis er im Herbst 1913 militiirpflichtig wurde. 
eine Gesellenstelle in der Niihe seines Heimatortes an; gute Fiihrung und Leistung wurden 
ihm auch hier bescheinigt. 

Nach dem Krieg, an dem er als Dragoner teilgenommen hatte, fand er durch Vermitt
lung seines friiheren Meisters eine Anstellung in der Sattlerfirma eines Schwarzwaldstiidt
chens. 1926 wurde er arbeitslos und ubernahm Privatarbeiten, hatte aber Aussicht auf eine 
neue Anstellung in einer Sportschuhfabrik. 1921 heiratete er eine Fabrikarbeiterin; ein Kind 
wurde 1922 geboren. Seine Schwiegermutter teilt die Wohnung und besorgt den Haushalt. 
wenn die Frau auf Putzarbeit ausgeht. 

In dem geraumigen DachgeschoB eines guten alten Gasthofes seines Stadtchens 

bewohnt K. eine Kuche, zwei Kammern und eine Stube. Die Mobel, viel
benutzte NuBbaumstucke, stammen aus dem elterlichen Haushalt der Frau. 

Die Wohnung ist komplett wie die der vorhergehenden Falle, aber die saubere 

Frische ihrer Haushaltungen zeigt sie nicht und ist zusammen mit der Taglohn
beschaftigung des Mannes Ausdruck eines sozialen Milieus, das die Hohe der 
vorerwahnten nicht mehr einhalt. 

K. seIber, eine rundliche, untersetzte Erscheinung mit Bewegungen, die ans 
Behagliche grenzen, ist der zufriedene, korrekte, Anstrengungen nach Moglich-
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keit vermeidende kleine Burger. Er ist zuverlassig, gutmutig, geordnet, aber 
ohne Ehrgeiz. Von seiner Beschaftigung spricht er nicht mehr mit der inneren 
Anteilnahme, wie es Konig (1), Baumann (2) und Klatt (3) taten, ist nicht wie 
diese verwachsen mit der Arbeit und hat keinen Plan, sie zu einem festgesetzten 
Ziele hin vorwartszutreiben. Es kommt ihm nicht wie diesen darauf an, im Berufs
leben aufzusteigen, eine gehobene Position einzunehmen, einen Wirkungskreis 
urn sich zu wissen - auch im Krieg ist er zu keiner Charge befordert -, sondern 
eine anspruchslose Stellung geniigt ihm, wenn sie auskommlich genug ist, seine 
Familie zu versorgen und seine eigene Rundlichkeit zu erhalten. In einer Sofa
ecke sitzend, verzehrte er mit Behagen das besonders fur ihn hergerichtete 
Mittagessen, erzahlt, wie diese Firma einen hoheren Taglohn gebe als jene, daB 
es im Augenblick praktisch sei, Erwerbslosenunterstutzung zu beziehen und ein 
paar Privatarbeiten daneben zu machen, und daB zur Zeit die Herstellung von 
Sportsartikeln besonders einkommlich ist. 1m Gegensatz zu den drei erst en 
Fallen fehlt ihm deren Intelligenz und Differenziertheit, der nachdruckliche 
Ernst und das aktive Streben; er bescheidet sich in den klein en und bequemen 
Freuden des alltaglichen Lebens. Aber mit einem gesunden Menschenverstand, 
einem normalen, praktischen Blick und unter unbeanstandeten Leistungen lebt 
er schlicht und recht und reprasentiert einen guten und gemachlichen Durch
schnitt. 

Auch bei ihm sind keine endogenen Momente anzunehmen, die unmittelbar 
zur Verwahrlosung fUhrten. Sie begann, begunstigt durch die hausliche Ver
nachlassigung, die dcm Jungen ein ungebundenes Leben auBer Haus gestattete, 
unter auBerlich schweren Formen noch vor Ende der Schulzeit. Einmal ein
gerissen, erwies sie sich auch zunachst durch auswartige Meister nicht zu be
seitigen; in die erste Lehrstelle fallen nochmals Eigentumsdelikte, in der zweiten 
wird sein freches und ausgelassenes Benehmen Grund zur Entlassung. Als ein 
gunstiger Umstand fUr seine personliche Artung aber darf es gelten, daB er mit 
dieser Entlassung, nach der er wohl von Hause durchbrannte, doch nicht planlos 
davonlief, sondern sieh selbstandig, und zwar in seinem Handwerk eine Stelle 
suehte. Auch der Brief, den er von StraBburg aus an seinen Vater sehrieb, zeigt 
ihn sachlich, klar und vernunftig, Umstande bedenkend, Notwendiges in Angriff 
nehmend, und im Verlaufe der naehsten 5 Monate geben der Munsterwachter 
und der Lehrherr, die sieh beide in personlichem Interesse seiner annehmen, 
gute Berichte uber ihn abo Aueh die Flehinger Zeit bringt keinerlei AnstoBe, 
und ebenso in den folgenden Gesellenjahren, in denen er im Hause eines Meisters, 
mit dem er heute noch in Verbindung steht, eine Heimat gefunden hat, die er 
im eigenen Elternhause nieht besaB, werden ihm anerkennende Zeugnisse aus
gestellt. Ob der Ertrag, den bereits die StraBburger Lehrzeit fur diese weitere 
normale Entwicklung brachte, und eine FortfUhrung dieser Lehre schon alleine 
genugt haben wurde, seine Verwahrlosung endgultig zu beseitigen, das laBt 
sich mit Bestimmtheit nicht aussondern. Jedenfalls scheint sie ihm zum ersten 
Male die Verbindung einer verstandig-liebevollen und streng en Beaufsichtigung 
geboten zu haben; sie verstand es, den Trotz zu brechen, den er nach den Akten 
gegen Elternhaus, Meister und Geistlichen hcgte, und gab ihm neben einer festen 
Fuhrung auch die Bereitschaft zum Erzogenwerden, so daB die Anstalt einen 
schon bereiteten Boden in ihm vorfand. 

2* 



20 

* (5) Erwin Holders, geb. 19. IX. 1896 in einem mittelbadischen Dorf. 
Der Vater, ein Bahnarbeiter, gilt heute noch in seiner Umgebung als. ein sehr erreg

barer Mensch. Die gutmiitige, aber beschrankte Mutter fiihrte seiner Zeit einen nachlassigen 
und schmutzigen Haushalt, kochte kein ordentliches Essen und IieB die Kinder "zerlumpt 
und verlottert ohne Hemd auf dem Leib herumlungern". Der jiingste Sohn ist ein Idiot, 
die ii brigen Kinder sind gesund und heute samtlich in geordneten beruflichen Verhaltnissen. -
H., der zweitalteste der 9 Kinder, entwendete 13jahrig EBwaren, wo er konnte, oder stahl 
Gegenstande, die er in Geld umsetzte, um Brot, Bier und Wurst dafiir zu kaufen. Dem 
Vater entwendete er zwei Paar Hosen, Hemden, eine Axt usw., hoIte den EItern nach und nach 
6 Hiihner aus dem Stall und verkaufte sie in einem Nachbardorf; von einem FuBballplatze 
stahl er eine Uhr mit Kette und entwendete auch den Dorfbewohnern Hiihner, die er mit 
Futter auf die eigene Scheuer lockte. Er ist ein kraftig gebautes Kind gewesen. Die Schule 
schilderte ihn ala "bose und verkommen"; den Eltern, dem Lehrer und dem Geistlichen 
gegeniiber war er trotzig und unzuganglich, in der Schule lief er mitten aus dem Unterricht 
weg, die Mitschiiler fiirchteten sich vor seinen Priigeleien, und der Nachbarschaft drohte 
er, "die ganze Burggasse anzuziinden". 

Nachdem im letzten Schuljahr ein fruchtloser Versuch mit einer Familienerziehung 
gemacht worden war, kam H. noch ein Vierteljahr vor Schulentlassung nach Flehingen 
(November 1910 bis Januar 1914). Er erhielt in den beiden ersten Jahren viele Strafen wegen 
Frechheiten und Priigeleien, verdarb als Schlosserlehrling Arbeiten in der Werkstatte, machte 
einen Entweichungsversuch und entwich einmal; erst das dritte Jahr verlief ruhiger. Nach 
Anstaltsentlassung fiihrte er sich als Geselle in einem Eisenwerk gut. 

Er wurde im Feld Gefreiter, und nach Kriegsende kehrte er in das gleiche Eisenwerk zuriick, 
das ihn zuvor beschaftigt hatte; er blieb dort mehrere Jahre, bis er Gelegenheit fand, in einer 
Fabrik in der Nahe seines Heimatortes die Stelle eines Maschinenfiihrers zu erhalten, die er 
heute noch innehat. 1926 stand er kurz vor der EheschlieBung. 

Das Elternhaus zeigt heute ein anderes Aussehen, als die Fiirsorgeerziehungs
akten es schilderten; die Verhaltnisse sind inzwischen bessere geworden. Beim 
Suchen nach dem Haus wurde es als "der schone Hof am Ende der StraBe" 
beschrieben; es ist innen wie auBen gepflegt, far big gestrichen und landlich 
wohlhabend. H. hat seit seinen Kinderjahren nie wieder bei den Eltern gelebt; 
wohl ist er anoonglich an die gutmiitige Mutter, aber den Vater, einen schmalen, 
hageren Mann mit argwohnischen, reizbaren Gesichtsziigen, meidet er wegen 
seiner unberechenbaren Explosionen. Er wohnt eine halbe Stunde von seinem 
Heimatort entfernt in einem sauberen landlichen Gasthaus, wo er als Entgelt 
fUr Haus- und Gartenarbeiten, die er versieht, um geringen Preis Logis und 
Verpflegung erhalt. Er lebt sparsam und hauslich und vergniigt sich mit einer 
kleinen Tierzucht, die ihm abermals eine Einnahme abwirft. 

Sieht man ihn heute, so laBt sich der ehedem geschilderte "bose Junge" nicht 
mehr in ihm erkennen. Er ist eine breitschultrige Gestalt mit verhaltenen Be
wegungen und einem schmalen eckigen Kopf; seine Gesichtsziige, durch Beob
achtung und Nachdenklichkeit vergeistigt, zeigen ein nicht gewohnliches MaB 
selbstandiger Formung. Spricht man mit ihm, so gleitet ein leises und scheues 
Lacheln iiber sein Gesicht und verwischt die scharfgezogenen Linien; er weicht 
in sich selbst zuriick, und nach auBen bleibt eine freundliche, ein wenig un
beholfene Oberflache zuriick. Er lebt in sich hinein. Auch unter seine Mitarbeiter 
in der Fabrik mischt er sich nicht viel; "du bist so still und griiblerisch", hat ihm 
einmal ein Kamerad gesagt. Er liebt es, sich nur wenigen enger anzuschlieBen 
und sich ihnen zu offnen, im iibrigen fiir sich zu sein und zuriickgezogen 
in einer Umgebung zu leben, wie er sie in dem abgelegenen Hindlichen Hause 
findet. Er ist mit einem Kindermadchen verlobt, das seit Jahren in ein und der-
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selben Familie angestellt ist; beide beschaffen gemeinsam von ihren Ersparnissen 
eine gute Ausstattung. 

1m Umgang gibt er sich bei aller ZuriickhaItung mit einer aufmerksamen 
Zartheit, die von einem Verstehen fremder Empfindungsweisen spricht und von der 
Fahigkeit, sich im eigenen Verhalten darauf abzustimmen. Wahrend nun aber 
die Schilderungen iiber seine aggressive Knabenzeit auf eine sich lebhaft auBernde 
Aktivitat schlieBen lassen mochten, zeigt H. im Gegenteil ein reserviertes Be
trachten, ein stilles Verarbeiten des Beobachteten und Erlebten, wie es in seinen 
gemessenen, zuwartenden, fast schweren Bewegungen ihr korperliches Widerspiel 
findet. Wohl aber besitzt er Aktivitat im Sinne eines stillen, gleichmaBigen 
und planvollen Handelns, so daB sein Leben in einem stetigen Aufsteigen ver
laufen ist. Er erinnert, in die dorfliche Umgebung iibertragen, an den vornehm 
Feinsinnigen unter den schizothymen Durchschnittsmenschen Kretschmers. 

In den letzten Schuljahren hat H. Symptome der Verwahrlosung aufgewiesen, 
die beim Blattern in den Akten den Beginn einer kriminellen Laufbahn vermuten 
lassen konnten. "Keine Reue und kein Schamgefiihl " , "auBergewohnlich roh", 
"an Ordnung, FleiB, Aufmerksamkeit kaum zu gewohnen", "ein ausgesuchtes 
Verbrecherraffinement" und ahnlich lauten die Urteile des Dorfes, der Schule 
und der Geistlichkeit. Nur ein Rektor meint, der Vernachlassigung durch die 
Eltern eine wesentliche Schuld an der Verkommenheit des Jungen beimessen 
zu sollen. Hatten die letzten FaIle gezeigt, wie eine gute, aber differenzierte 
Konstitution in einem fiihrerlosen Milieu abglitt, so laBt der vorliegende Fall 
dariiber hinaus unter schlechten Einfliissen eine Deformierung bis zur Un
kenntlichkeit ersehen. In der zerfahrenen Hauslichkeit der Mutter und der 
unbeherrschten Atmosphare des Vaters, an die H. heute noch voll Unlust zuriick
denkt, erlebte er eine hochst unruhige Pubertatsentwicklung. Wie weit diese 
auch aus sich selbst heraus zu einem stiirmischen Verlauf geneigt war und ge
reizte, eigensinnige, unzugangliche Ziige in ihm hervortrieb, laBt sich aus dem 
Gesamtkomplex der Bedingungen nicht heraus16sen. In welchem MaBe aber auch 
ein endogener Entwicklungszusammenhang bestimmend wurde, die auBere 
Situation hat vermutlich doch die Lage bis zur Entstellung verscharft und die 
Einzelziige auf die Spitze getrieben. Abwehr und Angriff, storrisches und feind
seliges VerhaIten bestimmen das Verhaltnis des H. zu seiner Umgebung, aber 
auf dem Boden einer unsicheren, hilflosen und zerrissenen Verfassung. Er 
fiihIt sich aus der Bahn gehoben, ohne sich in sie zuriickfinden zu konnen. 
Wohl ist er "bose", aber dabei ratIos, bis ins Innerste verwirrt, und sein Ausruf, 
als ein Gendarm den 13jahrigen festnahm: "Wenn es mir zu dumm wird, dann 
hang' ich mich auf", ist, wenn nicht wortlich zu nehmen, so doch gewiB dem 
einsamen, in sich selbst zuriickgedrangten, fassungslosen Kinde von damals 
aus der Seele gesprochen. H. erinnert sich an diese Zustande und betrachtet 
heute Anstalt und Handwerk als eine wohItuende Ordnung, die neben der natiir
lichen Entwicklung durch die Jahre, "in denen man ruhiger wird", wie er sagt, 
ihn sich sammeln lieB und auf eine Betatigung konzentrierte. Eine Reihe von 
Briefen, die er aus dem Felde an die Anstalt schickte, kurze anschauliche Tat
sachenangaben, spiegeln bereits seine Sachlichkeit und ein geordnetes Wesen 
wider, das storende Umstande zuvor nicht zu rascherer Entfaltung hatten 
kommen lassen. Das Zeugnis eines "zuverlassigen, strebsamen, auBerst tiichtigen 
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Soldaten" wurde ihm wahrend dieser Jahre ausgestellt. Das in der Anstalt 
erlernte Handwerk hat er beibehalten, und in der Fabrik ist er aufgeriickt. 

* (6) Alois Berg, geb. lO. IV. 1892 in einem schlesischen Ort. 

Die Eltern waren arbeitsame und gut beleumundete TagelOhnersleute in einer mittel· 
badischen Stadt, lebten in einem eigenen Hiiuschen mit einer Kuche und drei Zimmern. Sie 
waren aus unbekannten Grunden aus Schlesien eingewandert und hatten bessere Yerhiiltnisse 
gesehen. - B., der drittiilteste unter 7 Kindern, war "nicht besonders begabt", lernte schwer 
und schwiinzte die Schule aus Angst; von den Eltern wurde ihm "viel Recht" gelassen. 
Nach Schulentlassung wechselte er als Buchdrucker- und Zementeurlehrling teils seIber die 
Stellen, teils wurde er entlassen, einmal nach einem Diebstahl. Er war im Gewerbeunterricht 
bei geringer Begabung passiv und uninteressiert und schwiinzte ihn oftmals. 17 jiihrig 
griff er auf der StraBe einem taubstummen Schuhmacher von hinten in die Brusttasche und 
riB ihm die Uhr mit der Kette heraus; lief rasch fort, verkaufte die Uhr und gab beim YerhOr 
anfangs an, sie gefunden zu haben. 

In Flehingen arbeitet er in der Landwirtschaft (Miirz 1910 bis Oktober 1910), wurde nach 
guter Fuhrung rasch entlassen und trat als Lehrling in eine Frankfurter Zementfabrik ein, 
in der inzwischen auch sein Yater Arbeit angenommen hatte. Die Eltern lebten getrennt, 
und B. zog zu dem Yater in ein mobliertes Zimmer. 

Er erhielt im Felde das Eiserne Kreuz und wurde Gefreiter; von 1917 bis 1919 war er in 
russischer Gefangenschaft. 

Nach Ruckkehr in die Heimat ist B. wieder als Arbeiter in eine Betonbaufirma in Frank
furt eingetreten und hat seither Ort und Arbeit nicht gewechselt. 1926 stand er eben vor der 
Yerheiratung mit einer einfachen und ordentlichen Witwe. 

Nach dem Krieg wohnte er Jahre hindurch bei einer verheirateten Schwester, 
zur Zeit lebt er in dem Hause der kiinftigen Frau. Beide Wohnungen liegen in 
guten und biirgerlichen StraBen, die jetzige, eine Kiiche und zwei sehr reinliche 
Zimmer, in einem kleinen Gartenhaus. 

Auf einem hochgeschossenen, asthenischen Korper mit langen GliedmaBen 
tragt B. einen kleinen Kopf mit bescheidenen, liebenswiirdigen, kindlichen 
Gesichtsziigen. Der Korperbau ist zart, Haltung und Bewegung sind grazil und 
lassen, ohne scheu zu sein, doch eine Sicherheit des Ausdruckes vermissen. 
Auftreten und Mitteilungsart vermitteln den Eindruck der Lenksamkeit, eines 
freundlichen Entgegenkommens, eines willigen Sicheinfiigens; aber doch ist ein 
fester Kern in seiner Person sehr wohl zu verspiiren, aus dem heraus er selbstandig 
und verantwortlich handelt. Anlehnungsbereitschaft, freundliche Bravheit und 
eine leichte zaghafte Enge machen sein Bild von heute aus; er tragt, wie er es 
korperlich tut, so auch psychisch infantile Ziige. 

Die Urteile, die iiber B. in seiner Nachschulzeit abgegeben wurden, sind 
ungiinstig. Die Gewerbeschule erwahnt seine geringe Begabung, riigt den un
geniigenden FleiB, die Gleichgiiltigkeit im Unterricht, Trotz und Heimtiicke nach 
Strafen; die Meister heben seine Liigenhaftigkeit hervor und seine "unwahren 
Schwatzereien, durch die er es verstand, alles hintereinander zu bringen". 
Schuleschwanzen und Stellenwechsel, ein Diebstahl und die Beraubung eines 
Taubstummen waren die auBeren Symptome seiner Verwahrlosung. Seelisch 
tiefer greifend kann sie nicht gewesen sein, denn ein halbes Anstaltsjahr geniigte, 
ihn zurechtzuweisen. Die damals sogleich eingetretene Zuverlassigkeit in Fiihrung 
und Arbeit hat er dauernd beibehalten; die geordnete Anstaltsumgebung fiihrte 
ihn auf sich selbst zuriick. Ein unauffalliges und ordentliches Leben hat er 
seither gefiihrt; er blieb am gleichen Orte und in der gleichen Arbeit, aber ohne 
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je in der Position aufzuriieken. Fiir sieh allein hat er nie gelebt; wie er sieh bisher 
in den sehwesterliehen Raushalt einfiigte, so heiratet er jetzt mit einer deutliehen 
Passivitat in den fertigen Raushalt der kiinftigen Frau ein. Weder seine SeB
haftigkeit noeh sein Verbleiben in del' gleiehen Arbeit entspringt einer aktiven 
Selbstbestimmung und Selbstbegrenzung, und sie sind nieht als AuBerungen 
einer Ausgereiftheit, sondern als ein beseheidenes und williges Siehbergen in 
die Verhaltnisse, wie sie sieh bieten, zu ,~·erten. 

* (7) Rudolf Mehler, geb. 16. III. IS92 in einer nordbadischen Stadt. 

Die Eltern gelten als "ruhige und anstandige Leute". Del' Vater ist Schlosser. - M. war 
unter 8 Gcschwistern das einzig auffallige. Er trat nach Schulentlassung als Schlosserlehrling 
in eine Ofenfabrik cin und geriet dort 16jahrig unter den EinfluB eines Vomrbeiters, del' homo
sexuell mit ihm verkehrte. Vom Sommer Hl08 bis zum Sommer 1909 verlieE M. fiinfmal, 
darunter dreimal mit zwei Kollegen, die gleich ihm in del' Fabrik die Strichbuben hieBen, 
je nach einem Zahltag wochenlang die Arbeitsstelle, um in Heidelberg, Frankfurt, Ziirich, 
Miinchen und am Bodensee dem homosexuellen Verkehr nachzugehen, indem er beim Ver
kauf von Blumen und Postkarten sich Erwachsenen anbot. Er wurde in diesel' Zeit flinfmal 
wegen Bettelei, cinmal wegen Vergehens gegen den § 175 und Erpressung eines Schweige
geldes verurteilt. 

Er kam nach VerbiiBung einer Gefangnisstrafe ISjahrig naeh Flehingen und setzte dort 
das Schlosserhandwerk fort (April 1910 bis Marz 1912); 1911 maehte er einen Entweichungs
versuch. fiihrte sich aber sonst ganz befriedigend und wurde naeh del' Gesellenpriifung zu 
seinen Eltern und in eine Stelle entlassen. Er meldete sich noeh im Sommer des gleichen 
Jahres auf Wanderschaft ab und will bis zum Kriege in Sehlosserstellen am Rhein und in 
Westfalen gearbeitet haben. 1m Feld stieg er his zum Unteroffizier auf und erwarb sich das 
Eiserne Kreuz II. Klasse, verlor ein paar vVochen vor Ende des Krieges den rechten Arm. 
Nach einer voriibergehenden Anstellung als Schlosser in einer Eisenbahnhauptwerkstatte 
wurde M. wegen seiner Invaliditat als Schrankenwarter an eine Strecke nahe seiner Heimat
stadt versetzt. Dort ist er seither tatig. 

Reute lebt er als ein ordentlieher und stiller Mensch unverheiratet im elter
lichen Raushalt. 1m Gegensatz zu einem verheirateten Bruder und einer 
Sehwester, die ebenfalls bei den Eltern wohnen, und die beide sichel' in ihrem 
Auftreten und natiirlieh in ihrem Umgange sind, bewegt sieh M., eine groBe 
breitsehultrige Gestalt, eekig, befangen, selbstunsieher; sein Gesiehtsausdruek 
ist verstimmt und unzufrieden. Niehts erscheint ihm ungetriibt oder gar freudig 
gefarbt, ein frisehes Zugreifen geht ihm ab, kein Gegenstand will ihn im Ge
spraeh erwarmen; nur bei der Sehilderung unliebsamer Gesehehnisse und Ver
haltnisse, die er sieh immer wieder VOl' Augen fiihrt, wird er in der Wiedergabe 
breit, und in gereiztem MiBmut hakt er »ieh in ihnen fest. Seine heutige Tatig
keit als Sehrankenwarter an einem wenig passierten Streekeniibergang sagt ihm 
nieht zu, und sein unlustvolles Temperament vermag fiir die einformige Tatigkeit 
keinen Ausgleieh in der arbeitsfreien Zeit zu finden; in unfruehtbaren Griibeleien 
besehaftigt er sieh mit sieh selbst. Selbstunsieherheit und miBmutig-depressive 
Verstimmung seheinen dureh die augenbliekliehen Lebensumstande genahrt zu 
werden; aber aueh unter den giinstigeren Bedingungen, die ihm die handwerkliehe 
Arbeit in der Rauptwerkstatte bot, war er reizbar unci norgelig unci hat es nicht 
verstanden, mit seinen Vorgesetzten auszukommen. Reute erseheint ihm im 
Vergleieh zu der augenbliekliehen Tatigkeit die damalige wenigstens der er
lernten Sehlosserei entsproehen zu haben, wahrend er sieh als Sehrankenwarter 
degradiert fiihit. Die fiir ihn gIiiekIiehsten Umstande hat er in den Kriegsjahren 
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gefunden; sie lieBen ihm keine Zeit fUr sich seIber, sie absorbierten ihn ganz, 
und neben der subjektiven Befriedigung, die ihm die erfiillte Leistung gab, 
haben sie ihm auch auBere Erfolge gebracht. 

Delikte hat M. nach den Flehinger J ahren nicht wieder begangen. Seine 
Unstete hingegen machte sich nach den Anstaltsjahren weiter geltend; mit einer 
Bettelei aber verband sie sich nicht wieder, und wahrend der wechselnden Auf
enthalte am Rhein und in Westfalen hat M. als Schlosser gearbeitet. Erst nach 
den Kriegsjahren hat sie sich vollig ausgeglichen, um einer bestandigen SeB
haftigkeit und einer geregelten Arbeit Platz zu machen. 

* (8) Wilhelm Groll, geb. 11. II. 1893 in einem siidbadischen Dorf. 
Der Vater war Gepackschaffner und starb 1903; naheres ist iiber ihn nicht bekannt. 

Die Mutter stand in dem Rufe einer liederlichen Frau; sie trugBriitchen aus und sammelte 
Lumpen; in zweiter Ehe heiratete sie 1905 einen sehr beschrankten Tageliihner. Eine altere 
Schwester des G. kam nach einer Brandstiftung in Fiirsorgeerziehung. - G., der jiingste von 
3 Kindern, lief 15jahrig aIs Backerlehrling und 16jahrig als Auslaufer einer Backerei dreimal 
aus der Stelle fort; er wurde an jedem Platze als unbotmaBig geschildert. 

In Flehingen (Mai 1910 bis Marz 1912) arbeitete G. als Schusterlehrling. Er war "ver
schlossen und melancholisch", gelegentlich unbotmaBig und erregt, galt als ein Sonderling, 
der schwer zu beeinflussen war; hatte einmal dem Meister mit Kreide an die Tiir geschrieben: 
"Rache ist siiB" und gedroht, sich an ihm zu vergreifen oder sich selbst das Leben zu nehmen. 
In den ersten Monaten 1912 entwich er zweimal, wurde aber nach der zweiten Flucht nicht 
in die Anstalt zuriickgeschickt, sondern zu einem Meister in seiner Heimat in die Lehre gegeben, 
bei dem er 1913 die Gesellenpriifung ablegte. 

Er stand 1916 bis 1918 im Feld, war nach dem Krieg bis 1921 als Schuster in Freiburg. 
Seither lebt er in ordentlichen Verhaltnissen in einem norddeutschen Stadtchen und hat eine 
eigene Schusterwerkstatte. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder, die 1923 und 1926 
geboren wurden. 

Die Nachschau lieB ihn in der Werkstatte in seinem ruhigen, gelegentlich 
humorvollen Umgang mit den Aus- und Eingehenden sehen, zeigte, wie seine 
Arbeit geschatzt wird und die Kundschaft ihm als dem geachteten Meister 
begegnet. Er war anfangs zuriickhaltend und wortkarg, bald aber teilte er sich 
freundlich mit, und wahrend er auf seinem Schusterschemel saB und hammerte, 
gaben die Gesprache einen Einblick in das weiche Gemiit dieses schwerbliitigen 
Mannes. Die Frage, ob es ihm heute gut gehe, und die damit auf die auBeren 
Lebensumstande eingehen wollte, faBte er in einer tieferen Bedeutung und 
sprach von traurigen Stimmungen, die er habe und meint: "lch weiB seIber 
nicht recht, wie das ist"; er gehe dann gerne nach drauBen, um allein zu sein, 
und er erzahlt von Schweizer Bergen und vom Genfer See, der das Schonste 
sei, was er gesehen habe, oder von Freiburg und dem Schwarzwald. Zwei rot
backige und gesunde kleine Buben spielten um ihn, und der Vater freut sich in 
seiner Weise an ihnen, an der "Stabilitat" des 4 jahrigen , vor allem aber an dem 
kleinen, weil er "noch so ganz unbewuBt" sei. Fragen des Lebens und des 
Todes beschaftigen ihn, welchen Sinn das Leben habe, und ob es wert sei, gelebt 
zu werden: "Warum ist es eigentlich 1" fragt er. Oft sei er in traurigen Zeiten 
mit Selbstmordgedanken umgegangen, habe aber doch immer wieder Mut ge
faBt und sich gesagt: "Vielleicht meisterst du das Leben doch"; seit er Frau 
und Kinder habe, wisse er zwar auch jetzt nicht jenes "Warum" zu losen, aber 
seitdem gehore sein Leben ja ihm nicht mehr allein. Nahere Freunde hat er 
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nicht, doch mag er gerne mit Menschen umgehen, vor allem mit solchen, "die es 
schwer haben", denn sie konne er trosten. 

Das schlechte elterliche Milieu, das leichte Verwahrlosungssymptome in ihm 
hervorrief, hat keine Spuren mehr in ihm zuriickgelassen, und iiber Stand und 
Lebensfiihrung der Eltern ist er heute als selbstandiger Schuster betrachtlich 
hinausgekommen; seine Frau ist die Tochter eines Schreinermeisters, und auch 
seine auBeren Verhaltnisse entsprechen einem soliden Handwerkertum. 

(9) Georg Gartner, geb. 22. X. 1893 in einer elsassischen Stadt. 

G. ist unehelich geboren und verbrachte die ersten Kinderjahre in guter Pflege bei den 
Gro13eltern; 8jahrig nahm ihn die Mutter, die inzwischen einen Bahnarbeiter geheiratet 
hatte, zu sich in den eigenen Haushalt. Beide Eltern genossen keinen guten Leumund. Von 
der Mutter hie13 es in ihrer Ortschaft, sie sei "keine Hausfrau und viel weniger eine Mutter", 
lasse die Kinder standig ohne Aufsicht, sei untertags meist "umeinander gegangen" und habe 
"geschwatzt und geklatscht". Der Stiefvater neigte zum Trunke. Nach einem Zahltag pfleg
ten beide Eltern gemeinsam zum Zechen fortzugehen; einer ihrer Hauswirte lie13 sie ausweisen, 
da sie "nichts als Zank und Streit unter sich und den Kindern" hatten. Nach Aktenberichten 
wurde G. vernachlassigt und mi13handelt; der Stiefvater solI roh und barbarisch mit ihm 
umgegangen sein. - G. brannte mehrfach von Hause durch, trieb sich herum und schwanzte 
die Schule. Lehrer und Geistlicher gaben an, er sei "au13erst intelligent und ung!lmein frech" 
gewesen und habe durch seine Ungezogenheiten in der Schule "Staunen erregt". Ein Schreiner, 
bei dem er einige Zeit aus unbekannten Grunden in Pflege war, ist sehr zufrieden mit ihm 
gewesen; nur Sonntags lief G. immer fort und niemand wu13te wohin. Wieder bei den Eltern 
stahl er, kurz bevor er 14 Jahre alt wurde, ein Fahrrad und unterschlug beim Zeitungsaus
tragen eine Geldsumme; die Unterschlagung hatte die Mutter veranla13t, den Sohn aber als 
Tater vorgeschoben. G. wurde daraufhin dem Elternhaus entzogen und bis Schulentlassung 
in ein Kinderheim gegeben. Dort entlief er zweimal und blieb monatelang unentdeckt. 
Wahrend dieser Zeit erschwindelte er sich in einem Laden unter der Vorgabe,'.von einer 
Bauersfr au geschickt zu sein, einen Sweater und vier Kinderschurzchen. Die Schurzen 
lie13 er auf der Stra13e liegen, den Sweater zog er an und fluchtete weiter, bis er in der nachsten 
Ortschaft aufgegriffen wurde. Nachdem G. auch aus einer Malerlehre, die ihm das Kinderheim 
nach der Schulentlassung besorgte, nach 3/4 Jahren fortgelaufen war und unter Gelegenheits
arbeiten monatelang das EIsa13 durchwandert hatte, wurde er 17 jahrig nach Flehingen ver
bracht. 

Er ftihrte sich dort ordentlich (November 1910 bis Januar 1912), wurde als Backer be
schaftigt und mit Entlassung in eine auswartige Lehre gegeben. Das Gewerbe will ihm aber 
nicht zugesagt haben, und nach einem Vierteljahr verlie13 er Ostern 1912 die Stelle, urn im 
gleichen Jahre, nachdem er noch zuvor in Frankfurt a. M. in einer Gummifabrik und in Leipzig 
in einer Maschinenfabrik gearbeitet hatte, als Heizer zur See zu gehen. Er will seine Prtifung 
als Maschinist abgelegt haben und yom Heizer zum Maschinisten befordert sein, womit er 
dem Schlosserhandwerk, das er besonders liehte, nahekam. 

1m Herbst 1913 wurde er militarpflichtig, kampfte ein Jahr im Westen als Gefreiter und 
wurde, 1915 durch eine Verwundung felddienstunfahig geworden, bis 1918 in einem Gefange
nenlager in der Nahe von Hamburg im Fahrdienst beschaftigt. 

Nach Kriegsende heiratete er und nahm als Heizer eine Stelle in Altona an, bis er 1921 in 
einem anderen norddeutschen Ort in einer Eisenbahnbetriebswerkstatt die Stelle eines Lager
halters erhielt, die er heute noch bekleidet. Eigene Kinder hat er nicht; die Frau brachte 
ein 1920 unehelich geborenes Kind mit in die Ehe. 

Nach einem Bericht des Jugendamtes steht G. in sehr gutem Rufe und erfreut 
sich allgemeiner Beliebtheit. Mitbewohner, Kameraden und Kollegen haben den 
heiteren, offenen Mann gern. Er ist gliicklich verheiratet und fiihrt ein inniges 
Familienleben; das Kind seiner Frau hat er adoptiert und halt es wie ein eigenes. 
Die Hauslichkeit zeigt sich in gutem Zustande. Sein gegenwartiges Leben ist 
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geordnet und doch reich an Abwechslung: er hat eine berufliche Stellung, die 
sich sehen lassen kann, ist auBerdem Leiter und 1. Vorsitzender eines Turn
vereines und seit einigen Jahren Vorstandsmitglied eines Eisenbahnbetriebs
krankenkasse. Auf allen Posten wird ihm Geschicklichkeit und Umsicht nach
geriihmt. Auch seine Vergangenheit gefiiJlt ihm, war sie doch immer voll Ge
schehnis und Handlung, und gern redet er lebhaft und anschaulich von Wander
schaft und Seefahrt seiner Jugendjahre. 

Wahrend sich nun heute seine Geschaftigkeit innerhalb sozialer Bahnen 
auswirkt, lieB ihn in friiheren Jahren eine Unstete Ort und Arbeit verlassen 
und trieb ihn auf die Wanderschaft. 1m Gegensatz zu den Delikten, die sich nach 
dem friihen Ausscheiden aus dem ungiinstigen hauslichen Milieu nur noch einmal 
wiederholten, als der 14jahrige nach Aufgabe einer Stelle sich fiir die weitere 
Wanderschaft einen warmen Sweater erschwindelte, verdient diese Neigung 
zum Fortlaufen Beachtung. LieBen die ersten Entfernungen aus dem Eltern
hause noch die Vermutung offen, etwa durch die mangelnde Gewohnung an haus
liche Ordnung und durch die geringe Verbundenheit mit Mutter und Stiefvater 
bedingt oder wenigstens unterstiitzt zu sein, so reicht diese Deutung einer bloB 
reaktiven Flucht zum mindesten fUr die spateren Jahre nicht mehr aus. Dahin 
geht auch das eigene Urteil des G., und er seIber versichert, als Kind und junger 
Bursche "einen groBen Wandertrieb" besessen zu haben; ein ihm seIber inne
wohnendes und ungestiimes Verlangen, Neues, 1nteressantes, Wechselvolles zu 
erleben, hielt ihn nicht zu Haus. 14jahrig aus dem Kinderheim durchgebrannt, 
zog er das einmal am Rhein entlang, das zweite Mal kam er durch den hohen 
Schwarzwald; eine dritte, groBere Wanderung durch das ElsaB bricht seine 
Malerlehre ab, als er eben 16 Jahre alt geworden war. Bei aller Unstete aber 
besaB er auch damals schon eine Hinneigung zur Arbeit, die ihn vor einem bloB en 
Landstreichen bewahrte; auf seinen Entweichungen aus dem Kinderheim ver
dingte er sich als Pferdejunge und als Hiitebub, 15jahrig blieb er 3/4 Jahre lang 
in einer Malerlehre, und auf der Wanderung durch das ElsaB nahm er Gelegen
heitsarbeit an, die ihn legal durchbrachte. An dieses Arbeitsinteresse konnte eine 
Erziehung mit Erfolg ankniipfen. Unrast und Wechselbediirfnis freilich sind 
auch nach Flehingen noch nicht vorbei, und an die Backerlehre, die ihm die 
Anstalt vermittelte, schlieBt sich ein erneuter und rascher Ortswechsel an; G. 
verlaBt Baden, geht in Fabriken einiger groBer Stadte und schlieBlich in Ham
burg als Heizer zur See. Wiederum also hatte er feste Arbeit angenommen und 
dieses Mal unter Verfolgung des bestimmten Zieles, Maschinist zu werden. Ganz 
iiberwunden ist die Unstete des G. erst in der Nachkriegszeit; sie findet ihn 
seBhaft und in einer vielseitigen, seiner Beweglichkeit Rechnung tragenden, 
aber nicht mehr wechselnden Tatigkeit vor. 

* (10) Hans Lie bold, geb. 25. IX. 1894 in einem siidbadischen Dorf. 

Der Vater ist Gipser; er wechselte haufig die Arbeitsstelle, miBhandelte Frau und Kinder 
im Rausch und wird bis heute als jahzorniger Trinker in seinem Heimatdorf gefiirchtet; 
1910 verbiiBte er eine Zuchthausstrafe. Die kiirzlich verstorbene Mutter, die bei den Dorf
bewohnern noch in bester Erinnerung lebt, beschaffte durch fleiBige TaglohnaEbeit den Unter
halt fiir die zehnkOpfige Familie. Die hauslichen Verhaltnisse waren armlich, die 8 Kinder 
bei del' auswartigen Arbeit del' Mutter ohne Beaufsichtigung; drei del' Siihne kamen in Fiir
sorgeerziehung, zwei von ihnen sind kl'iminell geblieben. - L., der zweitalteste, blieb an
geblich aus Furcht VOl' den Ausschreitungen des Vaters Tage und Nachte von Hause fort, 
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schwanzte die Schule und war im Dorfe wegen seiner Streiche als "Strolch" bekannt. lljahrig 
wurde er unter Fiirsorgecrziehung gestellt und in die Familie eines benachbarten Ortes gegeben; 
den Pflegeeltern ging aber die Geduld aus, ihn weiter zu behalten, als L. ihnen in den ersten 
acht Wochen dreimal nach Hause fort gelaufen war. Auch dem GroDvater miitterlicher
seits, der auf Zureden des Biirgermeisters den Jungen zu sich nahm, brannte L. durch und 
iibernachtete in Schopfen; Geld, das ihm zu kleinen Einkaufen fiir den Haushalt gegeben 
wurde, behielt er mehrfach fiir sich. Die Schule schwanzte er haufig, schrieb Hausarbeiten 
von den Kameraden ab und neigte zu Streitereien, bei denen er als der Kleinste del' Klasse 
sich gern als den Starksten zeigte. 

Ein mehrfacher Stellenwechsel nach Schulentlassung veranlaDte die Uberfiihrung nach 
Flehingen. In 2 Anstaltsaufenthalten (Juli 1910 bis Marz 1912, April 1912 bis Januar 
1913) arbeitete er mit befriedigenden Leistungen in del' Gartnerei, wurde abel' des Mteren 
wegen explosiver Reaktionen bestraft; er verweigerte z. B. dem Meister die Arbeit, drohte 
einem Kameraden im Zorn mit der Hacke, schlug einem anderen in del' Erregung einen Teller 
auf den Kopf, einmal entwich er. In cineI' Stelle nach del' erst en Anstaltsentlassung fiihrte 
er sich zu Anfang gut, wurde dann abel' frech und trage und lief nach 4 vVochen seinem Lehr
herrn auf eine Ohrfeige hin fort. Nach der zweiten Anstaltsentlassung kiindigte er nach Ab
lauf des vertraglich festgesetzten Jahres seine Stelle, urn im Friihjahr 1914, einem Wunsche 
entsprechend, den er schon in d.er Anstalt geauDert hatte, die Gartnerei endgiiltig zu verlassen. 
Er arbeitete bis Kriegsbeginn als Zapfer und Kellner in StraDburg u. a. 

Nach dem Krieg, den er als Musketier mitmachte, trat er in seinem Heimatort in eine 
Farberei ein und verschaffte sich, als die Arbeit in dem Gewerbe ausging, eine Bergarbeiter
stelle im Ruhrgebiet, wo er bis wm Kapp-Putsch blieb. Seither ist L. in seinem Heimatorte 
Maurer. 1922 heiratete er die Tochter eines kleinen Bauern; ein Kind wurde 1925 geboren. 
Seit dem Tode der Mutter, bis zu dem er im elterlichen Hause Unterkunft hatte, bewohnt 
er in einem groDeren Bauernhause zwei Zimmer in Untermiete. 

Die W ohnung enthalt mit Kommode und Betten, Schrank, Tisch und Stiihlen 
nur erst das Notwendigste, sieht aber auDerst sauber und blank gescheuert 
aus; an den Fenstern hangen neue weiDe Vorhange, und L. hatte eine Blumen
krippe gezimmert, in der die ersten Pflanzen standen. Bei der Nachschau wurde 
er aus den Rebbergen geholt, in denen er nach Feierabend zu arbeiten pflegt, 
urn durch den Verdienst den Haushalt zu erweitern. Mit munterem Schritte 
kommt er rasch ins Zimmer, die Maurermiitze in der Hand zusammengefaltet, 
eine auffallend kleine und sehnige Gestalt, zu der man im Spree hen heruntersieht. 
Aber er ersetzt durch Haltung, was ihm an GroDe fehlt. Eine verwegene blonde 
Haarstrahne, die ihm in die Stirne hereinhangt, gibt ihm zu den sehr leuchtenden 
blauen Augen cinen jungenhaft kecken Ausdruck. 

Wie Gartner (9), so berichtet auch er aus seiner Jugend von einer groDen 
Lust an einem wechselvollen Umherziehen, und Stellen- und Arbeitswechsel 
waren der entscheidende AniaD zu seiner Uberweisung nach Flehingen. Durch 
die Anstaltsdisziplin zeigt sich seine Unstete so weit gemildert, daD er nach der 
zweiten Entlassung fUnf Vierteljahre lang auf der gleichen Stelle bleibt. Dann 
aber gibt er, wie auch Gartner es tat, mit ihm als dem ersten dieser Reihe das 
Handwerk auf und zieht von neuem als Zapfer und Kellner umher. In die 
beruhigten Bahnen einer SeDhaftigkeit und ein und derselben Beschaftigung 
lenkt auch er erst nach dem Kriege ein. Heute ist er seit 7 Jahren in der gleichen 
Baufirma seines Heimatortes t}itig und hat den Ruf eines fleiDigen und tiichtigen 
Arbeiters. "Ich bin Maurer, und das will ich bleiben", sagt er in sichtlicher 
Arbeitsfreude und in Befriedigung iiber seine Entwicklung zu einer sozialen 
Stabilitat. 

Von explosiven Ziigen, die in friiheren Jahren in Form raschen Aufbegehrens 
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hervorgetreten waren, wird heute nichts mehr bemerkt. Es hat den Anschein, 
daB sie mit dem eingetretenen ProzeB der Gesamtberuhigung sich verwischt 
haben; keinesfaIls ist es durch sie zu ernsthaften Storungen gekommen, und auch 
das Verhaltnis zu seiner Frau und den Mitbewohnern ist als gut und vertraglich 
bekannt. 

* (H) Sebastian Biinkel, geb. 4. III. 1895 in einer nordbadischen Stadt. 

Der Vater, ein Tagli:ihner, ist lungenkrank und trinkt; er erhielt mehrfach Gefangnis- und 
Zuchthausstrafen. Die Mutter war eine arbeitsame Frau; sie ging zum Waschen und Putzen 
aus, lieB aber in ihrer Nachgiebigkeit den 3 S5hnen nur eine schwachliche Erziehung zu
kommen. Die Kinder bettelten, der alteste Bruder des B. beging schulpflichtig einen Ein
bruchsdiebstahl. - B. trieb sich H jahrig bis in die Nacht in den Gassen herum, schwanzte 
die Schule, bettelte in Wirtschaften, Metzgereien und besseren Hausern, um sich Naschereien 
zu kaufen. 12jahrig bis Schulende in einer Kinderanstalt, war er faul, leichtsinnig, vorlaut und 
liigenhaft. 15jahrig lief er aus einer Sattlerlehre fort, aus einer zweiten wurde er als "ein 
durchtriebener Junge, der sich nicht ziehen lasse", fortgeschickt und kam nach Flehingen. 

In 2 Aufenthalten (Dezember 1910 bis Marz 1914, Juli 1914 bis Oktober 1914) er
lernte er dort die Sattlerei; Leistung und Fiihrung wurde nicht beanstandet. Aus einer 
ersten auswartigen Stelle aber entlieB ihn der Meister schon nach 4 Monaten wegen seines 
Leichtsinnes und seiner schlechten Arbeit. Auch ein zweiter Meister ist nicht mit ihm zu
frieden; B. war "bequem und frech", betrank sich haufig, machte blauen Montag, arbeitete 
unzuverlassig, war Mahnungen gegeniiber gleichgiiltig. 

1m Februar 1915 wurde er als Telegraphist ins Heer eingestellt und blieb auch iiber Kriegs
ende hinaus Soldat. Bei seinem leichten Aufbrausen kam es im Dienst zu vielen Unzutrag
lichkeiten. 1m Januar 1920 schied er aus seinem Truppenteil aus und heiratete; seine Frau 
glaubte ihn ganz alleinstehend, denn daB sein schlecht beleumundeter Vater heute noch am 
Leben ist, verschwieg er ihr. Nach einem voriibergehenden Aufenthalt in OstpreuBen wurde 
B. von 1921 ab endgiiltig in Potsdam ansassig; er trat in einen Wach- und Sicherheitsdienst 
ein, wurde aber 1922 bei einer Betriebseinschrankung entlassen. Nach drei arbeitslosen 
Jahren, in denen er nur gelegentlich fiir Wochen als Sattler Beschaftigung hatte, fand er im 
Sommer 1925 eine feste Anstellung in einer Wach- und SchlieBgesellschaft. - Seine Frau 
hat aus ihren beiden Ehen keine Kinder; ein Sohn, den sie mitbrachte, war unehelich geboren. 
Die Mutter der Frau teilt den Haushalt. 

Schon beim Durehsehen der Akten zeigen ihn seine zahlreichen Naeh
richten aus dem Feld gutmutig, gesprachig und immer zu SpaBen aufgelegt; 
"Scherz erfreut das Herz", hatte er in einem seiner Briefe aus dem Schutzengraben 
an die Anstalt geschrieben. So halt er es auch heute noch. Fur einen Landsmann 
stunden aIle Turen offen, meint er bei der Nachschau und sagt mit ausgebreiteten 
Armen: "Je voller die Bude, desto besser!" Er raueht gern Zigaretten, liebt den 
Markgrafler Wein und tags, wenn er nach seinem Nachtdienst ausgeschlafen hat, 
malt er mit Wasserfarben Burgen und Brucken nach Vorlagen eines Bau
kastens, "Christus an die Ture anklopfend" nach dem Bilde aus einem alten 
biblischen Geschichtenbuch, das seine Frau noch von der Schule her verwahrt 
hat, oder er zeichnet ein Kinderparchen an einem FluB, ein durchbohrtes Herz 
uber ihnen in der Luft, um so das Lied zu illustrieren: "Ich hab' mein Herz in 
Heidelberg verloren." Er hat eine ganze Schublade solcher Blatter, die kindlich 
bunt und primitiv vollgemalt sind. An der Wand hangt ein Bauer mit einem 
Kanarienvogel, und seit einigen Wochen hat die Frau des B. einen Saugling in 
Pflege genommen, "zum Plasier" fUr ihren Mann, weil er so kinderlieb sei. Sie 
ist 16 Jahre alter als er, eine solide und gutherzige Frau; sie war in erster Ehe 
in OstpreuBen mit einem GutstagelOhner verheiratet, der im Kriege fiel. Als 
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sie Weihnacht 1919 den B. in Potsdam kennenlernte, wo sie seIber als Stadt
taglohnerin angestellt war und Holz hackte, tat er ihr leid, "wei! er keine 
Heimat hatte", nahm ihn bei sich auf und schickte einen anderen Liebhaber 
fort. ,,sie ist gerade das, was ich immer gesucht habe", sagt er von ihr, 
und er weiB, daB er gut bei ihr aufgehoben ist. "Du taugst nicht zum Militar", 
hat sie ihm 1920 nach den vielen kleinen Zwischenfallen gesagt, die ihm als 
Soldat vorkamen, "Zivil ist besser fUr dich." Sie heirateten, verkauften ihre 
ganze Habe und siedelten in die Heimat der Frau iiber, wo ein Verwandter 
dem B. eine Tag16hnerstelle auf einem Gut beschaffte; als er durch den Verkauf 
der Sachen Geld in der Hand hatte, nahm er zum Schreck seiner Frau ein Billett 
3. Klasse, denn er wollte es gut auf der Reise haben. An Ort und Stelle aber 
angekommen, meinte er enttauscht: "Dat solI OstpreuBen sein?" Die waldlose 
Ebene, der viele Speck und vor allem die schwere Landarbeit haben ihm derart 
miBfallen, daB er drei Vierteljahre spater nach Potsdam zuriickging. Viele 
Mabel konnte er nun nicht wieder anschaffen. Von den zwei schragen Dach
kammern, die er gemietet hat, ist die eine als kleine Kiiche eingerichtet; in 
der anderen steht auBer den Betten nur noch ein Schrank und in der Mitte 
des Zimmers unter einer hangenden Petroleumlampe ein Tisch mit drei Stiihlen. 
Der Frau gelingt es nicht ganz, ihren Mann so zu halten, wie sie es gern 
mochte. Er vernachlassigt sein AuBeres, laBt den schwarzen Schnauzbart und 
die Stoppeln wachsen, sein Gang ist allzu gemiitlich, und die Uniform sieht wie 
ein Versehen an ihm aus; er wirkt alter als er ist. Seinen Dienst tut B. nach 
Angabe seiner Vorgesetzten zuverlassig. DaB er aber fiir ein korrektes Hand
werk nicht getaugt hat, das mag man seiner sorglos lassigen Erscheinung gerne 
glauben. Lust an sauberer und minutiOser Arbeit hat er nie gehabt; nach der 
Anstalt sind seine Leistungen gleich liederlich geworden, und seine Meister haben 
ihn als Gesellen nicht brauchen konnen. 

Verwahrlost ist er mit Liebold (10) am friihesten in der Reihe der Nicht
kriminellen. 11 jahrig trieb er sich zerlumpt und schmutzig mit seinen Briidern 
in den Gassen herum. Kinderheim und Flehingen haben keinen vollen Erfolg 
mit ihm gehabt; seiner faulen, vorlauten und leichtsinnigen Art sind beide An
stalten und die spateren Meister nicht Herr geworden. Auch ins Militar hat 
er sich schwer eingefiigt. Spater ist es besser mit ihm geworden; ganz so unrecht 
aber mag er seIber nicht haben, wenn er glaubt, eine Frau zu brauchen, die fiir 
ihn sorgt und auf ihn aufpaBt. 

(12) Reinhold Schwarz, geb. 5. VIII. 1895 in einem Schwarzwaldstadtchen. 
Beschrankt. 1 

Er ist der Sohn eines Schwarzwalder Uhrenhandlers, der haufig wegen Eigentumsdelikten 
bestraft wurde. - Nach der Schulentlassung trat S. in eine Dienstknechtsstelle ein. Ein paar 
Monate spater beging er zwei Diebstahle: er riB im Mai auf dem Speicher des Vaters eine 
Latte aus der Verbindungswand zum Nachbarhaus heraus, schliipfte hiniiber und stahl 
eine Taschenuhr; ein zweites Mal stieg er durch ein Kellerfenster in ein benachbartes Wohn
haus ein und stahl zwei Zwanzigmarkstiicke aus einer Kommode. Auch in den letzten Monaten 
vor der Schulentlassung hatte S. schon cinmal 5 Mark gestohlcn und zur Fastnacht sioh ein 
Paar Schuhe erschwindelt. 

1 1m aIlgemeinen ist ein Intelligenzdefekt in den Akten mit "beschrankt" bezeichnet 
worden; genauere Angaben, "debil" und "imbeziII", konnten im foIgenden nur da ge
geben werden, wo arztliche Gutachten vorIagen. 
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In Flehingen (September 1910 bis Juni 1913) legte er die Gesellenpriifung als Schlosser 
ab; seine Fiihrung befriedigte. Aus einer ersten auswii.rtigen Stelle wurde er nach zwei 
Monaten wegen Mangels an Arbeit entlassen, aus zwei Schlosserstellen in seinem Heimatort 
entlief er und verdingte sich als Knecht bei verschiedenen Bauern. Er sollte im Juli 1914 in 
die Anstalt riickverbracht werden, falls er nicht in zwei Wochen Arbeit in seinem Hand
werk nachweise. Der Krieg veranderte die Lage; S. zog im August ins Feld 'und machte 
den Krieg als Gemeiner mit. 

Nach dem Krieg siedelte er sich als Steinhauer in einem Harzstadtchen an und heiratete 
1919 die Tochter eines Steinhauers. Aus dieser Ehe stammen 3 Kinder. Nach dem Tode der 
ersten Frau heiratete er wieder; die zweite Frau brachte ein uneheliches Kind mit in die Ehe. 

Nach einem Bericht seiner Heimatbehorde ist S. ein etwas beschrankter, 
aber gutmiitiger Mensch, der fleiBig arbeitet und einen soliden Lebenswandel 
fiihrt. Trotzdem sollen seine wirtschaftlichen Verhaltnisse sehr in Unordnung 
sein; er wohnt in einem Gemeindehause, zahlt aber seit langerer Zeit keine Miete, 
und er wird moglicherweise zum Raumen der W ohnung verurteilt. Ais Mieter 
ist er nicht gern gesehen; zu Lebzeiten der ersten Frau wollte kein Hauswirt die 
Familie wegen ihres Ungeziefers aufnehmen; sie war derart verlaust, daB be
hordlicherseits dagegen eingeschritten werden muBte. Auch bei der zweiten 
Frau sollen Ordnung und Sauberkeit sehr zu wiinschen iibriglassen. 

Die Verwahrlosung des S., die gegen Schulende in dem schlecht beleumundeten 
vaterlichen Haus entstanden war, lieB sich in der Anstalt leicht abstreifen, 
und nach Flehingen hat er keine Delikte mehr begangen. W ohl aber ist das 
erste Jahr zwischen Anstalt und Krieg noch durch einen unruhigen Stellen
wechsel ausgefiillt, und es endet mit dem schlieBlichen Verlassen des Hand
werkes. Erst von 1919 ab wird das berufliche Leben des S. geordnet und 
einheitlich; freilich war das Aufgeben des Schlosserhandwerkes vor dem Krieg 
ein endgiiltiges gewesen, und als Steinhauer ist S. in eine bescheidenere Arbeit 
abgesunken. Aus primitiven VerhliJtnissen hat er sich nicht herausgearbeitet. 

Grenzfalle. 1 

* (13) Jakob Weiden, geb. 10. X. 1894 in einer siidbadischen Stadt. 
Beschrankt. 

Der Vater war Maurer und trank; die Kinder haben ihn oft des Morgens nach einem Rausch 
aus dem Schlaf geweckt, damit er zur Arbeit aufstand. Die Mutter verdiente auBer Haus, 
und die 8 Kinder blieben sich selbst iiberlassen; mehrere von ihnen waren in Fiirsorgeer
ziehung. - Als altester hatte W. einen Tell der hauslichen Arbeit zu verrichten; mit 9 Jahren 
holte er Holz aus dem Walde, hiitete die kleinen Geschwister und gab ihnen ihr Essen, wenn 
die Mutter nicht da war. Mit 11 Jahren stahl er aus einem verschlossenen Keller in der Nach
barschaft einen Laib Brot, von einem Speicher nach und nach 3/4 Zentner Mehl. In der Schule 
war er unaufmerksam, faul und widerspenstig. 15jahrig nahm er keine Arbeit an und wurde 
nach Flehingen gegeben. 

Er fiihrte sich dort (Februar 1910 bis Marz 1913) anfangs befriedigend, spater recht gut 
und machte seine Gesellenpriifung als Sattler. Das Jahr nach der Anstaltsentlassung fiihrte 
er sich als Geselle so ordentlich, daB die Fiirsorgeerziehung aufgehoben wurde. Dann aber 
gab er plotzlich seine Stelle auf; er will "historische Anfalle" gehabt haben - auch in den 
Flehinger Akten ist ein Anfall vermerkt - und suchte sich eine Arbeit, die seiner Meinung 
nach leichter war. Nach kurzer Beschaftigung bei einem Spediteur und als Gepacktrager 
iibernahm er in einer Bahnhofshalle den Verkauf von Biichern und Zeitschriften, brachte 
aber dabei Geschafts- und Privatgeld durcheinander, schrieb nicht richtig auf, und bei einer 

1 Unter den Grenzfallen sind solche aufgenom men, bei denen kurz nach Anstaltsentlassung 
noch einmal ein kleines Delikt vorliegt, danach aber die Lebensfiihrung dauernd legal bleibt. 
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Revision im Sommer 1914 wies die Kasse einen Fehlbetrag auf; W. wurde wegen Unter
schlagung verurteilt (3 W ochen Gefangnis) und aus dem Geschaft entlassen. Er kehrte darauf 
endgtiltig zum Sattlerhandwerk zuriick. Von 1915 ab stand er als Infanterist im Feld; 
Anfalle sind nicht wieder aufgetreten. 

Er ging nach dem Krieg in den Heimatort seiner Mutter, ein kleines nordbadisches Land
stadtchen, in das inzwischen auch die Eltem verzogen waren. Seither ist er dort als Hilfs
arbeiter in einer Sattlerfirma beschaftigt und genieBt einen guten Leumund. Er heiratete 1919 
eine Bauemtochter, die ihm einen unehelichen Sohn mit in die Ehe brachte. Von den vier 
ehelichen Kindem sind zwei gesund, frisch und wohlerzogen, das dritte macht in seinem 
ungehemmten Benehmen den Eltem Sorge, das vierte ist noch ganz klein. 

W. ist ein untersetzter und breitschultriger Mann mit einem groBen Schnauz
bart und einer gelassen behabigen Haltung. Bei der Nachschau stand er am 
Spatnachmittag, den Feierabend genieBend, unter der Tilr seines Hauses, breit
beinig, die Hande in den Hosentaschen, mit einem stillvergnugten Schmunzeln 
auf dem Gesicht. Eine schmale Stiege fUhrt in seine Hauslichkeit, die aus einer 
engen, halbdunklen Kuche und einer kleinen weiBgetunchten Mansarde besteht. 
Sie ist Kammer und Wohnraum fur die siebenkopfige Familie; Betten sind nur 
zwei vorhanden. Trotz seiner Durftigkeit ist der Raum behaglich. Ein viel
benutztes Sofa mit geschwungener Lehne aus GroBvaterszeit, eine ererbte Kom
mode und ein alter Tisch mit holzernen Bauernstuhlen stehen in einer kleinen 
W ohnecke zusammen, die die ganze zufriedene Familie aufnimmt; mitten da
zwischen ragt an einen Schrank angelehnt eine groBe rote, buntgestickte Vereins
fahne bis an die Decke des Zimmers. Das kleinste Kind wurde gerade von der 
Mutter gewickelt, wahrend die vier groBeren dabei um den Tisch herumstehend 
zusahen, und als es fertig war, nahm der Vater es zartlich in den Arm. 

Er ist etwas beschrankt, hat aber ein ansprechbares Gemutsleben, das eine 
frohliche Buntheit und Tatigkeit entfaltet. Wohl ist es ihm nicht gelungen, uber 
eine bescheidene Tage16hnerexistenz hinauszukommen, aber in diesem engen 
Rahmen baut er sich ein Dasein, uber dem bei aller unbeholfenen Armlichkeit 
ein Glanz liegt. Er ist in seiner Art ein Lebenskunstler, nimmt die Dinge, wie 
sie kommen, gramt sich nicht um etwas, was er nicht besitzt, genieBt, was er 
hat und schmuckt sich das Leben mit Liebhabereien, den en der Feierabend und 
der Sonntag gehort. An Winterabenden bastelt er Laubsagearbeiten, im Sommer 
ist er viel drauBen und geht mit seinen Vereinen, in den en er Mitglied oder Vor
stand ist, turnen, singen und wandern. In seiner winzigen Hauslichkeit fUhlt 
er sich wohl, ist stolz auf seine Frau, die einem klein en bauerlichen Anwesen 
entstammt, freut sich an seinen Kindern, die jedes Jahr um eins vermehrt werden, 
und fUr die er sich allemal auf dem Weg zum Rathaus die schonsten Namen 
ausdenkt. Das Leben spiegelt sich aufs liebenswurdigste in seinen Augen, und 
ein Spruch, "Bruder, laB den Kopf nicht hangen, kannst sonst nicht die Sterne 
sehn", hangt wie ein Motto eingerahmt in der Mitte uber seiner Kommode. 

W. veranschaulicht, wie tragfahig sich die Gemutssphare auch noch bei sonst 
ungunstigen Faktoren erweist, wie sie bei beschranktem Intellekt und vor allem 
trotz einer langen Beruhrung durch ausgemacht schlechte hausliche VerhaJtnisse 
::;ioh doch als da::; ~Fundament fur ein ::;oziales Leben behauptet. Sie hat es auch 
von Anfang an nur zu einer wenig ausgedehnten Verwahrlosung kommen lassen, 
und die Fursorgeerziehung konnte einen baldigen und guten Erfolg haben. Aber 
es ist nochmals eine Krise zu uberwinden, als Anstalt und Fursorge nicht mehr 
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schiitzend hinter ihm stehen und er sich selbstandig zurechtfinden muB. In seiner 
mangelnden Fahigkeit, Sachlagen richtig zu beurteilen und Folgen voraus
zusehen, wahlt er sich mit seinem Biicherverkauf am Bahnhof eine denkbar 
ungiinstige Beschaftigung, in der er nach wenigen Wochen eine Unterschlagung 
beging, die halb als Ungeschicklichkeit, halb als Delikt anzusprechen war. Die 
Riickkehr zum Handwerk setzte ihn wieder auf den soliden Boden, den er brauchte, 
und den er nicht wieder verlieB. 

(14) Leonhard Reuth, geb. 18. IX. 1893 in einem nordbadisehen Dorf. 
Er wurde als Sohn eines Goldarbeiters in der Nahe von Pforzheim geboren. "Vollgesund, 

untersetzt, auBerst kriiftig mit praehtigen Zahnen" wird der 16jahrige in einem arztliehen 
Gutaehten gesehildert; er sehien aber roh und verwahrlost und geringe Aussieht auf Erzieh
barkeit zu bieten. N aeh zwei Diebstahlen, die er 14 j ahrig begangen hatte, kam er naeh Flehingen 
(August 1910 bis Juli 1912), arbeitete dort in der Landwirtsehaft und fiihrte sieh befriedigend. 
Naeh einer Entweiehung im Sommer 1911 stahl er Kleider in einem Bauernhof. 1m Sommer 
1912 zu seinen Eltern entlassen, um ihnen die Landwirtsehaft zu besorgen, brannte er ihnen 
dureh und erhielt im Herbst 1912 im Rheinland wegen Bettelei und Landstreieherei 5 Tage 
Haft. 1913 wurde er wegen einer Korperverletzung bei einer Sehlagerei zu 4 Monaten Ge
fangnis und 1914 wegen Bettelei zu 3 Tagen Haft verurteilt. 

Er stand von 1914 bis 1918 im Feld und wurde zum Sergeanten befordert. Seit 1920 
ist er Bergmann in Westfalen und steht in bestem Rufe. Er verheiratete sieh 1919 und hat 
zwei Kinder, die 1920 und 1923 geboren wurden. 

Die Persanlichkeit des R. laBt sich im naheren nicht bestimmen, da er selbst 
nicht aufgesucht werden konnte und das objektive Material, das iiber ihn vor
liegt, zu gering ist. 

* (15) Emil Hohendorff, geb. 29. IX. 1893 in Mannheim. 

Besehrankt. 
Der Vater ist zwei Jahrzehnte lang als Tagelohner in einer Gummifabrik gewesen; er neigte 

zum Trunk. Die sehwachsinnige Mutter fiihrte einen sehr diirftigen, aber ordentlichen Haus
halt. Nach Schulentlassung trieb sich H. mit gleichaltrigen Burschen herum, entwendete 
15- und 16jahrig Gegenstande von einem Handwagen auf der StraBe. 

Wahrend zweier Anstaltsaufenthalte (Juni 1910 bis Februar 1912, Mai 1912 bis Januar 
1913) maehte er einen Entweichungsversuch, und einmal entwich er. Intellektuell war er 
beschrankt. Er arbeitete ungeschickt in der Schlosserwerkstatte und zerbraeh viel Hand
werkszeug; in der Landwirtschaft aber, in die er dann iibertrat, wurde Leistung und Fiihrung 
gut. Nach beiden Anstaltsentlassungen lief er als Knecht seinen Bauern fort und erhielt 
1914 eine Verurteilung wegen Beihilfe zu einer Gefangenenbefreiung (8 Wochen Gefangnis): 
an zwei Kameraden, die auf der StraBe die Festnahme eines Dritten verhindern wollten, 
hatte er ein Messer gegeben. 

Er wurde im Felde Gefreiter und war bis 1920 in Gefangenschaft. In seine Heimatstadt 
zuriickgekehrt, verheiratete er sich; ein Kind wurde 1924 geboren. H. versieht heute Tag
lohnarbeit in einer Milchzentrale, und iiber seine gegenwartige Lebensfiihrung ist nur gutes 
bekannt. Bei Mitbewohnern und in der Nachbarschaft sind er und seine Frau beliebt. 

Die Familie wohnt in Mannheim in einem einzigen kleinen und schmalen 
Zimmer, in das man zu ebener Erde direkt von einem Hinterhof aus hineingeht, 
und das sein Licht nur durch die Glasscheiben der Eingangstiir erhalt. In diesem 
einen Raum, der den gesamten Hausrat der Familie aufzunehmen hat, sind Mabel, 
Gerate und Kleidung aufs sorgsamste ineinandergeschachtelt. An den Wanden 
hangen zahlreiche eingerahmte Photographien aus der Familie des Mannes und 
der Frau, und auf Wandbrettern stehen kleine wert gehaltene Erinnerungen 
und Geschenke. Diese eng begrenzte und sauber gehaltene Hauslichkeit spiegelt 
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das hochst bescheidene, aber geordnete Leben wider, das sellle Bewohner hier 
fUhren. Freundlich wie die Wohnung des geselligen und lebensfrohen Weiden (13) 
ist sie nicht; dazu ist H. seIber zu schwerfiiJIig, still und anspruchsios. Er haust 
gern fUr sich; abends sitzt er mit der Zeitung oder einem Buche und der Zigarre 
in seiner Kammer, und den Sonntag verbringt er mit seiner Frau bei den Schwie
gereitern. Uber den Besuch ist er erfreut und erkundigt sich teilnehmend nach 
den fruheren Meistern und Kameraden. So ist es nicht schwer, trotz seiner stillen 
Art mit ihm in Beruhrung zu kommen; man glaubt gern dem gunstigen Urteil, 
das der Pfarrer seiner Gcmeinde abgab, H. gehore ihm zu seinen liebsten Ge
meindemitgliedern. Seine gemutliche Empfanglichkeit hat auch in einer seiner 
ersten Stellen nach Flehingen ein Bauer, bei dem er in Arbeit stand, an ihm 
hervorgehoben; "ein gutes Wort findet einen guten Ort", schrieb er uber ihn 
an die Anstalt. 

Die Verwahrlosung des H. trat ein, als die Schulzeit voruber war, er bei den 
Eitern keine Leitung fand und durch Kameraden unter den EinfluB von StraBe 
und Hafen geriet. Die Anstaltserziehung hat ihn nicht sofort zurechtgeruckt; 
er arbeitete im Schlosserhandwerk ungeschickt und unzufrieden, straubte sich 
gegen den Werkmeister, und es kamen Klagen uber Aufsassigkeiten, die mit 
dem gutmutigen Wesen des H. kaum in Einklang zu bringen waren. Als er in 
die Landwirtschaft ubergeht, deren Anforderungen er gewachsen ist, gewinnen 
Arbeitssicherheit und Arbeitsfreude Raum, und seine Fuhrung wird gut. In 
die Nachanstaltszeit haben wie bei Weiden (13) Ruckfalle hineingespielt; H. 
entlauft den erst en Stellen, und 1914 ist er an einer Gefangenenbefreiung beteiligt. 
Erst von da ab kann eine endgultige Sicherheit seiner sozialen Fuhrung datiert 
werden; Ehe und Berufsleben halten sich heute in geordneten Verhaltnissen. 

* (16) Karl :Merkle, geb. 6. X. 1892 in einem nordbadischen Dorf. 

Der Vater war Depotarbcitcr. Er hatte in erster Ehe 3, in zweiter Ehe 5 Kinder. lJber 
beide Eltern und auch tiber die Stiefmutter, eine Putzfrau, ist nichts Nachteiliges bekannt; sie 
hielt nach einem Ftirsorgebericht eincn sauberen und ordentlichen Haushalt. - :Mit 10 Jahren 
wurde M., der Zweitiilteste aus erster Ehe, zweimal wegen Bettelns bestraft. Nach Schul
entlassung brachte ihn der Vater sechsmal vergeblich in Arbeitsstellen unter; 1\1. hielt nirgends 
lange aus. 15jahrig stahl er Briitchen Yon einem Karren, Lebensmittel aus einem Laden, 
Obst auf dem Felde, 16jahrig entfernte er sich ganz aus dem Elternhause, nahm in der Urn· 
gegend Gelegenheitsarbeitcn an, Z. B. Hausburschenstellen in kleinen Wirtschaften, tiber
nachtete in Herbergen, bettelte und gerict in schlechte Gesellschaft. Die Fortbildungsschule 
schwanzte er. :Mit 18 Jahren unterschlug 1\1. 9 .Mark und kam 1910 im AnschluB an eine kleine 
Gefangnisstrafe nach Flehingen. 

Er arbeitete dort (Februar 1910 bisJuni 1911, Juni 1911 bis Oktober 1911) befriedigend 
in der Landwirtschaft. Seinen Stellen nach beiden Anstaltsentlassungen - als Knecht und 
Hausbursche - entlief er naeh anfiinglich guter, spater naehlassiger Arbeit. Er trat weiter 
als Arbeiter in eine Ofenfabrik ein, verlieB aber ohne 'Vissen der Eltern auch diese Stelle 
schon nach 14 Tagen und nahm wechselnde Fabrikarbeit in verschiedenen badischen Stiidten 
an. Von einer erwogenen dritten Anstaltsaufnahme wurde wegen seines Alters abgesehen. 

1913 wurde :M. dreimal wegen Bettelei (Haftstrafen) und im gleiehen Jahre beim :Militiir 
wegen unerlaubter Entfernung verurteilt. Den Krieg tiber war er im Feld. Seither arbeitet 
cr als Fubrikurbeikr; bt'stl'aft wurdp ('I' nul' !loeh einmal wegen eines groben Unfugs mit 
f'inigen Tagen Haft. Er heiratete 1919, ein Kind wurde 1923 geboren. 

Er wohnt im dritten 8tock eines Hinterhauses. In die eigene Familie hat 
er zwei Schwcstern der Frau aufgenoIDmen; eine von ihnen scheint recht be
schrankt und ist in ihrem Aul.leren vernachliissigt, die andrre hat einen unehelichen 

Fuchs, Flirsorgez6glinge. 3 
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fiinfjahrigen Sohn, der korperlich und geistig zuriickgeblieben aussieht. In seiner 
Ehe ist M. an eine geschwatzige, aufdringliche Frau geraten, die ein nicht sehr 
sanftes Regiment im Hause fiihren solI; nach der Angabe von Mitbewohnern 
spielen sich haufige Streitigkeiten in der Ehe abo Der Haushalt ist in leidlichem 
Stand; das Mobiliar ist mit einigen guten Erbstiicken aus der Familie des Mannes, 
einem Biedermeiersekretar und -sofa, sogar reichlich, aber in der sorgfaltigen 
Ordnung der meisten bisher geschilderten Wohnungen ist diese schon nicht mehr 
gehalten. 

Der Mann hat eine kleine asthenische Statur; er spricht wenig und ist ge
driickt und unsicher. Seiner Frau gegeniiber kommt er nicht auf, und auch sonst 
ist keine Initiative an ihm zu spiiren. Die Lebensentwicklung des M. zeigt in 
einer weichlichen Nachgiebigkeit gegen fremde Einfliisse und einem unselb
standigen Schwanken schon typische Ziige des Haltlosen. Verwahrlost ist er 
unter den Vertretern dieser I. Gruppe am friihesten. Er entstammt einem Eltern
haus, das die Fiirsorgeakten als sauber und ordentlich schildern; die Kinder 
waren armlich, aber reinlich gekleidet, beide Eltern genossen einen guten Ruf, 
und schon mit dem Kinde wissen sie nicht, was anfangen. Am Elternhause also 
scheint es nicht gelegen zu haben, wenn M. bereits als lOjahriger auf der StraBe 
bettelte. Stellenwechsel und Unterschlagung, minderwertige Kameradschaft, 
Aufenthalt in Herbergen und Wirtschaften zeigen in spateren Jahren, wie vollends 
mit Beendigung der Schule er den Einfliissen der StraBe vollig erliegt; "faul, 
zerlumpt und verwildert" wird er, 17jahrig, unter Fiirsorgeerziehung gestellt. 
M. ist der erste unter den Nichtkriminellen, iiber den ein derart schlechtes Zeugnis 
abgegeben wird. In der Anstalt fiihrte er sich sofort gut, in der darauf folgenden 
Zeit aber fangt Arbeitswechsel, Arbeitslosigkeit und Bettel wieder an, und als 
Soldat wurde er 1913 fahnenfliichtig. Eigentumsdelikte hat M. nicht wieder 
begangen, und sein soziales Verhalten ist, abgesehen von einem Unfug 1924, 
weiterhin ohne rechtliche AnstoBe verlaufen. Weit aber hat er es in seinem Berufe 
nicht gebracht; er fiihrt gleich den iibrigen der Grenzgruppe die Existenz eines 
TagelOhners, aber er wechselt bereits in der Beschaftigung, und in seinem privaten 
Leben beginnt seine Ehe mit ihren Streitigkeiten Anzeichen von Unordnung 
zu zeigen. Es sind dies erste Symptome einer sozialen Labilitat. 

II. Die Leichtkriminellen. 

1. HaItlose. 

* (17) Franz Jager, geb. 22. X. 1894 in einem Stadtchen in der Rauhen Alb. 

Haltloser. 

Er entstammt einer kleinen schwabischen Handwerkerfamilie, die nach Mannheim zu
wanderte. Nachdem der Vater, "ein tiichtiger und arbeitsamer Mensch", in seiner Jugend 
in Schwaben als Schneidergeselle tatig gewesen war, arbeitete er spater in Mannheim als 
Schmied in einer Schiffs- und Maschinenbaugesellschaft. Die Mutter war "korperlich und 
geistig schwach" und sehr nachgiebig. Eine Schwester des J. hatte ein uneheliches Kind 
und wurde wegen einer Hehlerei bestraft, ein alterer Bruder war ein "leichtsinniger Bursche" 
und ebenfalls in Fiirsorgeerziehung. - J. war unter 7 Kindern das drittalteste. 1m ersten 
Jahre nach Schulentlassung arbeitete er zwar meist etwas, wechselte aber bestandig die 
Stellen als Auslaufer, Liftboy oder Blitzbote; dreimal beging er Unterschlagungen von Geld-
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sumwen, die ihm zur Begleichung von Rechnungen iibergeben waren und entwendete auBer
dem als Bursche in einem Geschiift offenliegende kleine Gegenstande. Die FortbiIdungsschule 
zahlte ihn zu den besten Schiilern, der letzte Prinzipal stellte ihm fUr seine Arbeitsleistungen 
ein gutes Zeugms aus. 

In Flehingen (August 19lU bis September 1912) arbeitete er gut und fleiBig in der 
Schlosserwerkstatte. In einer ihm vermittelten Stelle in Karlsruhe hielt er sich zur Zufrieden
heit des Meisters vertragsgemaB ein Jahr lang, verlieB sie aber plotzlich einen Monat vor der 
Gesellenpriifung, ging nach Mannheim zu seinen Eltern und trat in eine Maschinenschlosserei 
ein. 1m August 1918 wurde J. wegen einer aus Feigheit begangenen unerlaubten Entfernung 
und einer militarischen Unterschlagung verurteilt (2 Jahre Gefangnis). 

Mit Kriegsende entlassen, wohnte er zunachst arbeitslos bei seinen Eltern. Nachdem 
er Aushilfsarbeit in einem Speditionsgeschiift gefunden hatte, verheiratete er sich im August 
1919; ein Kind wurde 1920 geboren. Seither sind die Beschiiftigungen des J. wechselnd 
gewesen. Er war Z. B. Streckenarbeiter, Schlosser an der Eisenbahn; zur Reparatur von 
:M:aschinen steUte ihn ein Speiseeishiindler an, und im Herbst 1924 machte er eine eigene 
kleine Reparaturwerkstatte fiir Of en und Herde auf, die er aber nach einigen Monaten wieder 
aufgab. Von da ab ging J. in die Fabrik; in arbeitslosen Zwischenzeiten verkaufte er Eis 
auf der Stral3e, und seine Frau ging zum Putzen aus. 

Wahrend seiner Anstellung an der Eisenbahn eignete er sich 1923 bei Schlosserarbeiten 
im Frachtbriefzimmer einen StoB abgestempelter Kohlenempfangsbescheinigungen an, auf 
Grund deren er sich 32 Zentner Kohlen von der Bahn aushiindigen lieB (4 Monate Gefang
nis), erhielt aber nach Zahlung einer Geldsumme, die einen Monat aufwog, fUr den Rest 
Strafaufschub auf Wohlverhalten, del' bisher nicht widerrufen wurde. 

1m dritten Stock eines Eauberen Mannheimer Hinterhauses wohnt er mit 
seiner Familie in einer kleinen Kammer und einer winzigen Kiiche. AuBen 
an dem Hause hangt noch aus den Monaten des eigenen Betriebes ein Schild 
"Herd- und Ofenschlosserei" , das abel' heute nul' noch dekorative Bedeutung 
hat. Bei del' Nachschau sitzt J. VOl' einem sehr ordentlichen Kasten mit Schuster
werkzeug und sohlt die Schuhe seines Kindes; er bastelt gel'll, wenn er sonst keine 
Arbeit hat. In del' sorglich gehaltenen Kiiche stehen ein paar Blumenstocke im 
Fenster, von dem spateI' nach dem Abschied die ganze Familie noch einmal zum 
Hofe herunterwinkt. Die Eheleute gehen sehr zart miteinander um. J. selbeI' ist 
ein kleiner, schmal gebauter kranklicher Mann, del' an Magengeschwiiren leidet, 
freundlich, weich und lenksam, etwas unsicher in seinem Auftreten. In einer 
kaum merklichen Weise dirigiert ihn die Frau, still und ein wenig verharmt von 
allen Sorgen, die ihr das Leben mit dem anlehnungsbediirftigen Mann brachte. 
Rie sorgt dafiir, daB er neue Arbeit annimmt, wenn sich eine vorige zerschlug, 
sie findet fiir ihn Gelegenheitsbeschaftigungen auch in sonst arbeitsloser Zeit, 
und um die wirtschaftlichen Verhaltnisse in ihrer Ordnung zu erhalten, geht sie 
selbeI' zum Waschen und Putzen aus, wenn die Einkiinfte des Mannes einer Er
ganzung bediirfen; "es geht alles", sagt sie ruhig, abel' doch mit einem leisen Zug 
des Schmerzes. Von del' Fiirsorgeerziehung des Mannes weiB sie nichts, und er 
war bei del' Nachschau beklommen, bis er merkte, daB sein Geheimnis in del' 
Unterhaltung nicht preisgegeben wurde. 

Ein Delikt hat J. nie aktiv in die Wege geleitet, doch bequemen Gelegen
heiten, die sich ihm boten, nicht widerstanden. Unterschlagungen waren die 
einzige Form seiner Vergehen; sie waren es bei dem 14jahrigen und sind es auch 
spateI' geblieben. In seinem Berufsleben ist J. nicht vorangekommen. Mit dem 
Fortfall del' Gesellenpriifung, VOl' del' er als junger Bursche aus seiner Lehre fortlief, 
sind seine weiteren Zukunftsmoglichkeiten von vol'llherein beschnitten gewesen. 
SpateI' ist ihm derVersuch zur selbstandigen Werkstatte miBlungen, und auch nur 

3* 
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eine feste Position irgendwelcher Art sich zu verschaffen, ist ihm nicht gegliickt; 
Streckenarbeit, Maschinenreparatur und heute ein Taglohn in verschiedenen 
Fabriken IOsen einander abo Wohl aber zieht sich ein Anklang an das erlernte 
Schlosserhandwerk, abgesehen von den zufalligen Zwischenbeschaftigungen in 
erwerbsloser Zeit, als einheitlicher Faden durch seine Arbeit hindurch und gibt 
seinem sozialen Leben eine gewisse Konstanz und Qualitat. 

* (18) Albert M6hlig, geb. 8. II. 1891 in Mannheim. 

Haltloser. 

Der Vater brachte ein gutes Maurergeschaft durch Trunk herunter. Beide Eltern starben 
1908. Auch ein Bruder des M. war in Fiirsorgeerziehung. - Von Beschaftigungen des M. 
nach Schulentlassung sind nur Gelegenheitsarbeiten bekannt geworden. 1908 nahm ihn der 
Vater ins eigene Geschaft, war aber sehr unzufrieden mit ihm. Die Fortbildungsschule 
nannte ihn leichtsinnig, zu allen Liederlichkeiten geneigt, dmchschnittlich begabt, aber faul. 
16jahrig brannte M. den Eltern durch und trieb sich mit jungen Burschen in der Stadt 
herum; er zog in dem Hause des Vaters auf gefalschten Quittungsformularen die Miete ein, 
kaufte sich Stiefel und Miitze, besuchte Kinos, ging in Wir-tschaften und fuhr mit den Ka
meraden nach Ludwigshafen. Er versetzte dort eine goldene Uhr, die er dem Vater beim 
Fortgang entwendet hatte und lieB sich auf Anregung von Kameraden aus einer Firma, die 
mit dem vaterlichen Geschaft in Verbindung stand, 2 Zentner Bleib16cke aushandigen, um 
sie bei einem Althandler zu verkaufen. Ais er 17 jahrig dem Vater 185 Mark unterschlagen, im 
elterlichen Hause einen Schrank aufgebrochen, seinem Vater und einem seiner Arbeiter 
Kleidungsstiicke gestohlen hatte und mit dem Erl6s nach Kassel durchbrannte, wurde 
die Fiirsorgeerziehung ausgesprochen. 

Nachdem M. aus einer ersten Anstalt dreimal zu einem Madchen entwichen war, das ein 
uneheliches Kind von ihm hatte, kam er nach Flehingen (Marz 1909 bis Marz 1910, April 
1910 bis August 1910); in 2 Anstaltsaufenthalten wird dort seine tadellose Fiihrung und 
sein groBer FleW in der Landwirtschaft geriihmt. Aus den auswartigen Dienstknechtsstellen 
aber entlief er schon nach einigen Tagen, suchte sich 1910 eine Maurerstelle in Mannheim 
und wohnte bei den beriichtigten Briidern Jahn (19), brach im Oktober 1910 die ver
schlossene Wohnung eines Kartoffelhandlers auf und stahl Kleider, die er bei einem 
Pfandersammler versetzte (10 Monate Gefangnis). 

An die StrafverbiiBung schloB sich im Herbst 1911 der aktive Militardienst an. Als Soldat 
zog sich M. mehrfache Verurteilungen zu, 1912 wegen einer unerlaubten Entfernung (2 Monate 
Gefangnis), 1913 wegen eines Diebstahls (6 Monate Gefangnis), 1917 wieder wegen Diebstahls 
(I Jahr Gefangnls) und endlich wegen Ungehorsams und Gefahrdung der Kriegsmacht im 
Felde (2 Jahre Zuchthaus und AusstoBung aus dem Heer). 

M. verheiratete sich nach dem Kriege in seiner Heimatstadt mit einer Kriegerwitwe, die 
drei Kinder aus erster Ehe mitbrachte; zwei weitere Kinder entstammen der jetzigen Ehe. 
M. soll die letzten Jahre in Fabriken und Baugeschaften in Arbeit stehen. 

Schwarzhaarig, klein und hager, mit einem langlichen blassen Gesicht, steht 
er nach Alkohol riechend und die Hande in der Hosentasche in seiner Kammer. 
Er ist offenbar neugierig, welchen Sinn der Besuch haben mochte; von ihm 
seIber aber ist wenig eigenes zu erfahren. Er macht einen nicht unfreundlichen, 
aber sehr passiven und in seinem .AuBeren einen unordentlichen Eindruck. Bei 
seiner friiheren Neigung zur Gasse und zu minderwertiger Kameradschaft ist 
seine Verwahrlosung tiefgreifend gewesen; auch kurz nach Anstaltsentlassung 
hat er noch einen Einbruch begangen, und dUrch seine ganze Soldatenzeit haben 
sich schwerwiegende Delikte gezogen. Von seiner Frau, einer rundlichen, blonden, 
etwas dreisten GroBstadterscheinung aber sagt heute die Nachbarschaft, sie 
wisse ihren Mann "richtig zu behandeln"; seit seiner Ehe arbeitet er regelmaBig 
als Tagelohner, und auch kriminell ist er seither nicht mehr geworden. Durch 
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ein Milieu, das ihn stiitzt, beeinfluBbar hatte er sich schon mit seiner sofortigen 
guten und glatten Fiihrung in Flehingen gezeigt. 

Die W ohnung der Familie, die in einem armen Hinterhaus an der Peripherie 
der Fabrikstadt liegt, sieht weder vernachliissigt noch auch gepflegt aus; nur das 
notwendigste Mobiliar ist vorhanden, und die ungeliifteten Betten geben den 
Riiumen einen muffigen Gernch. Die personliche Lebenshaltung liegt gewiB 
nicht hoch, aber M. versieht eine geregelte Arbeit und hat eine soziale Unauf
falligkeit erreicht. 

* (19) Alfred Jahn, geb. 30. VIII. 1892 in Mannheim. 

Haltloser (imbezill). 

Der Vater, ein Mannheimer Arbeiter, ist an der Schwindsucht gestorben. Die schwaeh
]jehe Mutter fiel der iiffentlichen W ohltatigkeit anheim. Von 8 Kindern zogen 4 BrUder als 
kleine Diebesbande in Gassen und Hafengelande umher, stahlen Lebensmittel und Kleidungs
stUcke auf der StraBe von durchfahrenden Handwagen und in Geschiiften von den Laden
tischen. \Vurden sie festgenommen, so versuchten sie sich gegenseitig herauszulUgen. 3 von 
ihnen sind auch heute noeh beriichtigte Gefiingnisinsassen. - Alfred, der Jiingste, iibernahm 
nach Schulentlassung Gelegenheitsarbeit, z. B. bei einem Flaschenbierhandler und in einer 
Spiegelfabrik. Er kam erst nach acht Yerurteilungen wegen Diebstahls und Hehlerei 
unter Fiirsorgeerziehung, als er bercits 18 Jahre alt war. 

In Plehingen (August 1910 bis Juli HH1) arbeitete er in der Landwirtschaft; dort entwich 
er zweimal. \Vahrend einer Krankheit in einem Krankenhaus ala imbezill befunden - cr war 
auch in der Schull' in einer Hilfsklasse gewesen --, wurde er in eine Kreis- und Pflegeanstalt 
iiberwiesen, die ihn bis 1912 beherbergte. 

Mit der RUckkehr nach Mannheim fand J. Vnterkunft in dem gemeinsamen Logis seiner 
BrUder, die inzwischcn von der :VIutter fortgezogen waren, und beteiligte sich unter ihrer 
Fiihrung im Winter 1912 an Holzdiebstahlcn auf einem Lagerplatz (5 Monate Gefiingnis), 
im Winter 1913 als Aufpasser und Hehler in Mansardendiebstahlen (10 1Ionate Gefangnis). 
Kurz nach der ersten G8fiingnisentlassung befreite er mit einem seiner BrUder auf der StraBe 
einen Kameraden, der wegen eines Diebstahls festgenommen werden soHte (6 \Vochen Ge
fangnis), nach der zweitcn trat er ins Heer ein und stand nach Beendigung des Krieges bis 
zum Sommer 1919 im Grenzschutz. 

Mit abermaliger Riickkehr nach ::\Lannheim hielt er sich ohne eigene Wohnung und Arbeit 
in Herbergen auf. In den Herbst 1920 fiel seinletztes Delikt: er stahl yon einem Wagen auf 
cler StraBe eine Kiste Chlorkalk (5 :VIonate Gefangnis). - Seitdem ist er dauernd arbeitslos 
gewesen und steht in iiffentlicher VntersWtzung. Er heiratete 1926 ein krankliches, debiles, 
aber gutmiltiges und ordentliches l\Iiidchen, nachdem er schon seit 1921 in einem festen Ver
hi1ltnis mit ihr gelebt hattE' und in dE'n Haushalt ihrcr }futter aufgenommen war; 1926 hatte 
die ]!'rau zu Beginn ihrer Ehe eine Totgeburt. J. war haufig krank, wahrend des Krieges an 
Scabies und LungenentzUndung, nach dem Krieg an Gelenkrheumatismus. 

Einer beriichtigten Familie entstammend, ist ,T. unter vier kriminellen 
Briidern der einzige, der ein soziales Leben wiederfand. Er ist ein kleiner, 
schmiichtiger, imbeziller Mann von einem willigen, warmen, fast heiteren Wesen; 
bei Schwiegermutter und Frau ist er heute aufgehoben und versorgt. Die ge
meinsame Wohnung von einer Kiiche und zwei klein en schragen Mansarden 
in dem DachgeschoH eines Mannheimer Hinterhauses ist iirmlich und die Ein
richtnng verbraucht, aber Hchr ::;uuhel' gehalten und dUTch cine Decke auf dem 
Tisch, ein paar selbstgezogene bliihende Blumen an den Fens tern mit kleinen 
Mitteln \vohnlich gemacht. 

Von Verwahrlosungssymptomen des J. wiihrend der Schulzeit ist nichts 
bekanntgeworden; sie scheint ihm noch Ausgleich genug gegen die schlechten 
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hauslichen Verhaltnisse geboten zu haben. Erst die Schulentlassung bringt 
ihn in Abhangigkeit von dem aktiv kriminellen Milieu der Briider, aus dem ihn 
Flehingen, Pflegeanstalt und Gefangnis mit momentanem Erfolge herauslosen, 
in das er aber mit jeder Riickkehr nach Mannheim widerstandslos von neuem 
gerat. Eigene Wege ist er in seiner Kriminalitat nicht gegangen. Er wird fast 
durch weg als Hehler oder Beauftragter in den Diebstahlen der Briider betroffen, 
und Hausbewohner der damaligen Zeit beurteilten ihn trotz seiner Delikte im 
Gegensatz zu seinen alter en Briidern giinstig; sie sahen in ihm den Verfiihrten. 
Auch Anstalt und Gefangnis haben nach seinen erst en Vergehen seine eigene 
gute Anlage und eine BeeinfluBbarkeit hervorgehoben, in der die Verwahrlosung 
rasch von ihm abfiel. In den Jahren nach der Anstalt aber verkam er als 
21 jahriger in dem Hafen- und Gassenleben seiner Heimat derart, daB ein Ge
fangnis 1914 seine Zukunft sehr ungiinstig beurteilte. Dennoch hat er sich regene
riert. In sein Herbergsleben, das er in dem erst en Jahre nach dem Kriege fiihrte, 
ist nur noch ein Delikt gefallen, und den Umgang mit den Briidern hat er ge
mieden. Seine beruflichen Leistungen aber gehoren zu den geringsten dieser 
Gruppe; eine Notstandsarbeit, bei der er 1927 fUr drei Monate angestellt war, 
ist die langste Beschaftigung gewesen, die er je gehabt hat. 

(20) Wilhelm Steinhaus, geb. 23. XI. 1890 in einem mittelbadischen Dorf. 

Haltloser (beschrankt). 

Er wuchs als Sohn einer nicht gut beleumundeten Schreinerfamilie auf. In der Schule 
lernte er ungern, da er "schlecht begriff". Nachdem er im Sommer des letzten Schul
jahres im Rhein gefischt, fremde Fische entwendet, eine gestohlene Lockente zum Schlach
ten nach Haus gebracht und Hasenschlingen gestellt hatte, kam er bis Ende der Schul
zeit in ein Kinderheim und wurde dort 1905 als Zweitletzter aus der 7. Volksschulklasse 
entlassen. Er blieb dann zwei Jahre lang straffrei, wurde aber aus einer Schreiner
lehre und aus verschiedenen Tagelohnerstellen wegen Faulheit fortgeschickt; im Som
mer 1907 abermals aus einer Backmuldenfabrik entlassen, nachdem er sich wiederholt 
wahrend der Arbeitszeit hinter die Fabrik ins Gras gelegt hatte und nach dem Zahltag 
regelmaJ3ig ein, zwei Tage fortgeblieben war, beschaftigte ihn der Vater im eigenen Hause mit 
Holzzerkleinern. \Varuend dieser Zeit prellte St. zweimal eine Zeche von einigen Schoppen 
Bier; 17 jahrig brach er mit einem Hammer einen verschlossenen Schrank seiner Eltern auf, 
entwendete 12 Mark und versteckte sich darauf fiir eine Nacht in der Htitte eines Entenjagers, 
zu der er die Ttir aufgezwangt hatte. Von dort nahm er sich am folgenden Tag ein Federbett 
mit und trug es in die elterliche Scheuer, in der er sich die nachsten Nachte verborgen hielt, 
wahrend er sich tagsiiber im Walde herumtrieb. Nach einer StrafverbtiBung wurde St. in 
Flehingen eingeliefert. 

Er ftihrte sich dort in der Landwirtschaft in 3 Aufenthalten (Mai 1908 bis Dezember 
1909, Januar 1910 bis Februar 1910, Mai 1910 bis August 191O) recht befriedigend. Aus 
den dazwischenliegenden Stellen entlief er das erste Mal nach einigen Tagen unter Mitnahme 
von 10 Mark, die ihm zu einer Besorgung tibergeben waren, das zweiteMal nach einigen Wochen. 
Dem Bauern nach der dritten Entlassung lief er an dem Tage fort, an dem er 20 Jahre alt wurde. 

Die folgenden zwei Jahre bis zum Militarantritt 1912 verliefen unter einigen Gelegen
heitsarbeiten, denen St. aber nach nachlassiger Erledigung stets rasch wieder entlief, und in 
haufiger Arbeitslosigkeit, wahrend der er wegen mehrfachen Bettelns, Landstreichens und 
siebenmaliger Zechprellereien zu insgesamt 7 Monaten Gefangnis verurteilt wurde. 

Bis zu einer Verwundung 1917 stand St. im Feld; nach seiner Gesundung heiratete er 
eine Fabrikarbeiterswitwe, die vier Kinder mit in die Ehe brachte; der eigenen 
Ehe ent~tammen zwei weitere. Seit Kriegsende ist er dauernd als Arbeiter in einem wtirttem
bergischen Dorf in einer Dampfziegelei beschaftigt. 1921 wurde er mit 14 Tagen Gefangnis 
bestraft, als er in Bauernwaldungen, die an seine Behausung anstieBen, Fichtenstamme ge
stohlen hatte; "er war zu faul, sich Lesholzscheine zu beschaffen", stand in seinen Akten. 
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"Er ist nicht bosartig," wird heute in seinem Dorfe liber ihn ausgesagt, 
"aber er ist ein willensschwacher und phlegmatischer Mensch." Die achtkopfige 
Familie lebt in sehr armlichen Verhaltnissen, die Wohnung ist primitiv und der 
ganze Lebenszuschnitt urn so dlirftiger, als St. mit seinem Einkommen nicht 
zu wirtschaften versteht. "Er macht der Behorde keine Arbeit," berichtet sein 
Heimatamt liber ihn, "gilt aber nicht als ein Mensch, dessen Lebensgewohnheiten 
ordentliche zu nennen sind." Er besucht gem die Konditorei oder kauft sich 
Knackwlirste, und der Familie zugedachte Unterstiitzungen pflegen der Frau 
ausgehandigt zu werden. Sie solI gleich dem Manne beschrankt sein, aber sie 
ist von beiden die Besonnenere und die Leitende. 

Nach seinem frliheren schlaffen Umhertreiben, das ihn auch nach der Anstalt 
gleich wieder zu Betrug und Bettel fiihrte, ist St. in den letzten Jahren arbeit
samer und bestandiger geworden. Er hat sich seit Kriegsende auBer seinem 
klein en Holzdiebstahl rechtlich durchgeschlagen und als einziger dieser Gruppe 
ununterbrochen die gleiche Arbeit getan. DaB er aber auch heute noch als ein 
Mensch betrachtet wird, dem der letzte Halt fehlt, geht aus der Schilderung 
hervor, die an seinem Wohnsitz liber ihn gegeben wird, wonach er auch als 
Mann einer Leitung bedarf, wie sie ihm in seiner Jugend not war. 

* (21) Friedrich Degener, geb. 1. X. 1894 in l\Iannheim. 

Haltloser mit gemutsarmen und explosiblen Zugen (beschrankt). 

Del' Vater war Schlosser gewesen; nach seinem fruhen Tode brachte die .Mutter sich und 
8 Kinder kummerlich mit einem kleinen Obst- und Gemusehandel durch. Sie war eine "energie
lose Person" und ihr Hauswesen zerruttet; die Kinder liefen zerlumpt und sc1mutzig herum. 
Eine Schwester des D. hatte ein uneheliches Kind. Einer del" Bruder des D. ist ebenfalls in 
Fursorgeerziehung gewesen. -

D. war als Junge "sehr aufgeregt", nahm den ersten best en Gegenstand, urn auf die Ge
schwister zu schlag en oder nach ihnen zu werfen. 1m letzten Schuljahr stahl er bei Verwandten 
22 .Mark und aus dem Laden eines Obsthandiers eine Decke. Nach Schuientiassung gehorte 
D. einer klein en Bande Jugendlieher an, die sieh unter Fuhrung eines 22 jahrigen Fuhrknechtes 
auf der StraBe und in Wald und Feld herumtrieb; 1909 beteiligte er sich an einem Einbruch 
in eine Schreinerwerkstatte und HHO an dem Einstieg in den Wohnwagen eines Karussell
besitzers. Ais Arbeiter einer Seilerfirma, einer Gummifabrik u. a. wechselte er haufig die 
Stellen, war ofter arbeitslos und schwanzte die Fortbildungsschule. 

In Flehingen arbeitete D. in der Landwirtschaft (August 1910 bis Juli 1912) und fuhrte 
sich reeht gut. Er blieb nach Anstaltsentlassung Ilh Jahre mit fleiBiger Arbeit als Knecht 
bei einem Bauern; Ende 1913 abel' vcrlicf3 cr die Stelle, kehrte nach .Mannheim zuruck 
und nahm Fabrikarbeit an. 

Wahrend des Krieges ist er zweimal bestraft worden, 1915 wegen einer gefahrliehen Kor
perverletzung (4 lVIonate Gefangnis), H1l6 wegen Gehorsamsverweigerung. D. machte mehr
fach unwahre Angaben, urn sich dem Frontdienst zu entziehen, und von Oktober 1916 ab 
hieIt er sich mit kurzen Unterbrechungen in Lazaretten auf, gab unbestimmte Beschwerden 
an, tauschte durch allerhand .Manipulationen Temperaturerhohungen vor und zeigte eine 
Reihe hysterischer Reaktionen, wie Fehlen des \Vurgreflexes, Herabsetzung des Hornhaut
und Bindehautreflexes, Aufhebung der Beruhrungs- und Schmerzempfindung an groBen 
Teilen des Korpers. Er wurde im Anschluf3 an die Gehorsamsverweigerung 1917 in eine 
psychiatrische Klinik gegeben, die ihn fur kriegsunbrauchbar erklarte. Mit Kriegsende 
kehrte D. nach Mannheim zuruck und bezog eine Schlafstelle. 1m Marz 1919 drang er mit 
einem seiner Bruder und zwei weiteren Komplizen in den Hof eines Sattlers ein; sie schlach
teten an Ort und Stelle 2 Ziegen und 1 Schwein, verpackten das Fieich in Sacke, deckten 
es mit Reisig zu, fuhren es auf einem Wagen in die Kammer des Bruders und verkauften 
es von dort. Nachdem zuvor, 1919, wieder eine psychiatrische Klinik ein Gutachten gestellt 
hatte, wurde D. verurteilt (6 Monate Gefiingnis). 
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1921 brach er nach Herausheben der Rolliiden und Eindrticken der Fensterscheiben in 
das Btiro einer Mannheimer Fabrik ein. Von einem der beteiligtenKomplizen, einem ehe. 
maligen AngesteIlten der Fabrik und Vorsitzenden des Betriebsrates, war der Plan ausge. 
gangen, den dortigen Kassenschrank zu offnen; der zweite, ein Arbeiter der Fabrik, hatte 
die Zeichnungen der betreffenden Raumlichkeiten geliefert. Das Unternehmen blieb aber ohne 
Ergebnis, da aIle drei der Mechanik des Schrankes nicht beikamen (8 Monate Gefangnis.) 

1922 stahl D. Weinglaser aus einer Wirtschaft und im gleichen Jahre auf einem Bahn. 
gebiet im Walde gemeinsam mit seiner Frau und einem weiteren Ehepaar 10 Zentner Kohlen, 
wurde aber beim Fortfahren tiberrascht und zum Abladen gezwungen (41/2 Monate Gefangnis.) 

1923 beteiligte er sich an dem Verkauf gestohlener Kartoffeln (2 Monate) und stahl aus 
einem Stall eine Gans, der er gleich den Hals herumdrehte, und bot einem Zeugen ein 
Schweigegeld (8 Monate Gefangnis). Er verbtiBte von der Strafe 5 Monate und erhielt wegen 
einer beginnenden Lungentuberkulose fiir den Rest Strafurlaub auf Wohlverhalten. Bei den 
Untersuchungen tiber seine Delikte pflegt D. entweder jede Erinnerung abzustreiten oder 
den Diebstahl als Fundunterschlagung darzusteIlen. In der Haft hat er sich immer un· 
beanstandet geftihrt. 

Seit 1919 ist D. verheiratet; er hat vier Kinder, von denen dasjtingste 1926, das alteste, ein 
eigenes uneheliches, 1919 geboren wurde. Er ist seit Kriegsende meist arbeitslos gewesen. 
In den tibrigen Zeiten hat er in verschiedenen Fabriken die Beschaftigung gewechselt, Not. 
standsarbeiten und hier und da Gelegenheitsarbeiten verrichtet, z. B. in einem Neubau 
oder im Hafen bei den Franzosen; nach dem Krieg hatte er sich an DarsteIlungen ftir Kino
aufnahmen beteiligt. 

Bei der Nachschau wurde D. als Mieter eines Zimmers in einem zwar guten 
Vorderhause angetroffen, aber sein eigener Raum, Kammer und Kiiche in einem, 
strotzte von Nachlassigkeit. Ein Schrank und eine Anrichte, ein Tisch mit zwei 
Stiihlen und einer Bank, zwei Betten und ein Of chen, auf dem zugleich gekocht 
wurde, waren das Mobiliar fiir die damals noch fiinfkop£ige Familie; rings in 
Reichhohe hing die Tapete in Fetzen herunter. An Kleidung besaBen die Kinder 
nur, was sie auf dem Leibe trugen, und sie war schmutzig wie die Bettwasche, 
die ebenfalls nicht gewechselt werden konnte. Anfang 1927 ist D. in eine stadtische 
Baracke gezogen, Wand an Wand mit Lange (49) und bewohnt dort eine Kiiche 
und eine Kammer. Die Frau des D., eine junge und hiibsche Fabrikarbeiterin, 
ist seIber noch ein halbes Kind; 1922 hat sie an dem Kohlendiebstahl des Mannes 
teilgenommen, in den letzten Jahren geht sie angeblich standig auf Fabrikarbeit. 

D., ein kleiner schlanker Mann mit weichen Bewegungen, tut zunachst auBerst 
unbefangen, als handle es sich um eine Verwechslung mit einem seiner Bruder, 
und verschanzt sich in der weiteren Unterhaltung hinter diirftigen Mitteilungen, 
ahnlich seiner in den Kliniken und in jeder Untersuchungshaft befolgten Methode, 
mit Angaben zuriickzuhalten, da er nicht weiB, was fiir Konsequenzen daraus 
gezogen werden konnen. 

Eine Lenksamkeit, die ihn in einer geordneten Umgebung, wenn er in sie 
hineinversetzt ist, fiigsam, in einer £reigewahlten verfiihrbar macht, wird von 
den beiden psychiatrischen Gutachten, die vorliegen, hervorgehoben. Sein herab
gesetzter Intellekt hat bei ihm, wie in den Fallen Jahn (19) und Steinhaus (20), 
auf dem Boden der Haltlosigkeit die widerstandslose Hingabe an Verfiihrungen 
durch Dritte begiinstigt. Wiederum verlauft hier die Kurve des Verhaltens 
zwischen Schule und ersten Arbeitsstellen, zwischen Anstalt oder Gefangnis und 
Riickkehr in die GroBstadt in einem Zickzack. In der Freiheit, in der die Fiihrung 
des D. absinkt, wird er von Schulentlassung ab in dem willigen Ge£olge aktiver 
Krimineller gefunden; in der Gemeinschaft mit ihnen hat er sich neben Dieb-
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stahlen viermal an Einbriichen beteiligt. Die wenigen eigenen Delikte hingegen, 
eine Hehlerei und zwei Gelegenheitsdiebstahle, weisen diese Aktivitat nicht auf 
und halten sich in der fiir den Haltlosen typischen Form der gewohnlichen 
Eigentumsvergehen. Mit der Ehe kam zuniichst noch kein Stillstand in seine 
Kriminalitat; erst in das Jahr 1923 fiel das letzte Delikt. Heute hat sich D. in 
eine schlaffe Passivitat zuriickgezogen; seine Frau geht auf Arbeit, und er bleibt 
in einer verwahrlosten Umgebung zu Hause. 

Seine Passivitiit triigt aber nicht die freundlichen Ziige etwa des Jiiger (17) 
oder des Jahn (19). Seine gemiitliche Ansprechbarkeit ist weit geringer; "ge
driickt und stumpfsinnig" hatte er schon als Junge in der Schule im Unterricht 
dabei gesessen, und beide psychiatrische Gutachten stellen spiiter eine miirrische 
Indolenz fest. Dem zweiten Gutachter erschien D. sogar dariiber hinaus "als 
ein ubelwollender uncI verbrecherisch veranlagter Mensch, dessen Lebensbahn 
mit Sicherheit in ein vollkommen asoziales Verhalten munden" werde. Wenn 
nun auch die Kriminalitiit des D. sein Leben heute nicht mehr beherrscht, so 
bleibt er cIoch in Lebensfiihrung und }Tilieu hinter denen der iibrigen :Fiille 
dieser Gruppe zuruck. Es durfte dies mit aus seiner gemiitsarmen Indolenz zu 
verstehen sein. Er erinnert an den Fall Lanke (49) der III. Gruppe; mit ihm teilt 
er auch den hysterischen Einschlag nnd die explosiblen Ziige. Beide psychiatrische 
Gutachten erwiihnen seine Neigung zu Erregungsausbriichen, vor aHem unter 
alkoholischem EinfluH. In der Aufregung sei er "von sich", gibt er seIber an; 
er sei "weg", wenn man ihn iirgere, sagt seine Familie. Ein Affektdelikt hat er 
aber nur einmal wiihrend des Krieges begangen. 

* (22) Otto Weyuenegg, geb. 15. I. 1894 in Mannheim. 

Haltloser. 

Der Vater war Kellner. ~ach seinem Toue HI05 brachte sich die )Iutter karglich als Putz
frau durch; sie lieB ailE'S dem einzigen Sohn zukommen und schickte ihn auf Biirger. und 
Realschule. Er war dort faul und betrug sich schlecht. Nach Schulentlassung wechselte er 
14·, 15- und 16jahrig sieben mal als Kaufmannslehrling die Stelle oder wurue, wenn cr nicht 
seIber aus del' Arbeit fortlief, wegen Vnehrlichkeiten entlassen. Er trieb sich frech und verbum· 
melt in schlechter Gesellschaft herum, spielte FuJ3ball und arbeitete seit Sommer 1910 iiber· 
haupt nicht mehr. lVIorgens schlief er lange, kam nachts spat nach Hause, schlug die Mutter, 
wenn sic ihm VOl'haltungen machte und sperrte sie einige .:\Iale aus der \Vohnung aus. Als 
er ihr einen Koffer erbrochen und 10 :VIark daraus gestohlen hatte, beantragt sie seIber die 
Fiirsorgeerziehung fiir ihn. 

In Flehingen (Oktober !tHO bis nIarz HJl3) arbeitet W. als Sattler, ist "gesund und 
munter", fiihrt sich ordentlich, erhalt nul' Birafen wegen seiner Geschwatzigkeit und legt 
zum SchluB eine gute Gesellenpriifung abo Nach Anstaltsentlassung bleibt er als Sattler· 
geselle bis Kriegsbeginn in dem gleichen Geschiift. 

Wahrend des Krieges in russische Gefangenschaft geraten, heiratete W. 1918 in Peters
burg eine Russin und kehrte Hl20 mit ihr in seine Heimat zuriick. Er trat wieder in die 
Sattlerfirma ein, die ihn Yor clem Krieg beschaftigte, wurde aber nach zwei Jahren entlassen, 
als er zur Aufpolsterung seiner eigenen Mobel 30 Pfund RoBhaar, 10 Stiick Polsterleder, 
Gurte und Gam gestohlen hatte. Nach Entdeckung war der groJ3ere Teil der Ware noeh 
nicht verarbcitet und konnte riickcrstattet werden (40 Tage Gefiingnis). Von da ab bis 
Anfang 1925 war W. erwerbslos; seitdem will er Privatarbeiten in seinem Handwerk 
iibernommen haben. - Ein 1!Jl5 geborener unehelieher Sohn, den die Frau mit in die 
Ehe brachte, ist in einer Pflegestelle untergebracht. Die Mutter seIber geht dem Ver
dienste naeh; sie war einige Jahre Verkauferin in einem \Varenhause, in den letzten Jahren 
naht sie. 
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In einem guten Mannheimer Vorderhaus nahe einer GeschaftsstraBe bewohnt 
W. ein helles, geraumiges Schlafzimmer und eine anstoBende Kiiche. Alle Mobel 
sind weiBlackiert, die Messinggestelle der Betten mit groBen violetten Schleifen 
verziert. Puderquaste, zierliche Toilettegegenstande und ein rassiger Hllnd 
vervollstandigen dieses Arrangement und den hiibschen Schein, der hier geliebt 
wird. W. ist ein schlanker, wohlproportioniert gebauter Mann mit siidlich 
schwarzen Haaren und Augen, einem blassen Teint und vollen Lippen; seine 
Mutter, sagt er, sei eine Siidfranzosin gewesen, und das Fremdlandische seiner 
Erscheinung sucht er durch einen russischen Akzent seiner Sprache zu unter
streichen. Seine gute Gestalt triigt er mit BewuBtsein, und beide Eheleute 
kleiden sich in einer Eleganz, die zu Stand und Einkommen kaum im Verhaltnis 
steht; W. markiert den gewandten Kavalier und mischt in die Korrektheit seiner 
Umgangsformen eine bohemehafte Nonchalance, von der er offenbar iiberzeugt 
ist, daB sie ihm vorziiglich zu Gesicht steht. In seinen Gesprachen, die er mit 
iibergeschlagenen Beinen und einer Zigarette im Munde fiihrt, sucht er sein 
Viel- und Besserwissen in ein rechtes Licht zu riicken. Er spricht belehrend iiber 
notwendige Reformen in der Fiirsorgeerziehung, in die er ja nur aus Versehen 
hereingekommen, die aber kennenzulernen doch interessant gewesen sei, oder 
iiber eine edorderliche "Umstellung" der Anstaltswerkstatten auf gefallige Er
zeugnisse modernen Geschmackes, und er werde gern einmal nach Flehingen 
kommen, um fiir eine derartige Neuorganisierung der Sattlerei dem ehemaligen 
Meister mit seinem Rate zur Hand zu gehen. Mit billigen Rezepten ist er rasch zur 
Stelle; das Oberflachliche einer angelesenen Bildung aber und der deutlich spiirbare 
Mangel an wirklichen personlichen Uberzeugungen zeigen ihn in einem Aufputz, 
unter dem ein Inhalt nicht zu finden ist. Mit einer iiberlegenen Handbewegung 
kommt ervon selbst auf seinenDiebstahl zu sprechen und erledigt ihn als "einekleine 
Meinungsverschiedenheit", die er mit seinem Chef gehabt habe. Sie hat ihn seine 
Stellung gekostet, und er ist jahrelang arbeitslos gewesen. Ober seine gegenwartige 
Beschiiftigung spricht er sich nicht naher aus, er arbeite privat und wolle mit 
einem Kompagnon ein Geschiift griinden, geht aber rasch wieder dariiber hinweg. 

W. wurde im Gegensatz zu den iibrigen Fallen dieser Gruppe in einem relativ 
geschiitzten Milieu groB; das Fehlen eines eigenen Haltes aber hat auch hier 
nach der Schule zu einem raschen Abgleiten gefiihrt. Nach der Entfernung 
aus der liederlichen Kameradschaft und dem fiir ihn ungeeigneten Kaufmanns
beruf ist sein Verhalten in der Anstalt ordentlich geworden; er hat ein Hand
werk gelernt und ist auch dabei geblieben. Damit ist fiir seine soziale Lebens
fiihrung viel erreicht. Aber der ganze personliche Eindruck, zusammen mit 
dem Diebstahl in einer Firma, der er jahrelang angehorte, weden letzten Endes 
ein ungiinstiges Licht auf ihn und lassen vermuten, daB man es hier trotz des 
vereinzelten Deliktes und der GleichmaBigkeit der Beschaftigung mehr mit einem 
.auBeren Schliff als mit einer verlaBlichen inneren Soliditat zu tun hat. 

2. Hyperthymische. 
* (23) Helmut Sommer, geb. 26. III. 1894 in einem Stiidtchen im mittleren Schwarzwald. 

Hyperthymischer mit explosiblen Ziigen. 
Der Vater war Tagelohner, trank haufig und nahm sich das Leben, als S. noch nicht zur 

Schule ging. Bei der Mutter, einer ehemaligen Fabrikarbeiterin, genoB er eine unsorgsame 
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Erziehung. S. war in der Schule der Zweite seiner Klasse, intelligent, aber eigensinnig und 
launenhaft. Nachdem der Stiefvater fiir den 13jahrigen die Fiirsorgeerziehung beantragt 
hatte, wurde S. bis zum Ende der Schulzeit auf einem Bauernhof im Schwarzwald in Familien
pflege, nachher zu einem auswiirtigen Meister in eine Friseurlehre gegeben. Ais er mehrfach 
die Lehre gewechselt, eine Hausburschenstelle angenommen und auch diese wieder verlassen 
hatte, kam er 16 jahrig nach Flehingen. 

In 3 Anstaltsaufenthalten (April 1910 bis Oktober 1911, Kovember 1912 bis Dezember 
1912, Januar 1913 bis Mai 1913) arbeitete S. fleiBig, erhielt jedoch wegen vieler "Frech
heiten" und dreimaligen Entlaufens Strafen; auf einer der Entweichungen stahl er in einem 
Neubau einen Maurerkittel, urn die Anstaltskleider dagegen zu vertauschen. Aus seinen vielen 
Stellen nach den Anstaltsentlassungen - hei Zimmermeistern, in einem Eisenwerk und als 
Dienstknecht bei Bauern - lief er fort, kam auf der einen Stelle mit dem Meister nicht aus, 
auf der anderen war es ihm zu schmutzig, auf der dritten gab es ihm zu oft Dampfnudeln, 
oder er bekam die oberste Brotschnitte, die ihm zu trocken war. Er fand iiberall andere An
stande, und umgekehrt klagten die Arbeitgeber iiber sein dreistes und freches Benehmen. 

In einer Werftdivision, in die er 1914 eintrat, machte er freiwillig einen Taucherkurs mit. 
Wahrend des Krieges wurde S. wcgen einer Achtungsverletzung (1 Jahr Festung) verur
teilt, nach guter Fiihrung aber nach einem halben .Jahr entlassen. 

1918 heiratete er eine arme Fischertochter, die er als Matrose kennengelernt hatte, und 
kehrte mit ihr in seinen Heimatort zuriick. Die krankliche Frau starb nach zwei Jahren an 
Magenkrebs. Wiihrend der armlichen Vcrhiiltnisse dieser Zeit lieB sich S. im Friihling 1920 be
stimmen, von einer Abbruchstelle, auf der er beschaftigt war, eiserne Trager zu ent
wenden, fiir die ihm Lebensmittel versprochen waren. Da ihn die Beharde als "an
standigen und soliden Menschen'· kannte, wurde ihm Strafaufschub zugebilligt und 1924 
die Strafe (3 Wochen Gefiingnis) endgliltig erlassen. 1923 hatte S. noch einmal wegen Be
leidigung eine kleine Geldstrafe zu zahlen. 

1921 ging er eine zweite Ehe ein. Jetzt ist er seit Jahren \Valdarbeiter, hat vor kurzem 
einen Sprengkurs mitgemacht und nennt sich heute Sprengmeister. Die Frau geht auf 
Arbeit; ein Kind, das 1925 geboren wurde. ist bei der GroBmutter in Pflege, wird tiiglich 
nach Feierabend yon den Eltern besucht und ist Samstag und Sonntag bei ihnen zu Hause. 

Er bewohnt an einem Berghang in einem sauberen Hauschen eine Kiiche und 
zwei Zimmer. Vor dem Wohnraum zieht sich unter dem Giebel des Hauses 
eine lange Veranda hin. Dort pflegt S. an den Abenden und an den Sonntagen 
zu sitzen und sich des Ausblickes in die Taler und Berge zu freuen. In dem 
Zimmer steht ein grof3er BlumenstrauB, wie ihn S. aIle Samstag auf dem Heimweg 
aus dem Walde mit nach Hause bringt. Seine geraumige Wohnung geht in 
(iediegenheit und freundlichem Schmuck liber das hierin t'bliche seines Stancil's 
hinaus. Er hat sich heraufgearbeitet. 

Umgehen, erzahlt S. sogleich, kann er mit jedermann, "und wenn es der Konig 
ware". Er ist eine kecke und straffe Erscheinung, der man den gewesenen 
Matrosen ansieht. Es freut ihn sichtlich, sich in solch guten Umstanden prasen
tieren zu konnen; er ist voll von seinen Erlebnissen, in deren Mittelpunkt das eine 
steht, es zu etwas gebracht zu habell. Den schonen FluB, der durch sein Heimat
tal flieBt, den Wald, in dem er taglich arbeitet, das Haus, in dem er wohnt, 
und auf das er es "seit langem abgesehen" hatte, alles, bis zu Frau und Kind 
und dem neuen Velourshut, den er sich kaufte, zeigt er strahlend vor: "Sagen 
Sic in Flehingen, der S. ist uill patellter Ked gewordcll!" Aueh Reine neue Hprellg
ausriistung holt er herbei und heginnt seine Waldarbeit zu schildern. Von jeher 
hat ihm aIle Tatigkeit gefaIlen, die seincn ganzen Schneid verlangte; der Taucher
kurs, spater im Krieg die Seeschlacht. hcute die selbstandige Sprengarbeit, das 
sind die Hohepunkte seines Lebens. 
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Unrast und Explosivitat, die in seiner Jugend hervortraten und eine unruhige 
Reibung mit seiner Umgebung in Anstalt und Stellen hervorrief, sind heute 
in seinem Bilde zuruckgetreten. Er ist zu geordneten Verhaltnissen gelangt. 
Inwieweit ein naturlicher ReifungsprozeB sich in dieser Entwicklung zeigt, 
und inwiefem die strengen Verhaltnisse des Militars, denen S. seIber vieles ver
danken zu sollen glaubt, entscheidend waren, um das HeranbiIden von Hem
mungen in ihm zu begunstigen, laSt sich kaum voneinander trennen. Am langsten 
hat sich nach Uberwinden der Unstete die Explosivitat des S. erhalten; die 
Neigung zu einem raschen Aufbrausen riB ihn im Kriege bis zu einem schweren 
VerstoB gegen die miIitarische Ordnung hin, spater hat er nur noch einmal einem 
Nachtwachter, dessen hanselnden Ton er nicht vertragen konnte, ein Zitat aus 
dem G6tz von Berlichingen zugerufen, wofur er sich aber, wie die Gerichtsakten 
besagen, in einer "auBerst anstandigen" Weise entschuldigte. Doch diese Reiz
barkeit ist weitgehend ausgeglichen, und S. gilt in seinem Heimatort als ein 
gem gesehener, umganglicher Kamerad; auch die Ehe mit einer Frau aus guten 
landlichen Verhaltnissen ist als friedlich bekannt. Der Rest einer Gefahr zur 
Explosion freilich ist nicht uberwunden, aber S. versteht mit ihr umzugehen, 
und aufreizenden Situationen weicht er aus. Seit Jahren ist er in seinem Ort ein 
geachteter Burger. 

* (24) Valentin Eckardt, geb. 1. III. 1892 in einem siidbadischen Landstadtchen. 
Hyperthymischer. 

Er ist der uneheliche Sohn einer Fabrikarbeiterin. Als er 3 Jahre alt war, heiratete seine 
~Iutter einen Pliischweber und hatte in dieser Ehe 7 Kinder, hinter denen der uneheliche 
Alteste zuriickstand. Beide Eltern hatten keinen guten Ruf. - Zwischen 1905 und 1909 
ging E. sechsmal monatelang auf Wanderschaft, nahm unterwegs Gelegenheitsarbeit in einer 
Spinnerei, einer Ziegelei, bei einem Kanalbau u. a. an. Er stahl wahrend dieser Zeit 1908 auf 
Anregung eines 20jahrigen Weggenossen in einem Walde 10 Mark aus der, Tasche eines 
schlafenden TagelOhners, jagte 1909 im Sommer einen Dachs und entwendete im Winter 
in einem Hause, in dem er beim Betteln Geld, Essen und Kleidung erhalten und die Socken 
gestopft bekommen hatte, von einem Nagel an der Kiichenwand eine silberne Uhr (6 Monate 
Gefangnis ). 

Die Strafe verbiiBte er im AnschluB an die ersten Flehinger Monate (Januar 1910 bis 
Marz 1910, September 1911 bis Januar 1912). Seine Fiihrung im Gefangnis war "derart ein
wandfrei", daB das Gericht auf eine abermalige Verbringung in die Anstalt verzichtete und 
ihn statt dessen in die Miillerei eines Biirgermeisters gab. September 1911 wurde er aber 
doch wieder in Flehingen eingeliefert, als er aus einer Stelle durchgebrannt war und in einer 
anderen einen Diebstahl begangen hatte; er entlief auch der Anstalt, wahrend einer Feld
arbeit, und blieb einen Monat lang auf Wanderschaft. 20jahrig entlassen, arbeitete er in den 
3/4 Jahren bis zu seinem Militarantritt im Oktober 1912 als TagelOhner in einer Weberei 
und als Knecht auf einem Bauernhof im Schwarzwald. 

Nach Kriegsende unternahm E. zwischen November 1918 und Januar 1919 'mit 11 Genossen 
Einbriiche in der Umgegend seines Heimatortes, stahl 20 Meter Teppichlaufer, eine Kuh, 
ein Kalb und groBere Geldsummen (21/2 Jahre Gefangnis). Er machte im ersten Jahr der 
Inhaftierung einen Selbstmordversuch, brachte sich durch den Schnitt mit einem Brot
messer eine tiefe Verletzung oberhalb des Handgelenkes bei und wurde bis zur Wieder· 
herstellung in eine Klinik verlegt. Nach sehr guter Fiihrung erhielt er im Januar 1921 Straf· 
urlaub auf Wohlverhalten. 

1m Jahre darauf heiratete E. die gut beleumundete Tochter eines kleinen Bauern und 
wechselte in den ersten Jahren der Ehe sechsmn.l, aber immer im Umkreise des gleichen 
Fabrikstadtchens seinen Wohnsitz. 1924 wurde E. nochmals wegen eines unerlaubten Handels 
verurteiIt (Geldstrafe) und im gleichen Jahre wegen einer WiIderei (4 Monate Gefangnis). an 
der er sich in einer 12kopfigen Gesellschaft beteiligt hatte. Fiir die VerbiiBung der neuen 



45 

Strafe und der Reststrafe von 1921 erhielt er Aufschub bis 1926, da er geordnete Arbeits
verhaltnisse nachwies, sich eine eigene Wohnung gemietet und Abzahlungen fiir angeschaffte 
Mobel zu leisten hatte_ - Ein eheliches Kind wurde1926 geboren und ist in Pflege bei den 
Eltern der Frau. Ein eigenes uneheliches Kind, das 1922 geboren war, hat E. in seinen 
jetzigen Haushalt aufgenommen. 

E. geht heute auf in seiner Arbeit; er fiihrt drei Websttihle, wird als vor
ztiglicher Arbeiter von seinem Chef geschiitzt und hat die Aussicht, in der Fabrik 
aufzurticken. Beginnt er eine Arbeit, so wirft er sich lebhaft in sie hinein, ohne 
wieder von ihr abzuschweifen; Olein rich tiger Rackerer" wird im Gefangnis tiber 
ihn gesagt, der bei jeder Arbeit eifrig dabei sei, beim Roden, beim Stockholzhauen 
im Schwarzwald, in jeder Arbeit gleich interessiert, frisch und verlaI3lich. 

Seine Verwahrlosung hat als ausgesprochene Vagabondage begonnen. Die 
ungtinstigen hauslichen Verhaltnisse, die nach Aktenberichten fUr ihn als den 
mitgebrachten unehelichen Sohn auBerdem keine freundlichen gewesen sind und 
ihn spater bewogen, das eigene uneheliehe Kind zu sich zu nehmen, um ihm eine 
glliekliehere Jugend zu siehern, als er sie hatte, scheinen seine Entfernungen aus 
dem Elternhaus begtinstigt zu habell. Eine lebhafte Unrast aher hat ihrerseits 
unmittelbar an seinem hau£igen Fortlaufen mitgewirkt. Er fiihlt sie aueh heute 
noeh in sieh und meint, wenn Frau und Kind ihn nieht hielten und er nieht wliBte, 
wo er "hingehorte", so ware er auch jetzt noch an keinen Ort zu binden: "Ohne 
sie ware ieh tiber aIle Berge 1" Er ist ein kleiner Mann mit einem festgebauten 
Korper und einem intensiven Mienenspiel. Am Krieg hat ihn seine rastlose 
Aktivitat Gefallen finden lassen: ,,leh wurde auf der Stelle wiedel' gehn" , sagt 
er aufleuehtend, und in das stille Leben der Heimat hat er sieh naeh Beendigung 
des Krieges nieht hineinfinden mogen. Charakteristiseh aber fur ihn ist, daB es 
nieht die tibliehe schleehte Gesellsehaft war, in die er damals geriet, sondern daB 
die Komplizen seiner Einbruehe ehemalige Soldaten waren und in keinem sehlech
ten Rufe standen; bei der Strafbemessung wurde ihnen daher die allgemeine Ver
wirrung der Rechtsbegriffe als mildernd zuerkannt, und spiiter in der Haft fiihrten 
sie sieh gut. Formliehe Plunderungszuge waren es, die naeh den Akten die Bande 
zur Beunruhigung der Bevolkerung unternommen hatte; E. sehamt sieh ihrer heute, 
und seine ungezugelte Aktivitat von damals hat sieh inzwisehen sozial geregelt. 

Die Wcbcarbeit, die er auf Veranlassung seines Gefiingnisses aufnahm, hat 
ihm anfangs nieht gefallen, denn das sei kein Mannsgesehiift; "aber jetzt bin ieh 
ganz verblitzt in die Weberei", sagt er, "jetzt habe ieh ein Ziel, und wenn ieh mal 
ein Ziel habe, dann gehe ich ihm aueh nach". Der Wert einer Arbeitsleistung, 
dem er sieh in seiner erstcn Inhaftierung 1910 zuganglieh gezeigt hatte, und auf 
den der Kern seiner Personliehkeit anspraeh, ist im Verlaufe einer langsamen 
Entwieklung fur ihn bestimmend geworden. Die Hinfiihrung zur festen Berufs
arbeit, die ihm nach seinen Einbruchen das Gefangnis vermittelte, die Ein
wirkung eines Geistlichen, YOIl dem E. in groBer Warme sagt: "Fur ihn waren 
wir aIle durchsiehtig", unci der EinfluG seiner ruhigen und frisehpn Frau, die er 
nach cler Haft heiratete, habon ihn in dieser Entwieklung unterstutzt. Fabrik, 
Amtsgerieht und Gefangnis, den en seine gegenwartige Arbeits- und Lebensweise 
vertraut ist, stellen ihm eine gute Prognose. 

Aueh in seinen auGeren Verhaltnissen kommt E. allmahlich voran; er hat 
naeh einigen J ahren des Herumziehens in moblierten Zimmern oder bei Ver-
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wandten zwei eigene Mansarden bezogen und fUr sein Schlafzimmer solide helle 
Mobel angeschafft. Die Verfestigung seines Lebens betrachtet er seIber mit Wohl
gefallen und bietet in seiner temperamentvollen StabiIitat ein erfreuliches Bild. 

* (25) Eugen Baland, geb. 27. IV. 1896 in einer wiirttembergischen Stadt. 

Hyperthymischer mit haltlosen Ziigen. 

Der Vater ist ein mehrfach und schwer vorbestrafter Reisender, der haufig seinen Wohnort 
zwischen wiirttembergischen und badischen Stadten wechselte. Die Mutter, iiber die Nach
teiliges nicht bekannt ist, starb, als B. 12 Jahre alt war. Erst vor kurzem heiratete der Vater 
in zweiter Ehe eine Kellnerin, von der er sich wieder scheiden lieB. - B. kam nach dem Tode 
der Mutter, als der Vater fiir langere Zeit im Gefangnis saB. zu einem Onkel, einem Friseur 
in einem badischen Landstadtchen, in Pflege. IOjahrig schwanzte B. den Unterricht und 
trieb sich auch nachts im Freien herum. Die Schule schildert ihn als begabten und lebhaften 
Jungen, der mit Leichtigkeit den Anforderungen geniigen konnte, aber leichtsinnig und faul 
sei. B. wurde im Hause des Onkels schlecht beaufsichtigt und beging, 12- und 13jahrig, 
einen Diebstahl. 

Mit Schulentlassung nach Flehingen iiberwiesen, arbeitete er mit fortgesetzt guter Fiih
rung und anhaltendem FleW in der Gartnerei (April 1910 bis Februar 1913); er entwich 
einmal. Nach Anstaltsentlassung fiihrte er sich auch in einer Stelle in einem kleinen Stadt
chen gut; nach VerIauf eines Jahres aber war er nur noch durch Zureden der Anstaltsleitung 
weiter bei seinem Handwerk zu halten. 

Unter dem EinfluB zweier Gartnerburschen, die beide wegen Diebstahls und Bettelei vor
bestraft waren, entwendete B. im Friihjahr 1914 aus dem Garten eines neuen Arbeitgebers ein 
Apfel- und ein Zwetschenbaumchen, im April eine Edeltanne, die er einem fiinfzehnjahrigen 
Madchen schenkte, "das er gerne sah", und aus einer anderen Gartnerei 8 Stallhasen, von denen 
er einige seIber zur Zucht behielt, die anderen verkaufte und verschenkte. Da er im iibrigen 
frech und faul gewesen war, zur Arbeit hatte angehalten werden miissen, zeigte ihn der Meister 
an und entlieB ihn (4 Monate Gefangnis). Mit der Gefangnisentlassung zu Beginn des Krieges 
wurde von der geplanten Riickverbringung nach Flehingen abgesehen, und B. erhielt die Auf
lage, sich zum Heer zu stellen. Er trieb sich aber statt dessen ein halbes Jahr lang herum und 
riickte erst im Dezember 1914 ein; er stand in einer Maschinengewehrkompagnie und will bis 
zum Unteroffizier avanciert sein. B. plante, beim Militar zu bleiben, trat aber 1920 nach 
seiner Angabe aus dem Grenzschutz aus, da seine Braut, der er 1914 das gestohlene Tannchen 
geschenkt hatte, und mit der er seither in Verbindung geblieben war, sich nicht entschloB, 
ihm in die entfernte Garnison zu folgen. Er zog in ihr Heimatstadtchen, wohnte in ihrem 
Elternhaus und heiratete sie 1923; einem 1919 vorehelich geborenen Kinde lieB er seinen 
Namen erteilen. 

Seit 1920 arbeitete B. auf verschiedenen Stellen, 1920/21 als Hilfsarbeiter in einer Schlosser
firma, aus der er nach einem Diebstahl von Kupferplatten, die er nach Feierabend zerschnitten 
und mitgenommen hatte, entlassen wurde; vermutliche weitere Diebstahle waren ihm nicht 
nachzuweisen (14 Tage Gefangnis). 1921/22 stand er als Maschinist in einem Baugeschaft, 
das auswartige Arbeiten iibernahm, wurde aber auch dort entlassen, als er bei einem Bau in 
\Vestfalen von seiner Lokomobile fort- und nach Hause gelaufen war. Er nahm dann vorerst 
keine neue Stelle an, sondern kaufte 1922/23 in der Umgegend Gold auf und verkaufte es in 
Pforzheim. 1923/25 als Hilfsarbeiter in einer Gerberei wurde B. ein drittes Mal entlassen, 
nachdem er aus dem Ledermagazin, iiber das er mit einem Aufsichtsbeamten zusammen das 
Gewahrsam fiihrte, Lederstiicke im Werte von 20 Mark gestohlen und sich Schuhe daraus 
hatte machen lassen (3 Wochen Gefangnis). Er erhielt eine Bewahrungsfrist bis Friihjahr 1928. 

Zur Zeit ist B. wieder als Heizer in einer Baufirma tatig. Seine Frau geht taglich als 
Goldarbeiterin in die benachbarte Stadt. 

Seine Wohnung in einem kleinen wiirttembergischen Bergstadtchen ist sehr 
einfach; mit einem Kleiderschrank und einer Kommode, einem Tisch und ein 
paar Stiihlen ist der Wohnraum eingerichtet. Auf einem ehemaligen Spiel
tischchen des Kindes steht eine Reihe von Blumentopfen mit Pflanzen, die B. 
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irgendwo gefunden oder als Stecklinge geschenkt bekommen hat und mit einer 
letzten Anhanglichkeit an die ehemalige Gartnerei groBzieht; er geht in seiner 
Art wohl ziirtlich, aber ungefuge mit ihnen urn, und so sehen sie aIle recht 
ruppig und struppig aus. Die W ohnung seIber ist sehr ordentlich, trotzdem die 
Frau jeden Morgen urn 6 Uhr auf die Arbeit geht und erst abends nach Hause 
kommt. Das achtjahrige Madchen ist bei der Beschaftigung beider Eltern ganz 
auf sich angewiesen; nur mittags kommt der Vater, mit ihr zu essen. Sie ist ein 
sehr wildes Kind, das in den Gassen des Stadtchens zu Hause ist und in allen 
Baumen und Neubauten klettert. 

Triefend naB kommt B. bei der Nachschau an einem Sonntagnachmittag von 
einem verregneten Radfahrfest zuruck, vergnugt und scherzend, denn er hat 
eine Laune "nicht zum umbringen" , wie er sagt, zieht sich seinen besten Anzug 
an und setzt sich lustig zu Kaffee und Schneckennudeln an den Tisch. Er ist 
eine kleine schlanke Gestalt, zah und kraftig; bis vor einigen J ahren will er 
dick und rundlich gewesen sein, aber die Heizerarbeit habe ihm zugesetzt. Er 
hat sehr frohliche blaue Augen, und von seinen blonden Haaren fallt ihm ein 
ungebandigter Schopf auf die Stirn. Der Gesprachsstoff geht ihm nicht aus, und 
munter anschaulich plaudert er, von einem zum andern springend, von Krieg, 
Arbeit, Frau und Kind, von Vereinen, in den en er Mitglied ist, von Radfahrtouren, 
Burgen, Sommerfesten, vom Richter und vom Apotheker, stets am AuBeren 
haftend und jedem Geschehnis eine liebenswurdige Seite abgewinnend. Auch 
unliebsame, ihn kompromittierende Dinge ruckt er durch Drastik oder Komik 
in ein gunstigeres Licht, und seine Entgleisungen ernst zu nehmen uberlaBt er 
seiner Frau. Ais ein "freundliches, gefalliges, aber leichtes Kerlchen" ist er aus 
seinen fruheren Jahren der Anstalt Flehingen in Erinnerung. Er hat sich darin 
nicht geandert; beweglich, liebenswurdig und leichtsinnig, so ist er auch als Mann 
geblieben. Wahrend Sommers (23) Reizbarkeit und Unstete im Laufe des Lebens 
allmahlich abklingt, ohne sich etwa zuvor durch eine auBere Umgebung zeitweilig 
verdrangen zu lassen, zeigt sich die Haltlosigkeit des B. gerade darin, daB sein 
Verhalten in der Anstalt und beim Militar einwandfrei ist, in der Freiheit aber 
absinkt, und seit den Flehinger Jahren hat seine soziale Fuhrung den gleichen 
Turnus beibehalten: aIle paar Jahre begeht er ein kleines Eigentumsdelikt, und 
aus samtlichen Stell en ist er bisher entlassen worden. 

Eine stabile soziale Position hat er also nicht gewonnen. An einer Berufs
arbeit seIber aber halt er fest. Die Gartnerei freilich hat er mwh dem Krieg nicht 
wieder aufgenommen; sie sei ihm zuwider gewesen; er habe von jeher den Wunsch 
gehabt, Schlosser zu werden, und diesem Ideal fUhlt er sich jetzt in seinen 
Stellungen als Heizer nahe. 

* (26) Theodor Voss, geb. 6. 1. 1893 in einer elsassischen Stadt. 

Hyperthymischer mit haltlos unsteten Ziigen (beschrankt). 

Der Vater hatte neben ein paar Ackern einen kleinen Kolonialwarenladen in einem Stadt
ehen in der Nahe von StraBburg; er starb, als V. und seine urn cinige Jahre jiingere Schwester 
noch nicht in die Schule gingen. V. lief als Kind haufig von Hause fort; er war "von so 
schlimmer Art", daB die Mutter ihn 7jahrig in die Schule eines Pfarrers gab, und nachdem 
er dort zweimal durchgebrannt war, nochmals in eine andere Anstalt, die ihn bis Schulende 
behielt. V. war intellektuell "etwas beschrankt". 15jahrig verdingte er sich in seiner Heimat 
als Schiffsjunge und stahl auf einer der Stell en einem Matrosen 20 Mark; der Mutter nahm er 
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Wertsachen und Geld aus Ladenkasse und Schrank, trieb sich beschaftigungslos herum und 
iibernachtete in Schuppen und StiUlen. 

In Flehingen wurde V. nach kurzem Versuche, ihn als Schlosser oder Korbmacher arbeiten 
zu lassen, in 2 Anstaltsaufenthalten (Marz 1910 bis Marz 1911, August 1912 bis Januar 1913) 
in der Landwirtschaft beschaftigt. Er entwich wohl zweimal, fiihrte sich jedoch im 
iibrigen recht befriedigend. Auf Drangeri der Mutter, die den Sohn in der Landwirtffchaft 
und im Geschaft benotigte, entlieB die Anstalt ihn erstmalig nach einem Jahr; er arbeitete 
aber zu Hause nicht, sondern trieb sich mit groBen Summen herum, die er wieder aus der 
Ladenkasse gestohlen hatte, so daB die Mutter seIber eine Wiederaufnahme in Flehingen 
beantragte. Er wurde endgiiltig mit Vollendung des 20. Jahres im Januar 1913 aus der An· 
stalt entlassen; Beschaftigung und Aufenthalte in den folgenden 3/4 Jahren sind unbekannt. 
1m Herbst 1913 ging V. zum Militar und erwarb sich zu Anfang des Krieges das Eiserne Kreuz 
II. Klasse. Wegen Fahnenflucht, Diebstahl und Korperverletzung wurde er im Verlaufe der 
weiteren Kriegszeit zu 21/2 Jahren Festung verurteilt. Er nahm 1918 wieder Wohnung in 
seiner Heimatstadt und trat Heizerdienste auf einem Schiff an. Seit 1921 ist er als stadtischer 
TagelOhner angestellt; zur Zeit fiihrt er einen Dieselmotor am Rheinufer. 

1923 zeigte ihn die Mutter wegen eines Diebstahls an (20 Tage Gefangnis); er hatte sich 
tags bei ihr auf den Heuboden geschlichen und nachts aus dem Stall eine gestopfte Gans 
und einen Stallhasen gestohlen. Er war auch zuvor schon etwa zehnmal in die Wohnung der 
Mutter eingedrungen, um ihr Lebensmittel zu entwenden. 1m Rausch hat er des ofteren 
Mutter und Schwester geschlagen, im Hause gelarmt und Lampen und Geschirr zusammen· 
geworfen. 1919 heiratete er ein Madchen aus einer nicht gut beleumundeten Familie. 

Der gut situierte, halblandliche elterliche Haushalt, dem er entstammt, solI 
sich von jeher in dem gleichen vorzuglichen Stand befunden haben, in dem er 
bei der Nachschau angetro££en wurde, ein eigenes Haus, blank von oben bis unten, 
gut gep£legte bluhende Blumen in den Fenstern und die Stalle sauber gescheuert. 
Nach dem fruhen Tod des Mannes hat die rustige Mutter Landwirtschaft und 
Geschaft allein durchgefuhrt und geht heute noch, tiber sechzig Jahre alt, eine hohe, 
schlanke und aufrechte Gestalt, taglich auf den Acker. In diesem guten sozialen 
Milieu hat V. sehr fruh Erziehungsschwierigkeiten gemacht. Ob hereditare Ein. 
flusse vorliegen, laBt sich nicht feststellen; der Vater wird als eine "frohliche 
Natur" geschildert, ohne daB Naheres tiber ihn in Erfahrung gebracht werden 
konnte. Eine intelligente und arbeitsame Schwester des V. steht in gutem Rufe; 
sie ist eine schwerblutige junge Frau, die wegen ihrer "Nerven" in arztlicher 
Behandlung war. 

V., eine mittelgroBe, gedrungene Figur, mit derben Gliedern und einem 
breiten Gesicht, ist im Gegensatz zu seiner Schwester in der Stimmung gehoben; 
seine braunen Augen haben einen gesteigerten Glanz, und wo er hinkommt, 
lacht er und macht mitlachen. Bei der Nachschau wurde er von der Kirmes 
geholt, wo er mit seinem altesten Jungen, einep1 blonden Lockenkopf, der "Windig 
wie der Vater" sei, wie Mutter und Schwester erzahlen, Karussell gefahren hatte. 
Von Kind auf war V. wegen seines freundlichen Wesens "uberall gut gelitten", 
und man vergaB dem frohlichen Jungen seine Streiche, wie er sie seIber vergaB. 
Auch heute ist er in seiner unverwiistlichen Stimmung in der Ortschaft beliebt; 
er ist gern bei allem dabei, tragt das Abzeichen eines Arbeitergesangvereins, ist 
Mitglied in einem Arbeitersamariterverband, in jede Sammelliste zeichnet er 
einen Beitrag, und in seiner Gutmutigkeit schenkt er "das Hemd vom Hinnere 
weg". Uber seine Berufsleistungen solI es keine Klagen geben; er ist bei der 
Stadt als guter Arbeiter angeschrieben, und er seIber hat Interesse an seiner 
Tatigkeit: Heizer zu sein, sei stets sein Lieblingswunsch gewesen. Auch die 
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Flehinger Akten anerkannten seinen FleiB; bemerkenswert aber ist, daB er sich 
zum Handwerk in der Anstalt nicht geeignet zu haben scheint. 

In seinen Kinderjahren war er zu keinem Verweilen zn bringen. "Er war 
bei nichts dabei zu halten", sagt seine Schwester uber ihn, und die Mutter, die 
seines unruhigen und sprunghaften \Vesens nicht Herr ,vurde, gab ihn zur Er
ziehung auBer Haus. Am bedenklichsten erschien die Unstete, in der er sich 
schon als Kind aus dem Heimatort entfernte, und die in den Pubertatsjahren 
derart anschwoll, daB er Ladenkasse und Wertsachen der Mutter angriff, urn sich 
die Mittel fUr sein Umhertreiben zu beschaffen. Dabei blieb es auch nach dem 
Flehinger Aufenthalt. Erst die Nachkriegszeit findet ihn beruhigter; er ging als 
Heizer auf ein Schiff. das von Basel bis Kaln den Rhein befuhr. Zwei Jahre 
spater aber verdroB den 28jiihrigen auch dieser Rest des Hin und Her, und 
seitdem halt er fest en W ohnsitz in seinem Heimatort. 

Er hat sich also eine soziale Existenz geschaffell. In ihrer wirtschaftlichen 
Qualit~it aber wird sie durch seine Neigung zum Alkoholismus sUindig be
eintrachtigt; ein unverh~iltnismiiBiger Teil des Lohnes geht allwachentlich nach 
dem Zahltag auf eine geseUige Tafelrunde, wobei V. halb gutmutig und halb 
protz end die Kameraden freihiilt. Urn die Ausgaben des Mannes dureh ihren 
Erwerb auszugleichen, geht die Frau zum Waschen und Putzen aus, und schickt 
die Mutter den Enkelkindern taglich Milch und Brot aus ihrem eigenen Betrieb. 
Die Wohnung des V., eine Kuche und cine Kammer in einer ehemaligen Kaserne, 
konnte bei der Nachschau nicht gesehen werden; sie solI bescheiden und in 
leidlicher Ordnung sein, aber "der rechte Zug fehlt darin", wird in der Nach
barschaft gesagt. 

Die Diebstahle des V. haben sich fast aUe in dem Hause der Mutter abgespielt 
und verlieren dadurch in seinen eigenen Augen an Gewicht. Zu der Zeit seiner 
Unstete entwendete er der Mutter Geld und Wertsachen, in den spateren Jahren 
der SeBhaftigkeit Lebensmittel, die er nach vertanem Lohne in der Not fUr die 
Familie holte. Auch seine im Rausch begangenen Tatlichkeiten haben auBer im 
Feld den Kreis der Familie nicht uberschritten; er ist sozial storend vorwiegend 
innerhalb eines engen Privatkreises. Mutter und Schwester beklagen sich uber 
ihn und betrachten ihn nicht als normal; die Mutter hat darum sein Erbe auf 
den Namen der drei Enkelkinder schreiben lassen; nur dadurch, daB man ihn urn 
seiner weinfrohlichen Art willen immer wieder bei sich duldet, wird ein Bruch 
vermieden. 

* (27) Otto Landsmann, geb. 16. VI. 1891 in einer mittelbadischen Stadt. 
Hypertymischer. 

Del' Vater, ein Eisenbahnarbeiter, war Alkoholiker und ist 1908 gestorben, die Mutter 
urn einige Jahre eher. Bruder des L. sind gelernte Handwerker; unter seinen Schwagern 
wird in den Akten ein Rechnungsftihrer, ein Gerichtsvollzieher und ein Bahnassistent genannt. 
- 1900 bestrafte die Schule den 9jahrigen wegen mehrerer Diebstahle. Mit 12 Jahren wurde 
L. zu 5 Tagen Gefangnis verurteilt, als er aus dem Speicher eines Mechanikers Messing ge
stohlen und sich von dem Rrlos flehlittsrhnhc gckauft hattc; mit 13 Jahren fischte er unerlaubt, 
14jahrig wurde er wegen groben Unfugs bestraft. Nach dem Tode des Vaters begann er 
] 7 jahrig, unter der Vormundschaft eines Gastwirtes, unregelmaBig zur Arbeit zu gehen, sieh 
herumzutreiben und trotz guten Taschengeldes, das er erhielt, Schulden zu machen. Fort
bildungsschule und Geistlicher nennen ihn mittelmaBig begabt, aber fauI, widersetzlieh und 
unaufrichtig; sie vertrauten seinem Charakter nicht. 

:Fuchs, Fiirsorgezoglinge. 4 
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In 2 Flehinger Aufenthalten (Oktober 1908 bis August 1909, Marz 1910 bis September 
1910) arbeitete L. mit Geschick und guter Ftihrung in der Schlosserei. Nach der ersten 
Anstaltsentlassung wurde er nach einer Handelei auf der LandstraJ3e mit einem Zechbruder 
wegen Korperverletzung bestraft. In einer Stelle nach dem zweiten Anstaltsaufenthalt 
vertrug er sich nicht mit seinem Meister; beide aufbrausend, platzten sie aufeinander, und L. 
suchte sich 1911 eine neue Lehre, in der er die Gesellenprtifung machte. Er rUckte 1912 zum 
Militar ein und erhielt noch im gleichen Jahre eine Verurteilung wegen Urkundenfalschung 
und unerlaubter Entfernung (10 Tage). 1917 machte ein SchuJ3 durch die Hand ihn feld
dienstunfahig. 

In den folgenden Jahren war L. zunachst einige Monate als Monteur in der Schlosser
firma einer elsassischen Stadt beschiiftigt. Er entwendete dort im Dezember 1917 beim 
Reinigen eines Autos aus einer Scheuer des Fabrikgelandes einen Bettbezug, ein Paar 
Schuhe und Sohlleder, fltichtete und schrieb, als der Verdacht auf ihn fiel, dem Bestohlenen 
einen Brief, er werde alles "schon gereinigt und kostenfrei" zUrUckschicken (1 Woche 
Gefangnis). 

Noch im selben Monat trat L. in Frankfurt als Werkmeister in eine Autoreparatur
werkstatte ein und wechselte im November 1918 den Posten, um in der gleichen Eigenschaft 
in die Reparaturwerkstatte eines ehemaligen Maurers tiberzugehen, ein unreelles Geschaft, das 
unerlaubterweise und zu billigen Geldern von Kraftfahrern des Heeres Autos ankaufte; 
als L. mit dem Geschaftsinhaber wegen nichtbezahlter Uberstunden in Differenzen geriet, 
stahl er ihm im Dezember 1918 einen Personenwagen (9 Monate Gefangnis). Die Strafe ver
biiBte er erst 1921. 

Unter geschickter Ausnutzung der Zeitumstande und in enger Verbindung mit einem 
verzweigten Netz von Schiebern, die zum Nachteil der Heeresverwaltung in groJ3em Stile 
Autos aufkauften, gelang es L., einen eigenen Automobilhandel zu eroffnen; er besaJ3 im Jahre 
1919laut Akten 60 Kraftwagen, hatte ein Hauptgeschiift und eine Filiale, kaufte ein Haus, 
machte eine eigene Reparaturwerkstatte auf und beschiiftigte 20 Arbeiter. Haus und Werk
statte haben sich in seinem Besitz erhalten, die Arbeiter aber sind auf eine kleine Zahl 
zusammengeschrumpft. Seither wurde L. nur noch wegen einiger Ubertretungen des Kraft
fahrgesetzes zu Geldstrafen verurteilt und 1926 wegen einer Beleidigung; er hatte im Zorn 
geauJ3ert, fUr 5000 Mark die ganzen Beamten des Wohnungsamtes kaufen zu ktinnen. 

Anfang 1918 heiratete er; ein Kind wurde im glei<:lhen Jahre geboren. 

Breit, untersetzt und in einer iiberlegen selbstgefiUligen Manier steht er in 
seiner Werkstatte; er laBt samtliche Schwungrader der Motore laufen, urn die 
GroBe seines Betriebes eindrucksvoll vor Augen zu ftihren. Selbstandigkeit, 
sagt er, gehe ihm ii ber alles; "ich fiige mich nicht gerne kleinen Geistern", das 
habe er schon bei seiner Aufnahme in Flehingen gesagt. Die Mieter seines Rauses 
kennen ihn als einen ganz gutmiitigen Menschen, mit dem sich umgehen laBt, 
der aufbraust und wieder gut ist, lebt und leben laBt. Eine leichte Explosivitat 
ist auch aus seinen friiheren Jahren bekannt; sie schlagt aber keine hohen Wellen 
und hat nur einmal zu einer kleinen Geldstrafe gefiihrt. 

In seinem Biiro, das in einem Verschlag von der Werkstatte abgetrennt ist, 
geht L. bereitwiIlig und in kollegialem Tone auf eine Unterhaltung ein. FlieBend, 
aber ohnelebhaften Affekt, entfaltet er die Vorziiglichkeit seiner Person. In 
Flehingen habe er die Schlosserei eingerichtet, sei in der Anstalt nach Belieben 
aus- und eingegangen und habe eigene Kleidung getragen; iiberhaupt sei er 
"privat" dort gewesen, und das habe ihn im Jahre 4800 Mark gekostet; seine 
Frau sei die Tochter eines evangelischen Pfarrers; ihm habe er vor einigen Jahren 
ein Raus bauen lassen, besuchen aber tue er ihn nicht, nur seine Frau fahre alle 
Tage in ihrem kleinen Opel zu ihm. Da seine Aufschneidereien so ersichtlich 
den Boden der Tatsachen hinter sich'lassen, werden sie sozial nicht gefahrlich. 
Sie sind ein GroBtun, das dem AugenbIick erwachst und nicht darauf angelegt 
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ist, systematisch zu tauschen oder einen Gewinn daraus zu schlagen. Von seiner 
friiheren Fiirsorgeerziehung hat er seiner Frau erzahlt, denn er hange ja von ihr 
nicht ab; sie ist eine rundliche, bescheidene und freundliche Frau. Die Tochter 
sei "ganz der Vater", erzahlen die Eltern, sie konne nicht stille sitzen, spiele 
nicht mit Puppen, aber der ganzen StraBe bringe sie das Radfahren bei. 

Gleich den vorigen Fallen dieser Gruppe steht L. in fester Berufsarbeit und 
lebt, wie ein Einblick in seine Rauslichkeit zeigte, sogar in recht auskommlichen 
Verhaltnissen. Er bewohnt eine Etage mit einer Kiiche und drei gut und reichlich 
ausgestatteten Raumen; ein Rerrenzimmer ist in schwarz gebeizter Eiche ein
gerichtet. Stehen also seine auBeren Umstande sogar auf einer gewissen Rohe, 
und sind auch seit 1918 keine Delikte mehr aufgetreten, so machen doch die 
Verhaltnisse keinen ganz sauberen Eindruck; wohl ist es L. gelungen, den Augen
blick auszunutzen und seine wirtschaftliche Lage rasch zu heben, aber personlich 
wirkt er nicht recht offen und zuverlassig oder gar vertrauenerweckend. Er 
macht nicht den Eindruck, Worte und Taten auf die Goldwaage zu legen, und die 
Meinung, die Schule und Geistlicher von ihm hatten, scheint auch durch seine 
heutige Personlichkeit nich1, iiberholt. 

3. Gemiitsarme. 

* (28) Bernhard Lutz, geb. 8. X. 1891 in Mannheim. 

Gemiitsarmer. 

Die Mutter starb, als L. 4 Jahre alt war; der Vater, ein TagelOhner, heiratete in zweiter 
Ehe eine Fabrikarbeiterin. Beide Eltern gingen auf Arbeit, und eine 80jahrige GroBmutter 
erzog die neun Kinder. L., der Viertalteste, schwanzte die Schule; mit einem jiingeren Bruder, 
der spater ebenfalls in Fiirsorgeerziehung kam, kriminell blieb und sich zur Zeit in der Frem
denlegion aufhalt, unternahlli er zahlreiche Diebereien. 12jahrig leerte er des Morgens an den 
Haustiiren die Wecksackchen und entwendete Lebensmittel in Laden, iiberfiel einen kleinen 
Jungen auf der StraBe, urn ihm seine Barschaft zu rauben und galt auf den Wochenmarkten 
als ein raffinierter kleiner Taschendieb; ebenfalls noch 12 jahrig verging er sich an zwei Madchen 
von 4 und 6 Jahren. Bis Schulentlassung in einer Kinderanstalt untergebracht, unternahm 
L. mit seiner Rtickkehr nach Mannheim 15- und 16jahrig zwei Taschendiebstahle und ftinf 
Einbriiche und Einstiege in benachbarte Hauser, wobei er aus Schranken und Kommoden 
Geld stahl. Ein Polsterermeister, bei dem ihn das Kinderheim eine Lehrstelle vermittelt 
hatte, beurteilte ihn anfangs glinstig; bald aber tat L. nicht mehr gut, stahl dem Meister 
Geld und entlief. 

Er arbeitete in Flehingen in 2 Aufenthalten (Februar 1908 bis Juni 1910, Dezember 
1910 bis Juli 1911) als Sattler, Biirstenmacher und Hausreiniger "recht befriedigend, zuverlas
sig und solide", erhielt aber Iangere Arreststrafen wegen mehrfachen Stehlens. Bei einem 
Entweichungsversuch 1909 sprang er seinem Meister, der ihn auf dem Anstaltsgelande in 
einer Gartenhecke versteckt fand, mit einem Sattlermesser entgegen und brachte ihm eine 
Verletzung am Halse bei (7 Monate Gefangnis); er fiihrte sich dann in der Haft 1909;10 "so 
tadellos", daB er mit einem Preise bedacht wurde. Aus einer Sattlerlehre nach der ersten An
staltsentlassung schickte ihn der Meister nach Vergewaltigung eines Dienstmadchens fort; 
eine nach der zweiten Anstaltsentlassung angenommene Hausburschenstelle in einer Wirt
schaft verlieB er seIber nach einigen Wochen und arbeitete bis zu seinem Militarantritt im 
Oktober 1911 in Mannheim bci eincm Kcsselschmied. 1m Feld brachte er es bis zum 
Sergeanten. 

Gleich nach dem Krieg tat L. Hehlerdienste in einer 8kOpfigen Bande, die unter Fiihrung 
seines jiingeren Bruders einen Einbruch in die Lagerraume einer Zigarrenfabrik unternommen 
hatte. Die Ware wurde in einem Keller unter Sagespanen, in einer Stallung unter Stroh und 
in einem Taubenschlag versteckt; einen Rest von 70 Kisten schaffte L. in einem Auto fort, 

4* 
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verkaufte sie an einen Wirt und versteckte den Erliis unter seiner Matratze (4 Monate Ge
fangnis). 

Pfingsten 1921 heiratete er die Pflegerin eines Kinderheims, die ihm ein uneheliches 
Kind mit in die Ehe brachte. Als leidenschaftlicher Kartenspieler verlor L. einige Monate 
nach der EheschlieBung einen ganzen Zahltag. Er gab dann in der Erregung uber die Vor
wiirfe der Frau kurzerhand seine Arbeit in einer Anilinfabrik auf und erhielt daher keine Er
werbslosenunterstutzung; ohne andere Arbeit zu suchen, verkaufte er Kleidung, Wasche und 
ein Grammophon aus dem Eigentum der Frau und stahl aus dem Zimmer einer Schwa
gerin, das er aufbrach, Stoffe, Wasche, Vorhange usw., um alles zu Geld zu machen (9 Mo
nate Gefangnis). 

Heute geht L. in die Fabrik, und seine Frau arbeitet auf einem Buro. Eigene Kinder 
hat er nicht; das Kind der Frau wird bei Verwandten erzogen. 

In den strammen Bewegungen noch den ehemaligen Unteroffizier erkennen 
lassend, macht er an einem Sonntagmorgen in einer grauen Sonntagshose und in 
einem frischgewaschenen Hemd die Flurtiir auf. Trotz eines vorgegebenen 
Grundes durchsieht er den Zweck des Besuches und meint sogleich mit Be
stimmtheit, seIber "unter die guten Prozente" zu fallen. Auch ohne Kenntnis 
des Strafregisters aber miiBten seine heimtiickischen und lauernden Ziige, iiber 
die auch sein Lacheln nicht hinwegtauschen kann, an einer freundlichen sozialen 
Fiihrung Zweifel erregen. Eigenwillige Reizbarkeit und Brutalitat in seiner Er
scheinung verraten die Fahigkeit zu einem skrupellosen Handeln, wenn Leiden
schaft des Augenblickes, Laune oder l>ersonlicher VorteiI sprechen. 

Wohl wird sein Arbeitsgeschick und sein FleiB von Anstalt und Gefangnis 
als vorziiglich hervorgehoben, und aus der Haft des 18 jabrigen zeigen eine 
Reibe von Kassibern, die dicht mit engliscben und franzosiscben Vokabeln, 
Zeichnungen von Vogeln, geschichtlichen Notizen und Rechnungsarten gefiillt 
sind, die iiber das in der Volksschule Gelernte hinausgehen, Intellekt und Ansatz 
zu Interessen; "verhaltnismaBig gut talentiert und HeiBig", hatte auch das 
Kinderheim iiber den 13jahrigen gesagt. Rin personlicher Kontakt aber war 
nicht mit ihm zu gewinnen; die Kinderanstalt hebt seine Unoffenheit hervor, 
die den Zugang zu ihm versperrte, die Ansta.It Flehingen seine geringen Gemuts
qualitaten, und 1922 entlieB ihn das letzte Gefangnis nach einer hausordnungs
gemaBen Fuhrung dennoch unter seinem ungiinstigen personlichen Eindruck 
mit schlechten Erwartungen fUr die Zuktinft. 

Die Delikte des L., die in seinen Kinderjahren mit den routinierten und oft 
gegliickten Streifziigen durch StraBen und Laden begannen, zeigen nicht mehr 
den Gelegenheitscharakter, wie er in den Friihdelikten der voraufgegangenen 
Haltlosen und Hyperthymischen iiberwog. Dberlegt und systematisch unter
nommen sind die Delikte des 12jahrigen, und in Korperverletzung und Ver
gewaltigung, in Taschendiebstahl, Einbruch und Einstieg setzten sich die fruhen 
Unternehmungen fort, wenn Entlassung aus Kinderheim und Anstalt oder die 
Riickkehr aus dem Krieg neue Gelegenheit 'bot. Sie aIle haben ein planvolles 
und gewalttatiges Vorgehen des Halbwiichsigen und Erwachsenen gezeigt. Ein 
neuer Typus kriminellen Verhaltens tritt hier auf; das Delikt bekommt jenen 
brutalen Zug, der es von dem der haltlosen und hyperthymischen Personlich
keiten unterscheidet. 

Seit 1921 ist L. in keine offentlichen Konflikte mehr geraten und hat in den 
ersten Monaten der Ebe zum letztenmal einen Einbruch unternommen; sein 
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Privatleben aber ist von einem riicksichtslosen und heftigen Gebaren erfiillt 
geblieben. "Er lebt mit seiner Frau sehr schlecht, ist nicht so hold zu ihr wie er 
seIber es hinzustellen pflegt " , wurde 1921 nach einem Hausbesuch iiber ihn 
ausgesagt, und seine Frau seIber gab zu Anfang ihrer Ehe an, "nicht gerade 
gliicklich" mit ihm zu leben. Sie hat den Mann auch in spateren Jahren nicht 
wandeln kannen, aber in seinen grabsten AuBerungen ist er gebandigt, und es 
ist der Frau gelungen, ihn auch zur Arbeit anzuhaIten. Diese positive Seite 
seiner Aktivitat ganz in Bewegung zu bringen, hat aber nur die Autoritat von 
Anstalt, Militar und Gefangnis vermocht; in der Freiheit sind die Leistungen 
des L. stets hinter seinen Fahigkeiten zuriickgeblieben. Ein unmittelbares Ver
haltnis zur Arbeit, wie es etwa Sommer (23) und Eckardt (24) oder auch nur 
die bescheideneren Baland (25) und VoB (26) besaBen, kennt er nicht, und 
ebenso hat er kaum ein selbstiindiges Streben fiir die eigene Person oder die 
Lust an einem auBeren Vorankommen. Mit der Hausburschen- und Kessel
Hickerstelle nach der AnstaIt hat er im ersten Augenblick, wo er es konnte, sein 
Handwerk fallen lassen, ohne eine gleichwertige Beschaftigung je wieder auf
zunehmen; seine heutige Fabrikarbeit wechselt im Inhalt, und fiir die Regel
maBigkeit der Einnahmen kommt die Arbeit der Frau auf. Die Wohnung, eine 
Kiiche und eine Kammer in dem driUen Stock eines Mannheimer Hinterhauses, 
ist in guter Ordnung gehalten, und die Frau spart aus ihrem eigenen Verdienst, 
um weitere Mabel anschaffen zu konnen. 

* (29) Willi Glotter, geb. 10. IV. 1896 in einer nordbadischen Stadt. 

Gemiitsarmer (beschrankt). 

Er ist als iiltester von 3 unehelichen Kindern eines Dienstmadchens bei einer Bauern
familie im Spessart erzogen worden. Gegen seine Liigenhaftigkeit, Unfolgsamkeit und Faul
heit £tihlten sich die Pflegeeltern machtlos und gaben ihn IOjahrig der ~Iutter zuriick. Nach 
einigen Diebstahlen wurde G. mit 11 Jahl'en unter Fiirsorgeerziehung gestellt und bis Schul
ende in eine Kinderanstalt gegeben. Sein Intellekt war beschrankt; in seinem Verhalten war 
er frech und ungehorsam. Auch auf einer ihrn verrnittelten Dienstknechtstelle 1910 klagte 
der Bauer iiber den liignerischen, frechen und tragen Jungen; G. legte sich haufig, zu einer 
Arbeit aufs Feld geschickt, unter einen Baurn und schlief. Bei den Stallarbeiten ging er roh 
mit den Tieren urn, sehIug z. B. ein schwertraehtiges }luttersehwein mit einem Priigel auf den 
Kopf, daB es betaubt hinfiel und mehrere Tage Imine Nahrung zu sich nahm, oder striegelte 
beim Putzen die Tiere so lange tiber den Riicken, bis sie bluteten; einen etwas abgebrauchten 
Striegel, der diese Wirkung nicht mehr hatte, vergrub er im Dunghaufen. 

In Flehingen wurde G. in der Landwirtschaft beschiiftigt (Dezember 1910 bis Mai 1912), 
£tihrte sich aber nur "im allgemeinen befriedigend". Nach Anstaltsentlassung blieb er 1912 als 
Knecht auf dem Hof eines Biirgermeisters Hinf Monate lang, als Hausbursche in einem kleinen 
Siidfriichtegeschaft seiner Heimatstadt einige Wochen, 1913 abermals auf einem Bauernhof, 
von der Heimat entfernt und dem EinfluB der Mutter entzogen, fast ein Jahr lang bis zum 
Januarl914. Er trieb sich aber dann die folgenden Monate mit wechselnder Gelegenheitsarbeit 
in badischen Stadten herum. Den Krieg machte er als Gemeiner mit und stand bis Weih
nachten 1919 bei der Reichswehr. 

Mit Riickkehr in die Heimat hatte G. keinen standigen Wohnsitz. Er schlief in Herbergen 
und nahm Gelegenheitsbeschiiftigungen an, richtete Garten, stand bei einem Dachdecker
meister in Arbeit, half in der Urngegend auf Bauernhofen aus oder war arbeitslos. Er trat 
in engen Verkehr mit seinem Stiefvater, einem haufig wegen Diebstahls verurteilten Schlosser, 
einem gefahrlichen und heimtiickischen Menschen, der 1919 nach Entlassung aus einer mehr
jahrigen Zuchthausstrafe die Mutter des G. geheiratet hatte. }Ht ihm beteiligte er sich im 
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November 1920 an einer rauberischen Erpressung, zu der sein Stiefvater mit einem ubel
beleumundeten, gewalttatigen KompIizen den Plan gemacht hatte. Die drei schIichen sich, 
die Gesichter bis zu den Augen mit einem Schal verhullt, mit Schlosserwerkzeug und geladenen 
Revolvern im November in die Wohnung eines 67jahrigen Bauern ein, bei dem sie Geld ver
muteten; Stiefvater und KompIize drangen mit brennenden Taschenlampchen durch die 
Scheune in Wohnhaus und Schlafzimmer, IieBen sich unter Vorhalten eines Revolvers Spar
kassenbuch und Geldsummen geben, die der alte Mann aus dem Nebenzimmer aus einem 
Glasschrank holte, und G. bewachte derweil die Hausttir, urn aufzupassen, daB niemand in 
die Wohnung kam. ,;Ware jemand gekommen", gibt er spater zu Protokoll, "so hatte ich 
ihn niederschieBen mussen, denn es war so ausgemacht" (10 Monate Gefangnis). 

1m November 1921 aus dem Gefangnis entlassen, lieh er sich im gleichen Monat von 
einem Schlafkollegen in einer Herberge unter der Vorgabe, sich verloben zu wollen, fUr einen 
Tag einen Mantel und verkaufte ihn bei einem Althandler (3 Wochen Gefangnis). 

1m Juni 1922 kam G. in Verdacht, bei einem Bauern eingebrochen zu sein und Geld und 
Schmucksachen gestohlen zu haben; er seIber gestand und leugnete abwechselnd und wurde, 
da die Tatsachen eindeutig fUr seine Taterschaft zu sprechen schienen, verurteilt (1 Jahr 
Zuchthaus). 1m Sommer 1925 aber zeigte sich ein schwachsinniger Metzgerbursche als Tater 
des Einbruchs an, und das Urteil von 1922 gegen G. wurde aufgehoben. Nach einwandfreier 
Fiihrung und fleiBiger Arbeit wahrend der Haft war G. schon im April 1923 mit Straf
urlaub auf Wohlverhalten entlassen worden. 1m August 1923 kam er abermals in einen 
Diebstahlsverdacht; das Verfahren wurde aber wieder eingestellt. 

1926 heiratete G. die Tochter eines Tagelohners, die zwei uneheIiche Kinder von drei 
und sechs Jahren mit in die Ehe brachte. Er versieht nach wie vor Gelegenheitsarbeiten, in 
einem Porphyrwerk, in verschiedenen Fuhrmannsstellen, als Fabrikarbeiter und Dienstknecht. 
Seit 1925 hat er 11/2 Jahre lang gestempelt; im Mai 1927 war er mit stadtischen Notstands
arbeiten beschaftigt. Die Frau wascht Sonntags Geschirr in Hotels auf, sonst gibt sie an, 
keinem Verdienste nachzugehen. 

Nach seiner Verheiratung 1926 bezog G. mit der Frau und den zwei Kindern 
in dem Hause einer kleinen Neckargasse eine moblierte Kammer, wo geschlafen, 
gewohnt und fUr die ganze Familie gekocht wurde. Seit dem Friihjahr 1927 
wohnt er, nachdem er zuvor einige Wochen in einem Obdachlosenasyl unter
gebracht war, in einer stadtischen Baracke, wiederum nur in einer Kammer, 
in Untermiete bei einem alten Saufer, der gerade von seiner Frau verlassen war, 
und der kurz nach Einzug der Familie ein Sittlichkeitsdelikt an der vierjahrigen 
Tochter des G. beging. In der Barackensiedlung sollen sich Bewohner zusammen
gefunden haben, die in der Stadt von Zimmer zu Zimmer gezogen und iiberall 
herausgesetzt worden waren, weil sie Lause hatten, tranken oder mit jeder
mann im Streite lebten. Die Hauschen sahen elend und ungepflegt aus, und 
in den offenen Fenstern lagen schwatzende und nachlassig angezogene Frauen. 
In der Baracke, die G. mitbewohnt, war in der gemeinsamen, kahl eingerichteten 
Kiiche, deren ehemals heller und freundlicher Anstrich verschmutzt und brocklig 
geworden war, an einem Sonntagmorgen die ganze Familie ungewaschen und 
ungekammt beisammen. Der Barackeninhaber saB mit gedunsenem Gesicht 
und in Schuhen, aus denen die Zehen heraussahen, am Herd; G. seIber war damit 
beschiiftigt, ein altes klappriges Fahrrad zu flicken, eine saloppe, hagere Gestalt 
in einem schmutzigen Hemd und einer ausgefransten Hose, in dem schmalen, 
bleichen, unrasierten Gesicht ein Paar stechende dunkle Augen, die diinnen 
schwarzen Haare wie aufgeweht in die Hohe stehend. Drei junge Burschen, 
abgebriihte Gesellen, die er bei den Notstandsarbeiten kennengelernt hatte, 
und mit denen er sich fiir Nachmittag und Abend zum Wirtshausbesuch ver-
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abredete, standen um ihn herum. Die acht Personen fullten die kleine Kuche. Das 
jungste Kind, ein frisches, rotbackiges und blondlockiges Madchen, stach wie 
nicht dazugehorig von diesel' im Innersten unfrohen, verdorbenen Umgebung 
ab; die Frau des G., eine ausgemergelte Figur, machte einen beschrankten und 
passiven Eindruck. In ihrem eigenen Jargon, in einem ruden und frivolen Tone, 
fiihrten die Manner ihre Unterhaltung, ungestort durch das Beisein eines Fremden; 
der eine ruhmte sich seiner Arbeitsscheu, der brutalen Behandlung seiner Frau, 
und alle zusammen kritisierten in ublichen Schlagworten an politischen und 
wirtschaftlichen Zustanden herum, in groteskem Mi13verhaltnis zu der eigenell 
sozialen Unfahigkeit. 

G. seIber setzte sich auf einen Hocker, hammerte auf einem Radteil, das er 
zwischen den Knien hielt, und kehrte den Zynischen heraus, den seine armselige 
Umgebung und sein eigenes Aussehen nicht anficht. Ein eigentliches Gesprach 
ist nicht mit ihm zu fiihren; er wird nicht warm, greift nichts auf, spricht auf 
nichts an, und man ist sogleich mit ihm am Ende. Auch eine sachliche Unter
haltung, die etwa den Zusammenhang seiner Lebensgeschichte herausstellte, ist 
kaum zu gewinnen; ihn interessiert das nicht. Er bewegt sich in einem engen 
Vorstellungskomplex von Dingen, die ihn unmittelbar und im Augenblick noch 
betreffen, schmaht uber das Wohnungsamt, das nur den Reichen Wohnungen 
verschaffe, uber den Bauern und die Landwirtschaft oder uber die Lastautos, 
die mit den Fuhrwerken auch das Fuhrmannsgeschaft als das einzige, was ihm 
noch Vergnugen machte, verdrangt hatten. 

Seiner Umgebung ist G. fruh aufgefallen. Er hatte weder das AnschluBbedurf
nis noch den Respekt, den das Kind zu haben pflegt. "Anstand und gute Sitten, 
kindliche Scheu und Anhanglichkeit scheint er nicht zu kennen", wurde uber 
den Schulpflichtigen berichtet. Entgegen aber dem vorigen Fall, des sen kalte 
Aktivitat zu fruhen Delikten fiihrte. hat sich die Stumpfheit des G. mit einem 
passiveren Verhalten verbunden; er qualte wohl Tiere, war faul, lugnerisch 
und ungehorsam, beging auch kleine Diebereien, aber es kam zu keiner selb
standigen und aktiven Kriminalitat. Auch das eine groBere Delikt von 1920 
unternahm er nicht aus eigener Initiative, sondern er schloB sich einem fremden 
Plane an und leistete nur Beihilfe, indem er Schmiere stand. Seine soziale Ge
fahrlichkeit beruhte auf del' Bel'eitschaft, sich als Werkzeug bentitzen zu lassen 
und eine zugeschobene Rolle zu ubernehmen; daB el' dabei vor letzten Konse
quenzen nicht zurtickgeschreckt ware, besagt sein Ausspl'uch von 1920 tiber den 
ihm zugewiesenen Anteil an del' rauberischen Erpressung. 

Delikte hat er seit 1921 nicht mehr begangen, und vor einem Jahre hat er 
eine Ehe geschlossen. Seine allgemeine soziale Lage aber ist durchaus ungeordnet. 
Seine iiuBere Erscheinung liiBt er vel'wahrlosen, geht in liederlicher Gesellschaft 
um, Herbergen und moblierte Kammern sind seine Wohnstatten, und die Arbeit 
ist ihm lastig. Er verzettelt sich in Beschaftigungen, die er bald hier, bald dort 
und oft nur tageweise aufnimmt; er war seit dem Kriege in einem Milchgeschaft, 
einem Porphyrwerk, in vielen ~Fuhrmannsstellen, war Erdarbeiter und Knecht 
auf Bauerngehoften, aber nirgends blieb er und schob die Arbeit wieder von 
sich. Trage war er bereits als Kind, und nur vorubergehend, unter del' Leitung 
\'on Zuchthaus und Gefangnis, ist es gelungen, seine Leistungen zu bestandigen 
zu machen. 



* (30) Gustav Mandel, geb. 22. VI. 1893 in einem mittelbadischen Dorf. 

Gemiitsarmer mit explosiblen Ziigen (beschrankt). 

Del' Vater wurde neunmal wegen Korperverletzung, Jagdvergehen, Widerstand, Be· 
leidigung und Diebstahl bestraft; auch der Leumund der Mutter war kein guter. Da beide 
Eltern auf Tagelohn gingen, wurden die Kinder zum Essentragen, zum Holzlesen und ahn
lichem verwendet. Sie sind aIle vier nach und nach in Fiirsorgeerziehung gewesen; die alteste 
Schwester des M. hatte bis zu ihrem 14. Jahre 53 Diebstahle begangen. - M., der Jiingste, 
litt bis zum 5. Jahre an englischer Krankheit, ging erst im 8. Jahre zur Schule, galt inteIlektuell 
als sehr beschrankt. lljahrig stieg er mit einer 13jahrigen Schwester in die Wohnung eines 
Bauern ein, durchsuchte Schranke und Kommoden nach Geld, stahl aus einer SchatuIle, zu 
der er nach einigem Suchen den Schliissel fand, 6 Mark und kaufte sich SiiBigkeiten davon. 
M. kam bis Schulende in eine Kinderanstalt und nach einem Diebstahl, den er mit 16 .)"ahren 
in einer Tiincherlehre beging - er hatte einem .Arbeitskollegen Spiegel und Biirste aus der 
Tasche genommen - 17jahrig nach Flehingen. 

Er setzte dort das Tiincherhandwerk fort (Juli 1910 bis September 19l1). Seine Leistungen 
waren gering, seine Fiihrung unzuverlassig; M. wurde jedoch, da die Gemeinde die weiteren 
Kosten nicht aufbringen konnte, schon nach einem Jahr in ein Schwarzwaldstadtchen in 
eine Malerlehre entlassen. Er hatte aber "keine Lust" zum Handwerk, lief fort und nahm 
in seiner Heimat Handlangerarbeiten in einem Baugeschaft an. Auch eine zweite, lim 1913 
zugewiesene Malerstelle verlieLl er und ging diesmal auf Wanderschaft. Er wurde wahrend 
dieses Umherziehens wegen Bedrohung (Geldstrafe) und wegen Unfugs, Widerstand und 
unerlaubtem Waffentragen verurteiIt (3 Wochen Gefangnis), kam Weihnacht 1913 vollig 
abgerissen nach Hause zuriick, arbeitete nicht, machte Schulden und fiel bis Kriegsbeginn 
den Eltern zur Last. 

Wahrend des Krieges wurde M. als Matrose wegen eines Diebstahls bestraft (43 Tage Ge
fangnis) und in die zweite Klasse des Soldatenstandes versetzt. Das erste Jahr nach dem 
Krieg blieb er als Fabrikarbeiter in Hamburg und kehrte erst im Dezember 1919, nach
dem er sich zuvor verheiratet hatte, in seinen Heimatort zuriick. Die Frau starb bald, und 
Pfingsten 1921 ging er eine zweite Ehe mit der Tochter eines kleinen Bauern und Flickschusters 
ein, die ein uneheliches Kind mit in die Ehe brachte. M. arbeitet seit Riickkehr in die 
Heimat als Lackierer in den Autofabriken benachbarter Orte; nUl' 1926/27 war er arbeits
los. VerurteiIt wurde M. nach dem Kriege im Winter 1919/20 wegen einer WiIderei, die er in 
del' Gesellschaft zweier vorbestrafter Kameraden beging (6 Wochen Gefangnis), und im 
Sommer 1921 wegen Beleidigung und Korperverletzung; er war an einem Sonntag ohne 
Fahrkarte und Ausweis im Zuge angetroffen und hatte in Trunkenheit und Erregung den 
kontrollierenden Beamten beschimpft und geschlagen (3 Wochen Gefangnis). 

Von den beiden Kindern ist das alteste, ein eigenes und voreheliches des M., 1919 geboren, 
das jiingere und uneheliche der zweiten Frau 1920; das eigene Kind macht einen sehr tor
piden Eindruck. Nach Angabe des Biirgermeisters neigt M. zum Trunke. 

"Das dreckete Hus deert hinne", so wurde von einem Kind auf der StraBe 
seine Wohnung angegeben, ein kleines Haus seines Schwiegervaters, bei dem er 
im oberen Stockwerk eine Kammer und eine Kiiche zur Miete hat. Er ist ein 
kleiner, breiter, plump und unproportioniert gebauter Mann mit schwarzen 
Haaren, einer gelblichen Hautfarbe und einem verkniffenen Gesicht; in einer 
undurchdringlichen Ruhe bleibt er fast wortlos. In den umliegenden Fabriken 
ist er nicht beliebt; die Arbeitgeber sehen den tragen, indolenten Mann nicht 
gern, der gleichgiiltig und widerwillig seine Verrichtungen auf sich nimmt. Durch
setzt aber wird die massive und stumpfsinnige Monotonie des M. von eigen
willigen Launen und anspruchsvollen Wiinschen, die seiner nachsten Umgebung 
das Zusammensein mit ihm vergallen, und plotzlich durchbrochen wird sie von 
brutalen Affektentladungen im Rausch . .Die Frau, einer armlichen Familie ent
stammend, zart, bescheiden und fleiBig, die den Mann ihres unehelichen Kindes 
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willen geheiratet hat, fuhrt em gcdrucktes und geangstetes Leben neben dieser 
jahzornig stumpfen Personlichkeit. 

Delikte, Eigentums- und Affektvergehen sind nur selten aufgetreten, und 
die StrafausmaBe habcn die Hohe von 6 Wochen nicht uberschritten. So tritt 
bei M. gegenuber den beiden voraufgegangenen FiiJlen das Moment der sozialen 
Stejrung noch we iter zuruck, aber glcich diesen ist seine soziale Haltung doch 
keine normale geworden. Die Ehe blcibt beunruhigt <lurch Laune und Affekt, 
und eine trage Passivitat hat sein Berufsleben, mag es auch groBere Gleich
maBigkeit aufweisen als das der Vorigen, doch auf ein durftiges Niveau herab
gedruckt; sie trieb ihn in fruheren JiLhren nach der Anstaltsentlassung aus dem 
erlernten Handwerk hemus unCI HiBt heute, wie sie es ehedem in Flehingen tat, 
seine beruflichen Lcistungen mangelhaft sein. 

(31) Ernst Leitner, geb. 20. VIII. 1894 in einer wiirttembergischen Stadt. 

Gemiitsanner (beschrankt). 

Der GroBvater vaterlicherseits war ein Wirt. neigte zum Trunk und hat sieh erhangt. Der 
Vater war Metzger und starb 1908 an der Schwindsucht. Die Mutter genoB keinen guten Leu
mund; sie vernachlassigte ihren Haushalt, unterhiclt zu Lebzeiten des Mannes ein Liebes
yerhaltnis mit einem Tagelohner, der bei ihr zur Miete wohnte, und hatte 1909 ein uneheliehes 
Kind von ihm; nach dem Tode des :\Iannes ging sic zum Wasehen und Put zen aus. - Von 
9 Kindern ist L. der Zweitalteste. Dem Geliebten der Mutter entwendete er 14jahrig noch als 
Schuljunge naeh unci nach kleine Geldbetriige, stahl 15jahrig nach seiner Sehulcntlassung im 
Friihjahr, Sommer und Herbst 190!l cine Taschenuhr und ein Rabattsparbueh, aus eincm 
Garten einen Handwagen und Obst aus einem Keller. In einer Ringmaeherlehre waren bei 
sehr sehwacher Begabung seine Leistungen demrt gering, daB der Meister riet, ihn nieht 
auslernen zu lassen; L. trat daher im Friihjahr HnO als Hilfsarbeiter bei eincm Pflasterer 
ein. 1m Sommer 1910 beging er cincn Opferstockdiebstahl, floh und zog im Oberland umher 
(3 Wochen Gefangnis). 

Sein Flehinger Aufenthalt (Noyember 1910 bis September 1913) wurde durch drei Entwei
chungcn untcrbrochen; L. trieb sich in Luxemburg, am Bodensee und in 'Viirttemberg 
herum. In einem Dorf am Bodensee stahl er beim Bctteln in einem Bauernhaus, als er merkte, 
daB niemand zu Hause war. aua einem Schrank 70 Mark und in der Ortsehaft eine kleine 
Summe aus einer Laclenkasse; 20 }iark verbrauehte er seIber, 50 Mark verteilte er bei seiner 
Riiekkehr in die Anstait unter die Kameraden (3 ~Ionate Gefangnis). Wahrend der 
Flehinger Jahre arbeitete er schlecht in der Landwirtschaft. Er bedrohte einen Aufseher 
1I1lll verschnitzelte im Zorn eine Tilr. 

Naeh Entlassunl1 in seine Heimat sehlo!? sich L. einem ehemaligen Flehinger Zogling an. 
Dem Vater dieses Kameraden stahlen beilie ,Tungen 100 Quittungsformulare, und L. zog 
clarauf bei 20 Mitgliedern cines Kirclwllchores .lahresbeitrage ein; er liefert das Geld an den 
Komplizen ab, und aus gemeinsamer Tasche beschafften sieh die beiden neue Kleidungsstiieke 
und besuchten Kino und 'Virtshaus (i }lonate GcHingnis). Zu Kriegsbeginn wieder frei, trat L. 
als Nratrose ins Heer ein. 

}Iit Riickkehr in seine Heimat 1918 wohnte L. in moblierten Kammern und nahm Ge
legenheitsarbeiten an, von denen Beschaftigungen als Heizer, Gartner und Biirodiener bekannt 
geworden sind. 1921 stahl er aus eincr ihm zugangliehen Mansarde 10 Biiehsen kondcnsierte 
Milch (3 }lonate Gefiingnis). - In den Akten werden "korperliche Defekte" und eine Reihe 
von "erlittenen Unfallen" erwahnt. 

"Ein trager ... fast abgestumpfter Schuler", so charakterisiert ihn 1910 ein 
Geistlicher, und ubrige Begutachtungen, die L. in der Fortbildungsschule, del' 
~~llstalt und bci seinen Arbeitgebern gefundell hat, sind eine Variation dieses 
Urteils. Er store keinen Unterricht, abel' er sa Be teilnahmslos dabei und sei fur 
nichts zu interessieren, gab en die Lehrer der Fortbildungsschule an; ein Pflasterer-
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meister nennt ihn "dickfelIig", in Flehingen tat er seine Arbeit "faul und miir
risch". In dem Zusammentreffen von stumpfen und passiven Ziigen mit einem 
beschrankten Intellekt ist er dem vorausgegangenen Falle ahnlich. Welche 
Bedeutung bei ihm aber die explosiven AuBerungen gewinnen, die von der 
Anstalt Flehingen erwahnt werden, ob sie iiber gelegentliche Trotzreaktionen 
nicht hinausgingen oder aber, wie bei Mandel (30), aus einer mfurisch-stumpfen 
Konstitution hervorbrechen und sich als konstanter Zug auch spaterhin halten, 
laBt sich nicht feststellen, da die Akten kein weiteres Material bieten und die 
personliche Kenntnis des Falles fehlt. 

Die Delikte des L. sind durchweg Eigentumsvergehen; eine Passivitat wird 
auch in ihnen deutlich. Der Bettel auf der Wanderung 1910 fiihrte ihn in ein 
leerstehendes Raus, Rehlerei und Diebstahl 1914 begeht er unter Fiihrung 
eines aktiven Komplizen, der Milchdiebstahl 1921 erwuchs einer bequemen 
Gelegenheit. Von da. ab hOren die Delikte auf. Verheiratet ist L. nicht; sein 
Berufsleben hat ihn iiber wechselnde Gelegenheitsarbeit nicht hinausgebracht. 

4. ExplosibJe. 

(32) Fritz Lichtenberg, geb. 22. VII. 1891 in einer siidbadischen Stadt. 
Explosibler (beschrankt). 

Die Eltern zogen als Schirmflicker mit dem Sohn in einem Wohnwagen umherj 1899 
liellen sie ihn geflissentlich in einem Schwarzwaldort allein zuriick. L. bettelte tagelang und 
schlich zum Schiafen in Hauser und Schuppen ein, bis er aufgegriffen wurde. Er war in 
Schule und Kirche bis dahin noch nicht gegangen, wurde unter Fiirsorgeerziehung gestellt 
und bis Schulende in ein Kinderheim gegeben j er brannte dort, eben 15 Jahre alt geworden, durch 
und trieb sich vier Monate lang herum. In einer Schneiderlehre entwendete er EJ3waren, hatte 
.,keine Lust zum Handwerk" und wollte "lieber mit den Eltern im Wohnwagen umherziehen". 
Der Meister beurteilte ihn als "unaufmerksam, fIatterhaft und sehr kindisch." 

Nach seinen dortigen ungeniigenden Leistungen in die Kinderanstalt zuriickgenommen 
und von da 16jahrig weiter nach Flehingen gegeben, arbeitete L. in 3 Anstaltsaufenthalten 
(Oktober 1907 bis Juni 1909, Juli 1909 bis Marz 1910, August 1910 bis November 1910) fleiBig 
in der Landwirtschaft und fiihrte sich befriedigend. Einmal entwich er. Aus den dazwischen 
liegenden Dienststellen ist L. beide Male kurz nach Antritt fortgelaufen und wurde das erste 
Mal bei einer Seiltanzergruppe wieder aufgefunden. Nach der dritten Entlassung lief er im 
Sommer 1911 im Zorn aus einem Schwarzwaldhofe fort, als er betrunken von der Ausmuste
rung zuriickgekommen war, und ihm der Bauer fiir einen Wiederholungsfall mit Entlassung 
drohte. Auch aus dem Militardienst desertierte er nach kurzer Zeit und fIiichtete ins Aus
land. Er kam aber 1916 zuriick und stellte sich freiwillig zum Heer. Noch im gleichen Jahre 
wurde er wegen einer Achtungsverletzung verurteilt (Jl/2 Jahre Festung). 

L. machte sich nach dem Kriege als Alteisenhandler in einem siidbadischen Stiidtchen 
ansassig und heiratete die Tochter eines Lumpensammlers. Verurteilt wurde er 1920 (3 Tage), 
1922 (3 Wochen) und 1926 (16 Tage Gefangnis), jedesmal wegen Widerstand und Beleidigung, 
1923 wegen Urkundenfalschung (Geldstrafe) und 1924 wegen einer erschwerten Korperver
letzung (7 Monate Gefangnis). 1922 hatte ihn seine Frau mit einem Leiterwagelchen aus einer 
Wirtschaft geholt, nachdem er einen Liter Wein und sieben Schoppen Bier getrunken hattej 
er stritt und schrie unterwegs in seinem Wagelchen. Vor dem Amtsgericht kletterte er heraus, 
beschwerte sich wegen einer Vorladung, schlug einen StuhI zusammen und wurde handgreiflich 
gegen einen Beamten, fiir den er "gerne 15 Monat machen" werde. 1924 kam er am Neu
jahrstag betrunken nach Haus und geriet in Streit mit seiner Frau und seinem jiingeren 
Bruder j nach einem Kampf mit Kleiderhaken, die die Manner aus der Wand rissen, Vasen 
und leeren Weinflaschen, mit denen sie sich warfen, floh der Bruder mit der Frau zu Ver
wandten in einen Wohnwagen. Als es L. gelungen war, beide dort aufzufinden, brachte er 
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in der Eifersucht dem Bruder vier Stichverletzungen in Kopf und Unterleib bei, glaubte ihn 
tot, ging nach Hause, offnete den Gashahn und legte sich mit den drei Kindem ins Bett; ein 
Polizist kam rechtzeitig, ihn festzunehmen und die Kinder zu retten. AuBer den gericht
lichen Verurteilungen hat L. durch das Bezirksamt kleine Haftstrafen wegen Ruhestorung 
in trunkenem Zustand und Uberschreitung des Wirtshausverbotes erhalten. 

Als ein kleiner impulsiver Mann wird cr geschildert, der sich im Sprechen 
aufblaht, urn gewichtiger zu werden. In den Gefangnissen ist er ein fleiBiger 
Arbeiter, und auch in seiner Ortschaft kennt man ihn als einen eifrigen Mann, 
der seinen Lumpen- und Eisenhalldel im Schwunge hiilt und auf der LalldstraBe 
den Wagen zieht, wiihrelld seine Frau die Altware aus den Hiiusern holt und 
aufliidt. Gestohlen hat er nil'; alle seine Delikte sind im Rausch begangene 
Affektvergehen. Er solI freilich kein notorischer Trillker sein und sich einiger
maBen miiBig halten, wenn er allein ist: kommt aber sein zwolf Jahre jungerer 
Bruder aus dem Gefiingnis zuruck, ein beruchtigter Raufbold und Messerstecher, 
der "stiehlt wie eine Ratte", so gehen beide ins Wirtshaus, und der jungere 
zahlt. In Rausch und Erregung liiuft L. aus der Stelle fort, larmt auf der Stra13e, 
schlagt zu Hause Frau und Kinder, und welch gefiihrlicher Handlungen er fiihig 
ist, zeigen Mord- und Selbstmordversuch H124, deren MiHlingen nicht in seiner 
Absicht lag. Auch der Vater war £lin irnpulsiver Alkoholiker, und in den Akten 
wird geschildert, wie dem Vater und den Sohnen die Messer "in den Hosen 
blitz en " und "rasch herrauBen" sind. 

SeIber einer kriminellen Familie 8ntstammend, hat L. auch in eine kriminelle 
hineingeheiratet. Seine Frau gehort einer weitverzweigten und gerichtlich vie! 
bekannten Hausiererfamilie an; eine ihrer Schwestern ist 27 mal wegen Betrug, 
Hehlerei, Diebstahl, Bettel usw. bestraft; sie seIber hatte sich nur wegen kleinerer 
Vergehen gegen die Gewerbeordnung zu verantworten. Sie heiBt Genoveva; 
mit gebrauntem Teint, dunklen Augen, vollen Lippen und einem dicken blonden 
Zopf, die Kleidung nachlassig, ein silbernes Kettchen urn den Hals, stand sie an 
einem Mittwoch weinend in der Kuche; nach einem W ortwechsel war ihr am 
Tag zuvor der Mann fortgelaufen. Am Wasserstein richtete sie unter ihren 
Tranen das alteste Kind fur die Nachmittagsschule; das jungste aber, das auch 
seine Handchen herstreckte, wurde abgewiesen, weil es erst am Sonntag ge
waschen sei. AIle drei schossen auf ein paar Munzen los, die sie bekamen und 
bettelten, offenbar dieser Tiitigkeit nicht ungewohnt, urn weitere; sie seien "arg 
hinter dem Gelde her", sagte die Mutter. Die Familie wohnt in einer rauch
geschwarzten, schragen Kuchc, zu der eine steile Stiege hinauffuhrt, und einer 
anstoBenden klein en Mansarde. Fur die fUnfkopfige Familie sind zwei Betten 
da, eines fUr das Ehepaar, eines unter der schragen Wand fUr die drei Kinder: 
auch der erwahnte Bruder, mit dem L. sich in wechselndem Erfolge urn die 
Frau streitet, wird gelegentlich in dieser Enge beherbergt. Kupfernes Geriit in 
der Kuche, ein paar bunte Vasen in der Kammer, geben der iirmlichen Behausung 
das farbige Etwas, das den Zigeunern eigen ist. 

* (33) Hermann To bIer, geb. 5. IV. 1894 in einer siidbadischen Stadt. 

Expiosibler mit haltiosen Ziigen. 

T. ist der zweitliJteste Sohn eines Trinkers und Zuckerbackers, del" auf Messen umherzog, 
und dessen ,Jahzom heute seine siimtlichen Kinder von ihm femhiilt. Die Mutter stand wie 
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der Vater in schlechtem Rufe; nach ihrem Tode 1909 hat er nicht wieder geheiratet. 1m 
Friihjahr 1910, als er wiederholt die Miete nicht bezahlt hatte, wurden ihm seine Habselig
keiten durch den Gerichtsvollzieher auf den Gang gestellt, von den 5 Kindern die drei jiingsten 
in einem vVaisenhaus, die beiden iUtesten in Arbeitsstellen untergebracht, T. seIber, eben 
16 Jahre alt geworden, als Lehrling bei einem Backer. - Er lief nach einigen Tagen aus der 
Stelle fort und zog im Mai mit dem Vater auf Messen umher, verlie13 ihn aber nach ein paar 
Wochen, da der Vater das Geld vertrank und sich um ihn nicht kiimmerte. Auch aus einem 
Zirkus, in dem er dann Arbeit annahm, entlief er nach einigen Tagen und trieb sich beschaf
tigungslos bei einem Kameraden in Freiburg herum. Nach mehrfacher Bettelei und einem 
Fahrraddiebstahl wurde T. nach Flehingen iiberwiesen. 

Er hielt sich dort (Juli 1910 bis Oktober 1911) befriedigend und erlernte die Backerei. 
brannte aber in einer auswartigen Backerlehre bald wieder durch und wechselte auch bis zum 
Herbst 1915, wo das Bezirksamt ihn suchte, da er sich um seine militarischen Verhaltnisse 
nicht gekiimmert hatte, mehrfach Ort und Stelle und beging Eigentumsdelikte. Er hatte 
sich einige Male als Bursche und Auslaufer in Backergeschaften, als Knecht in einem Milch
betrieb, als Kutscher in einem Reitinstitut verdingt. Wahrend dieser Zeit stahl er, im 
Oktober 1914, von einem Milchfuhrwerk einen Geldbeutel und aus der Wohnung seines 
Vaters ein Paar Schuhe, unterschlug im Dezember 1914 als Backerbursche Kundengelder 
und ging mit Fahrrad und Brotkorb des Geschiiftes fliichtig; im Marz 1915 entwendete er 
dem Kutscher eines Reitinstitutes 22.50 Mark. (Insgesamt 41/2 Monate Gefangnis.) 

1919 heiratete T. in einem Dorfe in nachster Nahe seiner Heimatstadt eine Fabrikarbeiterin, 
die 1918 ein uneheliches Kind von ihm gehabt hatte. Sechs Jahre spater wurde die Ehe auf 
Antrag der Frau wieder geschieden. Ein zweites, uneheliches Kind hatte T. 1925 von einer 
geschiedenen Frau, mit der er voriibergehend bei seinem Vater lebte. 1m ersten Halbjahr 
1927 unterhielt er ein Verhiiltnis mit einer jungen Arbeiterin, die er heiraten zu wollen angab. 

An Delikten falIt zunachst ins Jahr 1919 eine Korperverletzung; T. hatte nach einem 
Wortwechsel einen Pferdehiindler mit einem Gummischlauch auf den Kopf geschlagen 
(10 Tage Gefangnis). Weitere Vergehen setzen erst nach Scheidung seiner Ehe wieder 
ein. 1m November 1925 beging T. einen Betrug: als Arbeiter eines Bahnbriickenbaues 
zahlte er Kost und Logis in dem Gasthof eines kleinen Stiidtchens die erste Woche tag
lich, die zweite am Ende der Woche; am dritten Samstag aber lief er ohne Zahlung fort, an
geblich um statt dessen mit dem letzten Wochenlohn in einer benachbarten Stadt einen 
versetzten Anzug einzulOsen; er vertrank aber unterwegs das ganze Geld und wurde erst 
einige Wochen spater wieder aufgegriffen (I Woche Gefangnis). In den Akten eines Bezirks
amtes fanden sich au13erdem fiir die zweite Halfte 1925 acht Eintragungen iiber Ruhesto
rungen in der Trunkenheit, Obdachlosigkeit und Nachtigen in Hiitten, Zechprellerei, Bettel 
und Unfug (Haft· und Geldstrafen). Ins Jahr 1926 falIt wiederum eine Haftstrafe (8 Tage) 
wegen eines groben Unfugs und eine Gefangnisstrafe (6 Tage) wegen Unfug und Beamten
beleidigung, beides nach einem Alkoholgenu13. 

Die Jahreseit Kriegsende hat T. ebenso wie jene zwischen Anstalt und Krieg in stetem 
Orts· und Arbeitswechsel zugebracht; nur in der ersten Ehezeit und im Jahre 1926/27 hat er 
sich langer an seinem Heimatorte aufgehalten. 

In der Zeit der Naehsehau 1927 wird T. in Verhaltnissen angetroffen, die 
relativ befestigt erseheinen. Er lebt gemeinsam mit dem Fabrikmadehen in 
einer kleinen sehragen Mansarde, die mit einem Bett und einem Kleidersehrank, 
auf dem in Papiertiiten die Vonate stehen, einem runden Tisehehen, zwei Stiihlen 
und einem kleinen Herde ausgestattet ist. Das Madehen arbeitet in einer Seiden
fabrik, und da T. zur Zeit keine Arbeit hat, siehert ihr Erwerb den Unterhalt. 
In der armseligen Umgebung ist das anmutige und seheue Madchen eine riihrende 
Erscheinung; sie ist siehtlich verlegen, in der illegalen Verbindung gesehen zu 
werden, schlieBt sich aber auf, als sie weder einer Einmischung in ihr Privatleben 
noch moralischen Vorhaltungen begegnet. "Wir haben uns so gern" , sagt sie. 
und auch er meint, sie verstiinden sich aIle Tage besser; im Umgang mit ihrem 
gutherzigen, behutsamen, sorglichen Wesen glaubt er ruhiger geworden zu sein. 
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Sic in einem schwarzen Seidenkleidchcn und mit einer roten Spange im Haar, 
er in einem vielgetragenen blauen Cheviotanzug, mit dem iiblichen breitgestickten 
Taschentuch und einem Fiillfederhalter in der Seitentasehe, waren beide bei 
der Nachschau zu einem Spaziergang gerichtet. 

Arbeiten tut T., ,.was vorkommt", als Dachdeeker bei einem Briickenbau, 
als Sehneider, in einem Pferdelazarett usw. "Ich habe mich viel herumgetrieben 
und nirgendtl festgesessen", erzahlt er seIber, und auch seine erste Ehe hat ihn 
nieht am W ohnort gehalten. Er hielt sich nach wie vor dem Krieg in siidbadischen 
Stadten, an rheinisehen Orten bis nach Speyer hinauf und in Stellen in Luxem
burg auf, in einem unstcten Hin und Her, wie es auch noch die Bezirksakten 
\-on IH25 schildern, nach denen er von Ort zu Ort zog, erst nach langem Suchen 
oder einer Ausschreibung gefunden werden konnte, hier in einer Hiitte kampierte, 
dort in einer Wirtschaft oder in einer Mannerherberge logierte. Sein Handwerk 
hat er unmittelbar nach der Anstalt aufgegeben. In den ersten Jahren behielt 
er, wie seine Burschen- und Ausliiuferstellen in Backereibetrieben zeigen, in 
dieser Form noch eine gewohnheitsma13ige Anhanglichkeit an das ehemalige 
Gewerbe; von 1915 ab aber winl seine Arbeit je nach Gelegenheit oder Laune 
cine andere, und auch seine augenblicklichen Neigungen gehen durchaus nicht 
auf eine gleichmiil3ige Beschiiftigung. An seinem Heimatort, zu dem er zwischen
durch immer wieder zuriickkehrt, hat er den Ruf eincs "arbeitsscheuen und ver
lotterten Menschen, der auf Kosten der Rtadt F. sein Leben fristet". Wenn T. 
in diesem unsteten Leben zeit weise zur Ruhe kam, so ist das nicht die Folge 
ciner beruflichen Konsolidierung gewesen, sondern der Bindung durch ein Liebes
\'erhiiltnis. ".Jetzt mochte ich nicht mehr fort", iiu13erte er sich zur Zeit der Nach
schau, wo er dureh die Beziehung zu dem Fabrikmadchen in F. gefesselt war: ein 
paar Monate spater aber war sein Aufenthalt polizeilich schon wieder unbekannt. 

AuffaHender noch als die Unstete ist fiir T. seIber und fiir die Augen seiner 
Umgebung seine Explosivitat: zu gerichtlich schwerer bestraften Delikten hat 
sie freilich nur selten gefiihrt, und heide Male war die entstandene korperliche 
Schadigung nicht groG; zu offentlichen Ruhestorungen aber fiihren seine Er
regungszustande des 6fteren, und dann stets in Verbindung mit einem Alko
holgenu13. Er gilt als ein sogenannter "Vierziger", der bei jeder Rauferei und 
,Schlagerei dabei ist. Vor aHem abel' ist seine Explosivitiit das Moment, das 
sein tagliches Dasein beherrscht und es mit Unruhe, Unfriede und Streit 
durehsetzt. Sie hat seine erste Ehe, in der seine Frau auf seine Erregungen mit 
Affekten antwortete, zerstort, und auch das Zusammenleben mit Vater und 
Geschwistern ist bei jeder Begegnung neu konfliktereich. 

1st also T. sozial nicht mehr ernsthaft st6rend - ein Logisbetrug ist seit dem 
Krieg das einzige Eigentumsdelikt geblieben -, so geht doch durch sein Gesamt
verhalten eine starke Unruhe; seine Explosionen fiihren zu zahlreichen kleinen 
Haft- und Geldstrafen, zu einer beruflieh geregelten Arbeit ist er nicht gekommen, 
und seine Beziehungen zur Frau haben bisher keine Bestandigkeit erlangt. 

(34) Johann Barth, geb. 7. X. 1892 in einem siidbadischen Dori. 

Explosibler (beschrankt). 

B. ist der Sohn eines Tagelohners, dessen schlechte hausliche Verhaltnisse in den Flehinger 
Akten erwahnt werden. Die Akten iiber die Fiirsorgeerziehungserklarung seIber sind schon 
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ausgeschieden. - B. blieb 15jahrig haufig aus der Lehre fort; einem Bauern entlief er. Er galt 
in der Schule "nicht ohne geistige Fahigkeiten", aber als frech, eigensinnig, storrisch und 
widerspenstig; in seiner Lehre und abermals als Knecht betrug er sich arbeitsscheu und un
botmaBig. Nach einem Diebstahl und einer Hehlerei (die Akten sind durch einen Brand 
vernichtet) kam er nach Flehingen. 

B. arbeitete dort in 4 Aufenthalten (Februar 1908 bis Oktober 1909, Oktober 1909 bis 
Juni 1910, Juli 1910 bis August 1910, Juli 1911 bis Mai 1912) in der Gartnerei und in der 
Landwirtschaft. Er war intellektuell beschrankt. Fiinfmal entwich er, geriet auf einer seiner 
Entweichungen mit einem ebenfalls entlaufenen Kameraden iiber die Wegrichtung in Streit 
und Schlagerei. Wahrend des vierten Anstaltsaufenthaltes versuchte er eine Geisteskrank
heit zu simulieren und schrieb auf Packpapier einen Brief an den Vorstand, er werde jetzt 
als Naturforscher in Gottes freier Natur wandern, um dort das Treiben der Tiere und der 
Vogel genau kennenzulernen; dazu brauche er den Koffer nicht (den man ihm wegen Flucht
verdachts weggestellt hatte). Aus seinen Stellen nach den verschiedenen Anstaltsentlas
sungen lief er als Knecht und als Hausbursche fort, einmal nach sieben Monaten, sonst 
schon nach Wochen oder Tagen. Nach der letzten Entlassung wurde B. noch im gleichen 
Monat in der Schweiz aufgegriffen, wo er wegen eines Vergehens gegen die offentliche Ordnung 
und Sicherheit eine Haftstrafe erhielt (6 Tage). 

1m Herbst 1912 trat B. als Infanterist in den Militardienst ein und war bei Kriegsaus
bruch aktiv; nach einer Verwundung 1915 nur noch garnisondienstfahig, bildete er auf dem 
Heuberg Rekruten aus. Er war aber anscheinend dafiir doch nicht zu gebrauchen, denn er 
wurde im gleichen Jahre wieder abgeschoben und versuchsweise als Postaushelfer in einem 
kleinen Stadtchen beschaftigt. 1916 verlieB er die Stelle und hat seitdem ab und zu einmal 
bei Bauern in der Bodenseegegend als Knecht gearbeitet. Sonst wandert er auf der Land
straBe; die Spuren seiner Delikte fiihren durch badische und wiirttembergische Ortschaften. 
1927 gibt er an, Bait Jahren keine Arbeit mehr getan zu haben. 

Verurteiltist B. seitEntlassung vom Militarin den Jahren 1916, 1917und 1925 wegen Bettels 
und Landstreicherei (Haft bis zu 14 Tagen), 1920 wegen Schleichhandels (3 Wochen Gefangnis): 
er wurde mit einer Pappschachtel von 40 Eiern festgenommen, verweigerte den Ausweis, 
warf im Zorn die Schachtel auf den Boden, zertrat die Eier, briillte "wie ein wildes Tier" 
und wurde tiitlich gegen die Beamten. 1927 erhielt er eine Verurteilung wegen einer fahrliissigen 
Brandstiftung (4 Wochen Gefangnis), durch die 5 ha eines Gemeindewaldes zerstort wurden: 
B. hatte im Mai auf der Wanderschaft im Wald seine Hose geflickt und sein Hemd, nachdem 
er es nach Ungeziefer durchgesehen hatte, iiber eine kleine Tanne gehiingt; wiihrenddem geriet 
durch ein Brennglas, welches er neben sich gelegt hatte, das Gras in Brand. Nachdem er 
vergebens versucht hatte, das Feuer mit seinen Kleidern zu ersticken und dabei seIber 
Brandwunden davongetragen hatte, lief er barfuB, nur mit Kittel und Unterhose bekleidet, 
davon, hielt sich den Tag iiber versteckt und wagte sich erst abends in eine Ortschaft, wo 
ihn ein Schutzmann wegen seiner mangelbaften Bekleidung anhielt, und er sich seIber als der 
Brandstifter stellte. 

Der gegenwiirtige Aufenthalt des B. ist unbekannt; einen festen Wohnsitz hat er nicht. 

Uber die Explosivitat hinaus laJ3t sich Bestimmtes in diesem Falle nicht 
sagen. Sie ist fur alle, die mit ihm zu tun hatten, der pragnante Zug an ihm 
gewesen und zugleich jener, der das Umgehen mit ihm erschwerte. Storrisch 
nennt ihn die Schule, unbotmaJ3ig die erste Lehrstelle, Flehingen bezeichnet ihn 
als impulsiv, eigensinnig und erregbar, wenn auch mit guten Worten leicht zu 
beruhigen. Die spateren Arbeitgeber klagen, er sei frech und zornig, ein psy
chiatrisches Gutachten von 1911 hebt Unbestandigkeit, Rastlosigkeit und Trotz 
hervor, ein Bauer schildert ihn 1912 als einen "jahzornigen, rechthaberischen, 
gewalttatigen Menschen, den man furchten muJ3", in der Postaushelferstelle 1916 
fallt sein handelsuchtiges Wesen auf. AnlaJ3 zu einem Delikt aber ist auch bei 
ihm die Explosivitat nur einmal geworden. Sie verbindet sich wie im vorigen 
Fall mit einer Unstete, fUr die in fruheren Jahren ein Umherziehen in Stellen, 
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spater Wand ern und Betteln charakteristisch ist. B. ist in dem vorliegenden 
Material der einzige echte Landstreicher von Dauer; Nolde (52), der ihm nahe
kommt, befriedigt seine Schau- und Wanderlust nicht nur auf der Landstra13e, 
Martin (57) hat in der Zeit, in der sein Leben zu verfolgen ist, das Wandern durch 
Arbeit an festem Platze unterbrochen, und fUr Franke (58) verblieben der Vaga
bondage nur die begrenzten Fristen zwischen den Anstalts- oder Gefangnis
aufenthalten. 

Es ware konstruiert, bei den geringen Unterlagen weitere Ziige herauszustellen, 
die sich urn die Explosivitat des B. gruppieren, von denen aus auch erst einp. 
tiefere Deutung seiner Unstete moglich ware, ob sie etwa einem stimmungs
labilen, einem hyperthymischen, einem depressiven Boden erwachst. Fiir hyper
thymische Ziige mochte seine gemiitliche Zugiinglichkeit im Zorn sprechen, wie 
sie aus Flehingen berichtet winl, das Durchscheinen seines Humors in dem 
Briefe 1911, seine Rastlosigkeit und auch die Uberschatzung, die sein Intellekt 
in der Schule und anscheinend voriibergehend beim Militar fand, zu der ein 
hyperthymisches Wesen zu verleiten imstande sein kann. Uber blo13e Ver
mutungen aber konnen diese Hinweise nicht hinausfUhren. 

Wiirden tatsachlich hypomanische Ziige festgestellt werden konnen, so mochte 
das letzte Urteil, das aus der Postaushelferstelle 1915 iiber die Person des B. 
vorliegt - "handelsiichtig, zerlottert und groBspurig, macht den Eindruck, er 
sei nicht recht im Kop£" , -, ihn den "Ubergangsformen" naheriicken, die 
KRETSCHMER als die seltenen. notorisch Verbummehen und Verwahrlosten unter 
den Hypomanischen zeichnet, .,faul, arrogant, hahlos, unvcrtriiglich ... kra
keel end "1. 

Seine Statur wird in den Flehinger Akten als mittelgro13, kraHig und gesund 
angegeben; nach Personalangaben von 1927 ist er schlank, hat gebraunte Haut
farbe und ein voIles Gesicht mit stumpfer Nase und rundem Kinn. 

5. Geltungsbedtirftige. 

* (35) Rudolf Stromayer, geb. 12. V. 1891 in einem mittelbadischen Dorf. 

Geltungs bediirftiger (beschrankt). 
Er wurde unehelich geboren und nach der Heirat seiner Mutter yon seinem Stiefvater, 

einem Tage16hner. adoptiert. Mutter und Stiefvater starben friih, und vom 5. Jahre ab war 
St. in Pflege bei den GroBeltern, wo er tun und lassen konnte, was er wollte; der GroBvater 
war stocktaub, die GroBmutter gebrechlich. 13jahrig stahl er zweimal Geld und kaufte sich 
eine Pistole, mit der er in seinem Heimatdorfe schoB. Er war intellektuell sehr beschrankt, 
in der Schule leichtsinnig, boshaft und eigensinnig. 14jahrig arbeitete er nach kurzer 
Metzgerlehre als Handlanger und wechselte oft die Stellen; 15· und 16jahrig lieB er sich einige 
Male vorgeblich im Auf trag seines Chefs Waren verabfolgen und sie auf dessen Namen auf
schreiben. 

Seine Beschaftigung in Flehingen ist nicht ersiehtlieh. Er maehte in :~ AnstaItsaufenthalten 
(Juni 1907 bis August 1909, Dezember 1909 bis Marz 1910, ~ovember 1910 bis Marz 
1911) mehrmals Operationen wegen eines tuberkulosen Ohrenleidens dureh, pflegte aus 
dem Krankenhaus zu elltweichen und sich herumzutrciben, bis er aufgegriffen und der 
Anstalt wieder zugefiihrt wurde. Aus den Stellen nach den Anstaltsentlassungen - auf 
seinen ausdriiekliehen Wunsch waren es Metzgerlehren - lief er fort, stahl 1909 in einer 
Lehre dem Meister Zigaretten im Werte von 12 bis 15 Mark und erhielt dafiir eine Gefang-

1 KRETSCHMER: Korperbau und Charakter, a. a. O. 
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nisstrafe. Nach seiner letzten Anstaltsentlassung gab St. Lehre und NIetzgerei auf und ver· 
dingte sich als Hausbursche. 21jahrig teilte er der Anstalt von Frankfurt aus Verlobung und 
EheschlieBung mit. Nach dem Krieg wurde mit Verschulden des Mannes die Ehe wieder 
geschieden, und zwei Kinder, die 1913 und 1915 geboren waren, sind seither in einem Waisen· 
haus untergebracht, da die Mutter dem Verdienst nachgeht. Der altere Junge gilt dort als 
bray, fleiBig und ordentlich, der jiingere als leichtsinnig und zerfahren. 

Uber das Verhalten des St. bis zum Krieg ist nichts naheres bekannt. Wahrend des Krie· 
ges war er garnisondienstfahig und angeblich Bursche eines Hauptmannes, "hatte immer 
Geld" wahrend dieser Zeit, da er Schiebergeschafte machte. Noch bevor seine Ehe geschieden 
war, verlobte er sich mit einem Madchen; er hat es auch spaterhin nicht geheiratet, lebt aber 
seit 1919 mit ihm in gemeinsamer Wohnung und festem Verhaltnis. Nach dem Krieg war 
St. zwei Jahre lang Kellner in der Mitropa und machte Devisengeschafte; seit Ende der In· 
flationszeit ist er hiiufig arbeitslos oder iibernimmt Gelegenheitsbeschiiftigungen. Bestraft ist 
er seit der Anstaltsentlassung nur einmal1922 mit einer Woche Haft wegen Nichtnachkom· 
mens der Unterhaltspflicht. 

"Er will immer was vorstellen", sagt das Madchen, das seit 7 Jahren mit ihm 
zusammenlebt, sich nicht gerne mit ihm sehen liiBt, denn er habe "nicht die 
Spur von Geist", und sich doch nicht von ihm trennt. Sie ist eine blonde, dralle, 
laute und resolute junge Frau, die die Zugel in der Hand halt. Sie geht auswarts 
putzen; ob dies aber die einzige Einnahmequelle iRt, mit der sie zum gemein. 
samen Haushalt beitragt, ist schwer zu sagen. Bedenklich stimmt der leichte 
freche Einschlag in ihrem Wesen und eine gewisse angstliche Unterwurfigkeit 
unter den Mann, uber den sie sich hinter seinem Rucken sehr abfallig auBert. 
Die gemeinsame W ohnung, zwei kleine Mansarden, halt sie in einem ordentlichen 
Zustande. 

Als Reisender fUr Schundliteratur und als Aushilfskellner in GroBstadt· 
kaschemmen hat St. die letzten Jahre zugebracht. Ein kleiner, schmal gebauter 
Mann in Shimmyschuhen und einem steifen schwarzen Hut kommt er bei der 
Nachschau von einer Arbeitssuche nach Haus; ein kaffeebrauner Anzug in 
modernem Schnitt, aber von schlecht em Material, macht die gesuchte Auf
machung fertig. Er hat ein schmales, im Ausdruck leeres Gesicht und eine 
gelblich pergamentene Raut. In seinem Bemuhen, eine Rolle uber sich hinaus zu 
spielen, hat er schon in Flehingen einen hochstaplerischen Eindruck gemacht; 
aber Einfallsreichtum und Unternehmungslust waren dennoch nicht stark genug, 
ihn in normalen Zeiten zum Schwindler zu machen. Er ist ein matter Pseudologe, 
der nur wahrend des Krieges durch die Uniform und die damaligen Verhaltnisse 
beflugelt, im Kreise von Madchen oder Kameraden Schwindeleien beging, sich 
"nobel anzog", eine Braut durch die Vorgabe gewann, Kuchenchef zu sein und 
in guten Verhaltnissen zu leben, dabei das Madchen in einem Hotel unterbrachte, 
das weit uber seine Verhaltnisse ging, so daB sie am Ende seIber aus dem Verkauf 
von Schmucksachen die Rechnung bezahlen muBte. Gegenwartig ist ihm genug 
daran getan, sein AuBeres aufzuputzen und von "Offizieren" zu sprechen, die 
bei ihm verkehren, eine durftige und durchsichtige Verkleidung, die an die 
Stelle der lebhafteren Selbstdarstellung der fruheren Jahre getreten ist; nach den 
Schilderungen des Madchens, mit dem er heute zusammenlebt, hat er ehemals 
Erfolge durch sein Auftreten in seiner Umgebung gehabt, was man heute dem 
abgelebten und ledernen Aussehen des St. nicht mehr zutrauen mochte. Unter 
den ungunstigen Umstanden, denen seine Erziehung ihn aussetzte, ist seine Ver
wahrlosung keine schwere zu nennen, und ein Eigentumsdelikt hat er nach der 
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zweiten Anstaltsentlassung nicht wieder begangen. Von einem normalen und 
gefestigten Zustande aber ist sein soziales Dasein entfernt. Das selbstgewahlte 
Handwerk hat er im 20. Jahre mit dem Ende der Fursorgeerziehung aufgegeben; 
nach dem Kriege nutzte er die Inflation zu Devisengeschaften aus; im wesent
lichen ist zwar seine berufliche Beschaftigung seither einheitlich geblieben, aber 
er ist vom Mitropakellner zum Aushilfskellner in Kaschemmen mit wechselnder 
Arbeitsstatte abgesunken. Eine erste Ehe ist geschieden, das darauf folgende 
langjahrige Verhaltnis hat nicht zu einer zweiten Ehe gefiihrt, und fur die Er
ziehung seiner Kinder lei stet er keinen Beitrag mehr. 

6. U ngekHirte FaIle. 

(36) Emil Bahr, geb. 16. I. 1893 in einer mittelbadischen Stadt. 

Er ist der Sohn aus der ersten Ehe eines Schneidermeisters; nachdem auch der Vater, 
1898, gestorben war, heiratete seine Stiefmutter in zweiter Ehe den Besitzer eines kleinen 
landlichen Gasthauses, der ebenfalls noch wahrend der Schulzeit des Jungen starb. Eine 
Schwester seines Vaters war "nicht normal". - Eine auswartige h6here Schule, anf die ihn 
die Stiefmutter gab, wies ihn wegen mangelnder Begabung wieder zuriick. 15jahrig lief B. 
aus einer Installateurlehre fort, und der Meister war froh, den faulen, frechen Bengel los zu 
sein, der ihm die Arbeiter aufreizte und sich von niemand etwas sagen lieB. 16jahrig stellte 
ihn sein Vormund, ein Zimmermann, in sein eigenes Geschaft ein. Dort kaum warm geworden, 
stahl B. Briefmarken und verkaufte sie zu halbem Preis; er war frech wie beim vorigen Meister, 
so daB ihn der Vormund 1910 entliel3, urn Ruhe in sein Geschaft zu bekommen. Neue Arbeit 
nahm B. nicht auf; er beschiiftigte sich mit FuBballspielen und las Seerauberromane; kam 
haufig nachts urn 12 nach Hause, betrank sich, war sehr jahzornig, schimpfte und schrie 
zu Hause, drohte der Stiefmutter, sie umzubringen oder ihr das Haus anzuziinden, und sie 
wagte nicht ihn zu strafen. Die Fortbildungsschule stellte ihm, wie die Meister es zuvor 
getan hatten, ein schlechtes Zeugnis aus; er war verlogen, trage und gleichgiiltig, kam regel
maBig Montags zu spat; bei Ermahnungen "nahm er eine de- und wehmiitige Haltung 
ein, heuchelte Reue, versprach Besserung, ging dann fort und lachelte". 

In Flehingen (Mai 1910 bis Mai 1911) arbeitete er als Schlosser und fiihrte sich "durchaus 
befriedigend". Ein erster auswartiger Meister hingegen klagte uber Mangel an FleiB und 
Strebsamkeit. Briefe, die er nach del' Entlassung an die Anstalt schrieb, sind in einem miB
zufriedenen und krakeelenden Tone gehalten. 1912 verliel3 B. eine Stelle unter dem Vorwand, 
als Matrose dienen zu wollen, meldete sich aber nach Holland ab, und wo er tatsachlich war, 
ist unbekannt. 1913 wurde er aktiv als Pionier und nahm 1914/18 am Kriege teil; nach Er
hebungen der Heimatbehorde ist cr im Felde zum Unteroffizier befiirdert und hat das Eiserne 
Kreuz I. und II. Klasse erhalten. 

1917 verheiratete sich B. wahrend eines Urlaubes; 1919 ging er in die Fremdenlegion, 
da ihm nach einem Delikt, wie in seiner Ortschaft gesagt wird, der Boden unter den FiiBen 
zu heil3 geworden war. Von dort her gibt er von Zeit zu Zeit Nachricht. 

(37) Heinrich Brendel, geb. 27. V. 1891 in einem Schwarzwalddorf. 

Nach Schulentlassung hatte B. zahlreiche Stellen als Schlosser, Maurer und Knecht, 
-entlief iiberall, tat nirgend gut und arbeitete schlecht. Die Lehrherren schilderten ihn als 
verschlagen, verkommen und gewalttatig. Die Fortbildungsschule besuchte er nicht ein 
einziges Mal. 

Nach einem Diebstahl und einem Feldfrevel kam B. nach Flehingcn (Juli 1908 bis Sq)' 
Lcmber 1908, Mar:.l 1910 bis .Jannar UJll) und arbeitete in derLandwirtschaft. Erentliefin 
den ersten Wochen mit einem Kameraden aus dem Krankenhaus, nachdem er dort einen 
Schrank erbrochen und sich mit Geld und Kleidung versehen hatte, floh iiber das Elsal3 
nach Paris zu einer Tante, die dort einem Herrn die Wirtschaft fiihrte und dem Neffen in 
dem gleichen Hause eine Hausburschenstelle verschaffte. 1m Oktober 1909 kehrte B. in die 
Heimat zuruck und wurde nach verschiedenen Diebstiihlen im November in Freiburg auf-

l<'uchs. Ftirsorgezoglinge. 5 
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gegriffen. Er leistete bei der Festnahme Widerstand und konnte nur von zwei Schutzleuten 
gebandigt werden; nach StrafverbUBung (3 Monate Gefangnis) verbrachte er noch fast 1 Jahr 
in Flehingen. Mit Anstaltsentlassung als Knecht zu einem Bauern gegeben, entlief er nach 
14 Tagen. 

An Delikten beging B. 1912 eine Bedrohung, 1913 eine Korperverletzung (3 Wochen), 
1922 wieder eine Bedrohung (10 Tage Gefangnis). 1912 drohte er einem Maurer, der ihn "schief 
angeguckt" hatte, unter dem Zuruf: "Du dreckiger Lausbub, dich mache ich kalt", mit dem 
Taschenmesser. 1913 schlug er einem Bauern, dem er mit dem Fuhrwerk auf der LandstraBe 
begegnete, und bei dem er einige Monate zuvor als Knecht gedient hatte, mit einem Peit· 
schenstock auf Kopf, Arm und Riicken; da er seiner Zeit ohne Kiindigung weggelaufen war, 
hatte ihm der Bauer 7 Mark von seinem Lohn zurUckbehalten, wofiir B. sich rachen wollte: 
"Die 7 Mark schlage ich dir yom Ranzen ab", rief er ihm zu. Dber die Bedrohung 1922 weisen 
die Akten keine naheren Angaben auf. 

In seinem Heimatort war B. als "gefahrlicher und gewalttatiger Mensch" gefiirchtet. 
Vor einigen Jahren ist er an einer Lungenentziindung gestorben. Verheiratet war er nicht; 
seine Arbeit wechselte er zwischen vielen Fuhrmanns- und DienstknechtsteHen an verschie
denen Schwarzwaldorten. 

* (38) Wilhelm Walther, geb. 20. XI. 1894 in einem Schwarzwaldstiidtchen. 
Er wurde als Sohn eines kleinen Schneiders und einer Hausiererin geboren. Seit 1907 

betrieb die Mutter ihren Handel bis ins ElsaB hinein, fiihrte einen zweifelhaften Lebenswandel 
und pflegte ohne Geld wieder nach Hause zu kommen; der Vater lieB sich spater von ihr 
scheiden. - W. soll in der Schule nicht unbegabt, aber faul, unehrlich und unaufrichtig 
gewesen sein. 13jahrig lief er mehrmals von Hause fort und trieb sich in den Waldern 
herum, beging in einer Sattlerlehre einen Diebstahl und kam 15jahrig nach Flehingen. 

Er lernte dort die Sattlerei zu Ende und fiihrte sich in 2 Aufenthalten (Juni 1910 bis 
Dezember 1912, Januar 1913 bis August 1913) befriedigend. Eine erste GeseHenstelle ver
lieB er nach einigen Tagen, aus einer zweiten lief er mit einem gestohlenen Anzug fort, aus 
einer dritten wurde er wegen ungeniigender Arbeitsleistungen entlassen und suchte sich 
seIber eine GlockengieBerstelle. 1913 will W. von einem Heuwagen gestiirzt sein und seit 
1914 an epileptischen Anfallen leiden. Objektive Angaben liegen d,ariiber nicht vor; tat
sachlich besitzt W. zahlreiche Fallnarben und steht heute wegen epileptischer Anfane in 
Behandlung. Feld- oder garnisondienstfahig war er nicht. 

Die Jahre seit der Anstaltsentlassung sind in einem standigen Ortswechsel und trotz des 
erlernten Handwerkes auch in einem standigen Arbeitswechsel verlaufen. W. war StraBen
bahnschaffner, Hausierer, Arbeiter in den verschiedensten Fabriken, Uhrenmacher, Reisender, 
Sattler und Schneidergehilfe. 1916 heiratete er eine Fabrikarbeiterin, als sie ein Kind von 
ihm erwartete; er war aber selten im eigenen Hause anwesend, hielt sich in Karlsruhe, Stutt
gart, in vielen Orten im Schwarzwald und in Bayern auf. Die Frau zog bei der Unstete des 
Mannes wieder in ihren Heimatort in den Schwarzwald und versorgte durch eigene Fabrik
arbeit sich und das Kind. Kam der Mann einmal nach Hause, so ging es ein paar Tage gut, 
dann aber "fing die alte Leier" wieder an, er warf die angefangene Arbeit hin, "lungerte zu 
Hause herum" oder lief an einen anderen Ort. Er war sehr eigensinnig und jahzornig und 
schlug Frau und Kind, vor aHem im Alkoholrausch. Der Sohn ist ein zartes, angstliches 
und skrofulOses Kind. 1925 verlieB W. seine Familie endgiiltig, ohne daB eine Scheidung aus
gesprochen war, und lebt seitdem in Karlsruhe in einer kleinenMansarde in festem Verhaltnis 
mit einer Geliebten; ein 1925 geborenes uneheliches Kind leidet an "Krampfen" und war bei 
der Nachschau eben aus einer Kinderklinik entlassen. Arbeit iibernimmt W. heute nicht 
mehr; fiir den gemeinsamen Unterhalt kommt das Miidchen auf. Sie verstiinde es besser, 
mit seinem aufgeregten Wesen umzugehen, als seine Frau es getan habe, meint er selbst. 

1920 wurde W. wegen einer Urkundenfalschung verurteilt (6W ochen Gefangnis); er hatte als 
Sattlergehilfe eine Rechnung seines Meisters gefaIscht, .fiir Aufarbeitung einer Matratze den 
sechsfachen Betrag erhoben und den UberschuB fiir sich verbraucht. Einige Jahre spater Boll 
er nach Angabe seiner Frau eine betrachtliche Summe als Reisender unterschlagen haben, 
das Delikt aber nicht zur Anzeige gekommen sein und die Mutter, die stets zu dem Sohne 
hielt und seine Taten beschonigte, eine ratenweise Abzahlung der unterschlagenen Summe 
iibernommen haben. Der Mutter seIber brach er 1925 die Stube auf und stahl ihr einen Teil 



67 

ihrer Hausierware, um aus dem ErlOs mit der Geliebten fortreisen zu konnen. Auch aus dem 
Haushalt der Frau hat er mehrmals "Mobelstiicke verkauft. 

Was fiir eine urspriingliche charakterologische Artung in ihm zu suehen ist, liWt sieh heute 
bei seiner Krankheit nicht mehr feststellen. Trotzdem er viel und weitschweifig redet, ist 
im Gesprach kaum etwas Personliches aus ihm herauszuholen. Sein Gesicht ist in der Bewegung 
sehr steif. Friihere Photographien aus dem Beginn seiner Ehe zeigen ihn in einer schlaffen 
Haltung und in einem sehwammig weichlichcn Gesichtsausdruek. 

(39) Fritz Altweil, geb. 9. VII. 1894 in einer nordbadischen Stadt. 

Sein Vater war ein landwirtsehaftlicher TagelOhner, der 1902 wegen Blutsehande zu einer 
Zuehthausstrafe verurteilt wurde; er bewohnte nach dem Tode seiner Frau ein mobliertes 
Zimmer. - 15jahrig weehselte A. als Hausbursche in kleinen Gasthausern die Stellen, trieb 
sich 16jahrig arbeitslos herum, bettelte und stahl. 

In Flehingen (April 1910 bis Juni 1912) arheitete er als Gartner, und seine Leistungen 
hefriedigten. Naeh der Anstaltsentlassung lief er aus versehiedenen Stellen fort, wurde 1913 
aktiv und stand bis 1918 im Feld. 

Nach dem Krieg zog A. in ein Landstadtehen unweit seines Heimatdorfes. \Vahrend eines 
Crlaubes 1917 hatte er ein nicht gut beleumundetes :\1adchen geheiratet, eine Zigarren
arbeiterin, die aueh in der Ehe ihren Beruf beibehielt. 1919 verkaufte er die Acker, die seine 
Frau als lVIitgift mit in die Ehe gebracht hatte, und vertat den Erlos. Naehbarschaft und Ver
wandtschaft sehalten den A. einen "Eckensteher und Tagedieb"; Mitbewohner berichten von 
haufigen Ehestreitigkeiten; die }'rau entlief ihm mehrmals, kam aber immer wieder 
zuriiek. 

Delikte des A. sind nur aus den ersten Nachkriegsjahren bekannt geworden. 1m Friihjahr 
11120 sehlieh sieh die Frau in die Wohnung eines Landwirtes ein, wahrend A. seIber auf Waehe 
stand, und stahl aus der Kiiche 4 Pfund Fleisch und 25 Pfund Fett. 1m gleiehen Monat 
stahlen beide gemeinsam mit einem Komplizen 13 Flasehen Kognak und 10 Flaschen Kirsch
wasser aus einem Keller, zu dcm die ~fiinner die }'enster einstieBen; A. stellte sieh wieder auf 
Posten, und der Komplize reiehte die Flaschen der Frau zu, die sie in einen Sack steckte. 
Das gestohlene Gut verkauften die drei in \Virtschaften und wurden bei ihrem gewandten 
Auftreten £iir Schnapsreisende gehalten (6 ::\ionate Gefangnis). Nach der Verhaftung schob 
jeder der Eheleute die Schuld der Anstiftung zu den Diebstahlen auf den anderen. Nach 
Entlassung aus der Untersuchungshaft sicdclten sie nach Frankreich iiber, beantragten 
von dort Umwandlung der Freiheits- in eine Geldstrafe, um bei einer etwaigen Riickkehr 
nach Deutschland keine Unannehmlichkeiten zu haben; 1926 war aber noch keine der be
willigten Ratenzahlungen erledigt. Naheres iibe!' das gegenwartige Verhalten ist nicht bekannt. 

(40) Karl Gerber, geb. 15. IX. IS93 in einer wiirttembergischen Stadt. 
Er wurde in dem Reisewagen eines Biil'stenmachers geboren. In spateren Jahren lebte 

die Mutter in cinem wiirttembergischen Stiid tchen, wiihrend der Vater in der Ferne umherzog, 
ohne sich um die Familie zu kiimmern. In einem Dachwinkel, dessen einziges ::\iobiliar die 
Lagerstatte war, hauste nach einem Fiirsorgebericht von 1906 die Mutter mit ihren 7 Kindern, 
von denen das jiingste auBerehelich geboren war. Die ganze Familie hatte Kleiderlause, 
und die \Vohnung sah derart schmutzig aus, "daB man sich nicht getraute hereinzugehen". 
Die Mutter war kranklich und dem Trunk ergeben; neben ihren karglichen Einnahmen als 
Schirmflickerin und Hausiererin bildete der Bettel der Kinder den Haupterwerb der Familie. 
G., del' zweite, schlief mit dem altesten Bruder in einer Rumpelkammer auf einem Strohsack, 
ohne Kissen und Deckbett; beide trieben sich tags herum und blieben haufig aueh des Nachts 
fort. Von Dezember 1908 bis Mai 1909 wurden 36 Diebstahle der Kinder bekannt, von denen 
19 auf G. fielen. Die Kinder stahlen aus Laden und von Handwagen, aus Treppenhausern 
und W ohnungen Geld in Betragen bis zu 60 und 70 Mark, Lebensmittel in groBen "Mengen, 
Wasehe fiir 200 Mark, Ablaufrohren im Werte von 50 Mark, einen kupfernen Kessel, ein 
Fahrrad, mehrere Kisten Zigarren u. a. 

In Flehingen (Juni 1910 bis November 1911) arbeitete G. in der Korbmacherei und in 
der Landwirtschaft, zeigte Achtsamkeit und groBen FleiB und wurde in die erste Fiihrungs
klasse aufgenommen. Nach Anstaltsentlassung entlief er als Knecht einem Schwarzwald
bauern. 1m Mai 1912 gab sein Vater aUf! einem wiirttembergischen Dorf der Anstalt die Nach-

5* 
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richt, sein Sohn halte sich bei ihm auf und sahe als Korbmacher einer guten Kundschaft 
entgegen. 

Wahrend des Krieges stand G. im Feld. Seit 1918 halt er sich in wiirttembergischen 
Dorfern auf und geht mit Biirsten, Kleiderstoffen und Haushaltungsartikeln auf den Hausier
handel. 1915 hat er geheiratet, lebt aber seit einigen Jahren getrennt von seiner Frau und 
wohnt seit 1925 wieder bei seinem Vater. 

1917 wurde G. im Felde wegen eines Jagdvergehens und wegen einer Unterschlagung 
bestraft (6 Wochen), 1923 in einem Schwarzwaldstadtchen abermals wegen Jagdvergehens 
(6 Wochen Gefangnis). Zur Zeit ist iiber Ruf und Fiihrung nichts Nachteiliges bekannt. 

(41) Valentin Hafner, geb. 25. XI. 1896 in einem nordbadischen Dorf. 

Er ist der Sohn eines Zigeunerehepaares, das den groBten Teil des Jahres im Wohnwagen 
lebte. H. wurde 14jahrig wegen Bettelns verhaftet, hatte Kratze und schmutzige Kleider, 
konnte weder lesen noch schreiben und wurde nach Flehingen iiberwiesen, als seine Eltern 
beide im Gefangnis saBen. 

In Flehingen (Juni 1910 bis Mai 1912) arbeitete er in der Korbmacherei und in der Land
wirtschaft und fiihrte sich gut. Einer Dienstknechtsstelle entlief er sogleich und kehrte in 
den Wohnwagen der Eltern zuriick, in dem er 1917 noch angetroffen wurde. Zwischen 1912 
und 1920 erhielt er sechsmal kleine Haftstrafen wegen Bettels und Landstreicherei in badischen 
und bayerischen Orten. Eine nahere Spur fehIt. 

(42) Artur Ulrich, geb. 20. II. 1895 in einer nordbadischen Stadt. 

Als unehelicher Sohn einer Kochin war er von klein auf in einer Pflegestelle. 7 jahrig 
schwanzte er die Schule, nahm den Mitschiilern Gegenstande weg und gab zu Hause an, sie 
als FleiBgeschenke erhalten zu haben. Auf Antrag seines Vormundes wurde U. 1902 unter 
Fiirsorgeerziehung gestellt und in einem "\Vaisenhaus untergebracht, aus dem er "unzahlige 
Male" entlief. 

In Flehingen war er dreimal (September 1910 bis Oktober 1913, Januar 1914 bis 
September 1914, November 1914 bis Februar 1915); er wurde dort als sehr beschrankter, 
gutmiitiger und redeseliger Junge geschildert, der den Leuten "etwas vormacht" und ihr 
Mitleid erregt. Er konnte wegen seiner Imbezillitat kein Handwerk erlernen und auch auf 
der Landwirtschaft nur unter steter Anweisung arbeiten. Er entwich einmal, entwendete 
kleine Gegenstande, verweigerte Arbeit und Gehorsam, rannte im Zorn eine Tiir ein, be
schadigte ein Rad usw. An seinem 20. Geburtstag entlassen, entlief er seinen Dienststellen 
zweimal unter Entwendung kleiner Geldsummen. 1915 nahm ihn ein Armenhaus auf, das 
ihm eine neue Stelle suchte. Ins Heer wurde U. verschiedene Male eingestellt und immer 
wieder entlassen; dreimal desertierte er (6 Monate Gefangnis). Aus seiner Militarzeit 
schrieb er langatmige, schwerfallige, gutmiitige Berichte an die Anstalt: er sei froh, Soldat zu 
sein, denn da wisse er doch, was er zu tun und zu lassen habe. Delikte wurden nach dem 
Krieg in seinem Strafregister nicht mehr vermerkt; Aufenthalt und Beschaftigung sind vollig 
unbekannt. Die einzige personliche Spur, die zu erlangen war, ist eine kurze polizeiliche An
meldung in Berlin yom Juli 1921. 

(43) Erich Dollinger, geb. 6. X. 1890 in einer mittelbadischen Stadt. 
Beide Eltern sind vorbestraft, der Vater, ein Schuhmacher, wegen Sachbeschadigung 

und Korperverletzung, die Mutter wegen Diebstahl und Unterschlagung. Ein Bruder des 
D. stand ebenfalls in Fiirsorgeerziehung. - In den 3 Jahren zwischen Schulentlassung und 
Anstaltsaufnahme nahm D. in Offenburg und Heidelberg zahlreiche Stellen ein, als Zigarren
arbeiter, Blechnerlehrling, Arbeiter in einer Biirstenfabrik, als Schuhmacherlehrling, Dienst
knecht und Hausbursche in einer Herberge. Seine Arbeitgeber beurteilten ihn verschieden. 
Ein Schuhmachermeister entlaBt ihn 1906, da er "auBerst frech" sei und "seinem jetzigen 
Alter schon weit voran, was noch zu allen moglichen Sachen fiihren" konne. Einem Blechner
meister miBfallt er "wegen seiner friihen Verdorbenheit"; der erst 15jahrige ging in Rauch
klubs und auf Fastnachtsballe und trieb sich bis abends spat in der Stadt herum. Nur ein 
Biirstenfabrikant gab ihm ein gutes Zeugnis: er gehore zu den fleiBigsten Arbeitern und ver
diene trotz seiner Jugend einen der hochsten Arbeitslohne. Wahrend dieser Jahre beging 
D. 7 Diebstahle und verbrachte insgesamt 14 Monate im Gefangnis. 
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1m Friihjahr 1906 brach er mit einem 30jahrigen Kameraden in eine Fabrik ein, stahl 
2000 Zigarren aus dem Lager und aus den Bureauraumen Kleidungsstiicke, Briefmarken, eine 
Taschenuhr und ein Kilometerhpft; mit dem Kilometerheft begaben sich die beiden Kom
plizen auf die Reise, bis sie in Basel festgenommen wurden (5 Monate Gefangnis)_ 1m 
Dezember 1906 stahl D. einem Schreiner 38 Mark und trieb sich dann mit seinem alteren, 
eben aus einer Fiirsorgeerziehungsanstalt pntlassenen Bruder herum (2 Monate Gefangnis). 
Anfang 1907 stahl er einem Bauern, bei dem er in Arbeit stand, 8.50 Mark (2 Monate Gefang
nis), Anfang 1908 als Schuhmacherlehrling seinem Meister 2 Paar Schuhe und als Haus
bursche aus dem Zimmer eines Gastes einen Anzug (5 Monate Gefiingnis). Einen weiteren 
Diebstahl von Kleidung und Lebensmitteln bpi dem Einstieg in ein Bauernhaus, wahrend 
piner Wanderschaft 1908, meldete er seIber 1 Jahr spater, als er bereits in Flehingen war, ver
mutlich, um sich dem nicht fest begrenzten Anstaltsaufenthalt durch eine befristete Ge
fangnisstrafe zu entziehen (5 Monate Gefangnis). 

In Flehingen (Marz 1909 bis Oktober 1910) wurde er in der Schusterwerkstatte als ein 
tiichtiger und solider Arbeiter geschiitzt. Nach Anstaltsentlassung wechselte D. bis zum 
Militarantritt im Oktober 1911 seine Stellen in badischen und elsassischen Orten, blieb aber 
bei seinem Handwerk. 1913 beging er als Soldat einen Diebstahl (StrafmaB unbekannt). 

Nach dem Krieg lieB sich D. als Schuster in einem bayerischen Stadtchen nieder und wurde 
dort 1920 wegen einer Begiinstigung verurteilt (2 Wochen Gefiingnis); er hatte gestohleneR 
Messing in Verwahrung genom men und gegen eine Belohnung verkauft. Ihm wurde eine 
Bewahrungsfrist bis 1925 zugebilligt und die Strafe dann erlassen. 1921 verlegte D. seinen 
Wohnsitz in eine badische Stadt, wo er spit her geblieben ist. 

III. Die Schwerkriminellen. 

1. HaItlose. 

(44) Wilhelm Lose, geb. 26. IV. 1895 in einer nordbadischen Stadt. 

Haltloser. 

Ais Sohn eines wegen Unzucht, Betrug u. a. mehrfach vorbestraften Madchens, das 1901 
im Zuchthaus starb, wurde L. bei seiner schwachsinnigen, ebenfalls unverehelichten GroB
mutter, einer 60jahrigen Kranzbinderin, im Schwarzwald erzogen. - Die Schule bezeichnete 
ihn als gut entwickelt. Ais 12jahriger verging sich L. an einem 5jahrigen Miidchen; gleiche 
Sittlichkeitsdelikte und erste Eigentumsvergehen folgen in den Monaten nach Schulentlassung. 
Ais Auslaufer in einem Schwarzwaldhotel stahl L. kleine Gebrauchsgegenstande aus einer 
Kammer, eine Spieldose aus einem Laden. Einem Gast unterschlug er ein Zehnmarkstiick 
und brannte damit an den Bodensee durch, "um mit der Gondel auf dem \Vasser zu fahren"; 
nach ein paar Tagen ausgehungert zuriickgekehrt, lieB er sich an einem Obststand vorgeblich 
im Auf trag seines ehemaligen Hotelchefs einige Pfund Trauben und Birnen geben. Er wurde 
nach VerbliBung einer Gefiingnisstrafe in Flehingen eingeliefert. 

L. hat dort die Schneiderei erlernt und sich in 3 Aufenthalt~n (Februar 1910 bis April 
1913, Mai 1913 bis September 1913, Juli 1914 bis November 1914) befriedigend gefiihrt. 
Auf einer Flucht im ersten Jahre aber stahl er aus mehreren Garten Weste und Joppe, 
Hosen und Hemden von den Wascheleinen und warf die eigne Anstaltskleidung in ein 
Haferfeld. Aus einer Gesellenstelle nach dem ersten Anstaltsaufenthalt gleich am Tage 
des Eintrittes als "v611ig unbrauchbar" entlassen, ging er aunVanderschaft und wurde an der 
Schweizer Grenze wieder aufgegriffen; ebenso jagte ihn ein Meister nach der zweiten Anstalts
entlassung fort, da er sich abends bis in die Nacht herumtrieb und so leichtsinnig arbeitete, 
daB er "mehr verdarb als gut machte". Weitere Stellen bei einem Schneider und einem 
Hofkonditor verlieB er seIber und wurde im Sommer 1914 bei einem Schnellphotographen 
aufgefunden, als er sich eben auf einen MeBwagen ins ElsaB verdingt hatte. Einer Schneider
stelle nach dem letzten Anstaltsaufenthalt entlief er nach 4 Tagen, urn sich als Kriegs
freiwilliger zu melden; er erwarb sich im Feld das Eiserne Kreuz und eine Verdienstmedaille. 

Delikte, die er fast stets in Verbindung mit einer Stellenaufgabe beging, sind erst nach 
dem Krieg wieder eingetreten. Wah rend des Jahres 1919 entwendete L. als Schneidergeselle 
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einem Meister in Kiel nach und nach Schneiderartikel, die er bei andern Schneidern der Stadt 
verA~_ J. Der Verdacht fiel jedoch nicht auf ihn, sondern einen Lehrling, der daraufhin ent
lassen wurde. 1m Marz 1920 trat L. in die Kieler Sicherheitspolizei ein, ging aber nach 
6 Wochen, als es hieB, daB Vorbestrafte aus dem Dienst entlassen wiirden, mit eigenen und 
fremden Uniformstticken, um sie in Zivilkleider umzusetzen, nach Berlin fliichtig, wo er sich 
einige W ochen spater der Polizei stellte. Er bereute aber die Selbstanzeige wieder und hielt 
sich ein halbes Jahr lang in verschiedenen Berliner Schneiderstellen verborgen. Aus der letzten 
Stelle ging er im November 1920 unter Mitnahme eines Ulsters, eines Kostiims und einiger 
Schneiderartikel weiter nach Thiiringen, wo er wieder fiir kurze Zeit als Geselle in einer 
Stelle arbeitete; er stahl dort noch im gleichen Monat seinen Logiskollegen zwei Mantel und 
einen Anzug und fuhr mit dem Erlos nach Leipzig. Als das Geld verbraucht war, stellte er sich 
kurz vor Weihnacht in Brandenburg der Polizei, gestand den Thiiringer Diebstahl, ver
schwieg aber den Berliner, und Kiel hatte schon selbst nach ihm gefahndet. Die Strafe 
fUr diese zunachst bekannt gewordenen Delikte (11/4 Jahr Gefiingnis) verbiiBte er bis zum 
Mai 1922. 

Nach der Gefangnisentlassung nahm L. zunachst in Hamburg Arbeit als Schneider an, 
begab sich aber im Herbst wieder auf die Reise, diesmal ins Rheinland, unter Mitnahme einer 
silbernen Uhr, die ihm zum Reparieren gegeben war, einem erschwindelten Kleiderstoff und 
einer geliehenen Geldsumme. Aus angenommenen Stellen entlief er im Dezember einem 
Schneidermeister, im Januar einem Tiefbauunternehmer. Von Mitbewohnern erschwindelte 
er sich fUr seine Flucht 3 Anziige unter dem Vorwand, sie aufbiigeln zu wollen, verkaufte 
sie in Trodlerladen und fuhr mit dem Erlos nach Berlin zuriick, wo ihn sogleich wegen des 
dortigen Diebstahls von 1920 die Polizei festnahm (insgesamt 1 Jahr 51/ 2 Monate). 1m 
Gefangnis hat sich L. "sehr gut" gefiihrt. 

Nach Entlassung aus der Haft heiratete er. Seitdem hat er den Wohnsitz nicht mehr ge
wechselt, und das Strafregister enthalt abgesehen von einer kleinen Geldstrafe wegen Bettelns 
- er war 1925 auf einem Hofe singend angetroffen worden - keinen Eintrag mehr. Seit 
dem Friihjahr 1925 ist er wieder in seinem Handwerk beschiiftigt und hat seit 1926 als Ab
stecker in einem Konfektions- und Abzahlungsgeschiift in Berlin N eine Anstellung. -
Eigene Kinder sind nicht vorhanden; die Frau brachte eine uneheliche Tochter mit, die 1911 
geboren war. 

Aus dem Lebensbilde Loses tritt sehr greifbar die haltlose Personlichkeit 
hervor, "ein Rohr im Winde", das sich hiegt, guten und schlechten Einfliissen 
zuganglich, fiigsam in einer geschiitzten, einge£riedeten Umgebung; im Freien 
aber, wo keine Hand ihn halt, ist er ohne eigene wirkungskraftige Motive 
allen Winden preisgegeben. 

Mit Jager (17), dem erst en Vertreter der Haltlosen in der mittleren Gruppe, teilt 
L. die gemiitliche Ansprechbarkeit, iibertrifft ihn aber an Unbestandigkeit und 
Widerstandslosigkeit; auch sein soziales Leben steht weitaus zusammenhangloser 
und deliktreicher da. Um seiner gemiitlichen Ansprechbarkeit willen hat er viele 
Sympathien gefunden. 'Bei all seinen Delikten wird bemerkt, daB man sie nicht 
von ihm erwartet hatte; der Kieler Meister baute so auf ihn, daB trotz der Un
moglichkeit, dem Lehrling die Diebstahle nachzuweisen, kein Verdacht auf ihn 
seIber fiel. Ebenso die spateren Meister, die bestohlenen Schlafkollegen, die betroge
nen Hausbewohner, ein in gutem Ru£e stehendes Dienstmadchen, das eine Lieb
schaft mit ihm hatte, betonen den angenehmen Eindruck, den L. auf sie machte. 
Auch die Gefangnisberichte iiber ihn sind wohlwollend gehalten; "sehr fleiBig, 
ein stiller, bescheidener Ge£angener, dessen Fiihrung recht gut ist", so faBt 1924 
das letzte Ge£angnis, in dem er inhaftiert war, die Charakteristik dieser positiven 
Seite seines Wesens zusammen. "Seine ungliickliche Jugend", heiBt es dann 
weiter, und "seine Charakterschwache" sind an seiner kriminellen Laufbahn 
schuld; ihm fehIt das Gegenwartighalten einheitlicher, richtunggebender 
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Motive. Aueh fur gute Einflusse ist er eindrueksfahig WIe Wachs, aber 
die Eindrueke bleiben nieht haften, wenn er wieder auf sieh allein steht. Er 
faBt Vorsatze, wie etwa seine vielen Kriegsbriefe zeigen, aber vergiBt sie aueh 
wieder; Ausdauer, Widerstandskraft, Zuverlassigkeit gehen ihm abo Be
gonnenes fuhrt er nieht dureh, biegt von eingesehlagenen Riehtungen raseh 
wieder ab, ist Augenbliekseinfiillen und Augenbliekswunsehen ge6ffnet. lhn 
laBt seine Sehwaehe kriminell werden. Fur das Unterworfensein unter den 
Augenbliek ist eharakteristiseh, wie der 15jiihrige, urn das Motiv seiner Delikte 
befragt, zur Antwort gibt: "leh hatte keine andere Wahl, ieh habe so arg Hunger 
gehabt" und ein andermal: "Es hat mieh halt gelustet, eine Spieldose zu be
sitzen", oder: "leh habe eben Freude an dem Zehnmarkstiiek gehabt." Diese 
Bestimmbarkeit des Willens durch den Augenbliek hat sein Leben ziellos gemaeht 
und sein Handeln zersplittert. Deutlieh zeigt sieh sein unbestandiges Wesen auf 
den erst en Arbeitsstellen nach den Anstaltsentlassungen in den nachlassigen 
Leistungen, dem raschen Entlaufen und dem Aufgeben des erlernten Berufes. 
Naeh den Kriegsjahren sind seine Arbeitsleistungen solider geworden, und vor 
allem ist er, abgesehen von der Sipoanstellung, bei seinem Handwerk geblieben; 
aber ein unbeharrliches Beginnen und Wiederaufh6ren, ein Anfassen und Wieder
loslassen spiegelt sieh aueh in dieser Zeit noeh in dem dauernden Stellenweehsel 
oder dem zeitweisen Verlassen der Arbeit uberhaupt. In solehem Augenbliek 
entwendet er, was sich ihm bietet, fahrt mit dem Er16se fort, urn in einer anderen 
Stadt Arbeit anzunehmen, freilich nur fur kurze Zeit, bis es ihn aueh dort wieder 
forttreibt. Plan und Ziel sind in einem solchen Leben schwer zu erkennen. Aueh 
seine beiden Selbstanzeigen finden ihre Erklarung in seiner Unfahigkeit, zu 
disponieren; sie scheinen eine letzte Ausflucht zu sein, nach verbrauehtem Geld 
im Gefangnis zu Kost und Logis zu kommen. DaB sie nicht etwa einer moralischen 
Erwagung entspringen, mag allein die Tatsaehe andeuten, daB er jedesmal nur 
das letzte Delikt getlteht. 

Seine Verfehlungen seIber, Betrugereien, Unterschlagungen und Diebstahle, 
sind die typischen Vergehen des Haltlosen. Naeh den kindlich triebhaften Delik
ten seiner Jugend dienen ihm die spateren dazu, nach einer aufgegebenen Arbeit 
die nachsten Bedurfnisse zu befriedigen und sind als Anhangsel seiner haltlosen 
Unbestandigkeit zu bewerten. Seit seiner Verheiratung haben die Delikte auf
geh6rt. Die Ehe hat fur ihn ebenso, wie sie es fur Franz Jager (17) war, die 
Bedeutung eines geschutzten Milieus und hat eine gr6i3ere GleichmaBigkeit und 
Bestandigkeit in seiner Lebensfuhrung begunstigt. Andererseits ist aber die 
Eheschlief3ung seIber Symptom fur die Zunahme seiner Neigung zu stabilen 
Verhaltnissen. Eine bescheidene spate Reifung ist bei ihm eingetreten; es ist 
ein auBerst langsamer Prozei3 gewesen, der ihn von der haltlosen Unbestandigkeit 
zu einer gefestigteren Existenz fuhrte. Heute hat es den Anschein, daB er es zu 
einer sozialen Legalitat und auch zu einer solid en Arbeit gebracht hat. 

Seine Frau ist urn etwa ein J ahrzehnt alter als er; sie fuhrt in zwei Raumen 
eines neueren Berliner Hinterhamles einen kleinen sauberen Haushalt und hat 
ein paar Tannehen vor dem Kuchenfenster stehen, urn das "Grun" dieht vor 
Augen zu haberl. Die ger}iumige Kuche ist hell, behaglieh und sehr vollstandig 
eingerichtet, der zweite Raum mit Sofa und Teppieh im Stile eines burgerliehen 
Wohnzimmers gehalten, aus dem das Bett des Ehepaares kaum hervorsticht. 
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Die uneheliche sechzehnjahrige Tochter, ein lustiges, blondes undkokettesMadchen, 
schlaft in dem Zimmer der Eltern auf dem Sofa; sie lernt schneidern und war 
bei der Nachschau beschaftigt, sich ein Paar bunte "Klamauken" zu nahen. 
Einer Frage nach ihrer eigenen Vergangenheit wich die Frau des L. mit ver
legenen und ungenauen Angaben aus, so daB nicht naher nachgeforscht werden 
konnte; ihrerseits ist sie iiber die Herkunft des Mannes nicht orientiert und glaubt 
ihm, er habe Vater und Mutter in Baden. Von ihm seIber hieB es in Flehingen, 
er sei "kiinstlerisch" veranlagt gewesen, habe hiibsche Gedichte gemacht und gern 
als ein "besserer" Zogling gegolten. Diese Angabe scheint auch heute noch ver
standlich; L. tritt bescheiden auf, aber gibt sich ein gepflegtes Aussehen; eine 
schlanke, biegsame, mittelgroBe Gestalt mit blasser Gesichtsfarbe und schwarzen 
Haaren, trug er eine rote, mit Schniiren besetzte Litewka. GroBen Wert legt er 
auf seine W ohnung und hatte die weiBgestrichenen Wande und Mobeln der 
Kiiche seIber mit einem hellgriinen Streifen abgesetzt. Sein groBter Stolz aber 
ist ein sorgfiiltig und sachgemaB unterhaltenes Aquarium, zu dem er die nicht 
unbetrachtlichen Kosten durch eine Schneckenzucht aufbringt. 

(45) Erwin Mtinzbach, geb. 18. VIII. 1892 in einem stidbadischen StOOtchen. 

Haltloser (beschrankt). 

M. war das jiingste von den 5 Kindern eines Kutschers, der, nach UnregelmaBigkeiten 
aus einer Stelle entlassen, spater in Arbeit bei einem Dorfwirt stand. - M. war nach dem 
friihen Tod der Muttervom zweiten Jahre an in Pflege bei zwei Bauernfamilien. Vber seine Schul
zeit liegen keine objektiven Angaben vor. Er seIber gibt an, ein sehr bOser Bub geweeen zu 
sein, er habe gern die Schule geschwanzt, bose Streiche gemacht und besonders gerne Tiere 
gequaIt; jetzt allerdings sei er ein groBer Tierfreund und konne nicht sehen, wenn ein Pferd 
oder ein Hund miBhandelt werde. Nach Schulentlassung striiubte sich M., ein Handwerk 
zu lernen und brannte auf einer Lehre durch, zog dann aIs Knecht "von Stelle zu Stelle und 
von Ort zu Ort" und fand daher in Gegenden, wo er bekannt war, keine Arbeit mehr. Er stieg 
16jiihrig zweimal in eine Htitte ein, um Sprengpulver und Ziindschnur zu stehlen. 

Daraufhin 17 jiihrig in Flehingen eingeliefert, arbeitete M. in der Landwirtschaft (Miirz: 
1910 bis Juni 1911). Nach einer Entweichung aus der Anstalt nahm er einige Tage unter 
fremdem Namen Landarbeit an, stahl dabei dem Bauern aus einem Schrank eine Hose, schnitt 
ihm auf dem Speicher von seinen groBen Winterschuhen die Schiifte ab, um sie aIs Gamaschen 
zu gebrauchen und riB damit aus. Der ersten Stelle nach Anstaltsentlassung entlief er nach 
einigen Wochen wiihrend der Erntearbeit, wieder unter Mitnahme von Kleidungsstticken. 
ebenso im gleichen Jahre einer zweiten Stelle, nachdem er noch kurz zuvor nach Flehingen 
mitgeteiIt hatte, in einem guten Verhaltnis zu seinem Bauern zu stehen und in einem Turn
verein eine Riege zu fUhren. M. lief auch aus verschiedenen Stellen im Jahre 1912 aIs Haus
bursche, Ausliiufer und Fabrikarbeiter ohne objektiven Grund fort. Von da ab beginnen 
Delikte. 

1m Dezember 1912 ohne Arbeit und ohne festes Logis, zur Nacht auf Wirtschaften an
gewiesen, lieB er sich am Weihnachtsabend von einem ehemaligen Flehinger Kamerad, den 
er zufallig auf einem Bahnhofe im Siidbadischen traf, zu einem "Lupf" gewinnen. M. Bchliigt 
aIs geeignetes Objekt eine Wirtschaft vor, in der er Hausbursche war. Mit einem Revolver 
bewaffnet brechen beide ein, erbeuten eine Kassette, Bchlagen Bie in einem alten Steinbruch 
auf, teiIen die vorgefundene MetalIsumme von. 300 Mark und verstecken daB Behiiltnis unter 
Steinen. DaB Geld wurde in Basel mit ein paar MOOchen verjubelt und in Kino und Cham
pagner angelegt. M. wird verdachtigt und entnimmt dem Verhor, daB in der Kassette auch 
Papiergeld enthalten sein muBte. Er revidiert darauf daB Versteck und findet noch 800 Mark
und 2 Fiinfzigfrankscheine, womit er im Januar in Begleitung eines Miidchens eine Rund
reise tiber ZUrich, Miinchen, Darmstadt, Stra13burg und Miihlhausen unternimmt. Nach der 
Rtickkehr bei einer nochmaIigen Durchsicht des Versteckes zusammen mit einem Dritten. 
dem er davon erziihlt hatte, findet sich nur noch die Brieftasche seIber, die ffir 50 Pfennige 
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verkauft wird. Unter Anleitung dieses neuen Komplizen werden nun Dietriche hergestellt, alte 
Schliissel zu Hauptschliisseln umgefeilt, und die beiden Genossen steigen mit Revolvern und 
Gummikniippeln versehen in Basel bei einem Backer ein, von dem sie aber verjagt werden. 
Nach diesem miBgliickten Versuch wird zu weiteren Einbriichen neben dem schon erwahnten 
noch ein weiterer ehemaliger Flehinger hinzugezogen. Sie aIle vier steigen bei einem 
Schmiedemeister und bei einem Metzger ein, offnen mit ihren Dietrichen einen Postkarten
automaten und stehlen aus zwei aufgebrochenen StaIlen zwiilf Kaninchen, die sie in einem 
gestohlenenen Kinderwagen befordern. Hierbei werden sie auf der LandstraBe entdeckt 
und festgenommen (3 Jahre 2 :Monate Gefangnis). 

1m Sommer 1915 entlassen, urn sich zum Heer zu steIlen, desertiert M. nach einem Monat 
in die Schweiz. Er begeht auch dort sogleich mehrere Diebstahle und bringt bis 1918 zwei 
Jahre in schweizerischen Arbeitshausern zu. Nach seiner Riickkehr nach Baden im Friih
jahr 1919 befaBt sich M. in den erst en Wochen mit mehrfacher Schmuggelei und besticht 
dabei Grenzbeamte, stiehlt im Mai als Arbeiter in einer Kalkfabrik Farbstoffe, urn sie an 
seinen Bruder, einen Maler, zu verkaufen, unterschlagt im Juli Kleider und stiehlt im August 
und September insgesamt 10 Fahrrader (3 Jahre Zuchthaus). Er fiihrte sich in der Haft 
wieder gut und wurde nach 21/2 .Jahren im Juni 1922 mit Strafurlaub auf Wohlverhalten 
entlassen. 

Nach einem vergeblichen Versuche in den ersten 14 Tagen der Freiheit, eine Erfindung 
zur Verbesserung einer elektrischen Maschine zu verkaufen, nahm M. wieder zu Diebstahl 
und Unterschlagung seine Zuflucht. Er stahl im Juli ein Fahrrad und unterschlug einem Freund 
8 Paar Schuhe, mit denen er heimlich iiber die Schweizer Grenze floh (1 Jahr 3 Monate Zucht
haus). Er beging auch driiben sogleich einen Diebstahl (1 Jahr Zuchthaus) und verbiiBte 
diese Zuchthausstrafen zusammen mit der Reststrafe von 1922 bis zum Sommer 1925. 

M. arbeitete nach der Entlassung zunachst als Gelegenheitsarbeiter, war aber gegen SchluB 
des Jahres wieder arbeitslos und unternahm unter Fiihrung eines MaurergeseIlen, den er auf 
einer BausteIle kennengelernt hatte, wahrend einer stiirmischen Nacht einen Einbruch in 
eine Schusterwerkstatte, stahl 2 halbe Haute Kernleder und einige Paar Schuhe. Die Schuhe 
gab M. unter der Hand weiter, einen Teil von dem Leder verkaufte er vorgeblich im Auftrage 
des Biirgermeisters eines benachbarten Ortes an einen Schuster. In einem Unterschlupf bei 
Freunden in Freiburg, die ihm auf dem Speicher eines Hinterhauses heimlich ein Bett auf
geschlagen hatten, blieb er langere Wochen unentdeckt, bis sein Komplize ihn verriet. Wah
rend dieser Zeit hatte M. unter der Uberschrift: "Ein geheimnisvoIles Sittlichkeitsverbrechen 
in einem StraBenbahnwagen" ein paar harmlose Zeilen als Extrablatt drucken lassen; mit 
dem ErlOs wollte er eine "optische Erfindung", den Druck der Blatter seIber aber mit dem 
Rest des gestohlenen Leders finanzieren (1 Jahr 6 Monate Gefangnis). Die Strafe fiir den 
Einbruch verbiiBt er zur Zeit, wiederum fleiBig und in die Hausordnung sich einfiigend. 

Er gilt in seiner Umgebung als ein verschrobener Mensch; Geisteskrankheit aber liegt 
nach arztlicher Begutachtung nicht vor. Die Urteile tiber seinen InteIlekt sind verschieden 
gewesen; wiihrend seiner ersten Inhaftierung wurde er als beschrankt bezeichnet, wiihrend der 
letzten wurde er als normal in die oberste Schulklasse aufgenommen. 

Er solI nach einem Berichte seines Gefangnisses ein kleiner magerer und 
schwachlicher Mensch von asthenischem Korperbau sein; das Gesicht zeigt nach 
Photographien in seinem Umri13 eine auffallend reine Eiform, weiche, kraftlose 
und traumerische Ziige mit einem leichten Einschlag von verschlagener Keck
heit. Er solI gemiitlich ansprechbar sein und ist immer gefugig, willig, fleiBig 
und arbeitsam gewesen, solange er in Anstalt und Gefangnis unter fester Leitung 
war. Er widersetzt sich keinem erzieherischen Einflu13, aber dieser gewinnt 
andererseits auch keine motivbildende Kraft uber ihn fUr die Zeit, wo er auf 
eigenen Fii13en steht. Hier verlii13t ihn jede verstandige Selbstbestimmung. 

Loses Fahigkeit (44), eine wirtschaftlich stabile Existenz zu fUhren, war 
bis zu seiner spaten Reifung sehr eingeschrankt gewesen; aber doch pflegte er 
auch wahrend der Jahre seiner Kriminalitat aus eigenem Antrieb in seinem 
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Handwerk zu arbeiten, hielt sogar eine Anzahl von Monaten dabei aus, so daB 
er nur periodisch in Not geriet. Die wirtschaftliche Unfahigkeit des M. geht 
dariiber hinaus; weder die Landwirtschaft, die er in Flehingen, noch die 
Schusterei, die er im Zuchthaus und Gefangnis bis zu einer guten Fertigkeit 
erlernte, taucht jemals drauBen in seinem Arbeitsrepertoir auf. Als Auslaufer 
und Hausbursche verdingt er sich in jungen Jahren, und weitaus zerfahrener 
noch vertut er seine straffreien Monate in spaterer Zeit. Jeder feste Boden 
entgleitet ihm; nur hier und da versieht er einmal voriibergehend eine Hilfs
arbeit auf einem Bauplatz. Sonst hilft er sich mit Einbriichen, Diebstahlen, 
Unterschlagungen und Schmuggelei. Diese auffallende Mannigfaltigkeit seiner 
Delikte legt aber nicht etwa Zeugnis von einer vielseitigen Aktivitat ab, 
sondern zeigt diesen Fall gerade in seiner haltlosen Abhangigkeit von den zufallig 
ihm begegnenden Einfliissen, immer offen fiir das geringwertige Vorbild und 
zum Verfiihrtwerden bereit. Mehrmals erscheint er im Schlepptau eines aktiven 
Kriminellen und tut, freilich dann auch mit ganzem Herzen dabei, von ihm 
animiert mit. Seine samtlichen Einbriiche sind unter einer solchen fremden 
Fiihrung unternommen, wahrend seine Delikte aus eigener Initiative weitaus 
passiveren Chl1rakter tragen, wie z. B. der Farbendiebstahl, die Unterschlagungen 
und die zahlreichen Fahrraddiebstahle. 

Wahrend die Haltlosigkeit Loses (44) sich auf dem Hintergrunde einer gleich
maBig stillen Stimmungslage zeigte, ist M. nach Gefangnisberichten da, wo kein 
Spott iiber seine Ideen zu befUrchten ist, offen, gesprachig und keineswegs scheu. 
Wahrend seiner letzten Inhaftierung hat er sich insbesondere an einen ihm 
geistig verwandten Zellennachbarn angeschlossen, der gleich ihm groBe Zukunfts
plane hat. Seine Sprache ist lebhaft, flieBend und wird durch Geste und Mimik 
begleitet. Er ist zugleich gerauschvoller und leerer als Lose. Optimistisch und 
in einem gehobenen SelbstgefUhl betrachtet er Vergangenheit und Zukunft, 
unbelastet durch die tatsachlich entgegengesetzten Erfahrungen, die er an sich 
machte; die Vergangenheit deutet er giinstig um, und von der Zukunft erwartet 
er das Beste. So schreibt er iiber die Zeit wahrend des Krieges, die er in Schweizer 
Arbeitshausern verbrachte, sie hatten einer dreijahrigen Ausbildung in Wissen
schaft und Technik gedient, und auf die Frage, was er nach der bevorstehenden 
Gefangnisentlassung zu tun gedenke, meint er, sich mit einer "optischen Er
findung" selbstandig machen zu wollen. Ahnlich hat er unter dem Ausruf: "Ich 
will iiberhaupt mit einer Erfindung nach Amerika gehn!" sich beleidigt gegen eine 
seiner Festnahmen gewehrt. Mit seinen vermeintlichen Erfindungen beschiiftigt 
·er sich am liebsten, und sie sind auch der Gegenstand seiner Gesprache. Schon 
seit Jahren, gibt er an, habe er ein besonderes Interesse fUr technische und 
physikalische Dinge, "besonders fUr die Optik, doch auch fUr die Probleme 
der Raumschiffahrt und das Perpetuum mobile". In diese Gedanken spinnt 
er sich ein und bringt sie unter verschrobenen, phantastisch-mystischen Ge
sichtspunkten zum Ausdruck. "Stoff und Kraft, Licht und Schall, aIle Dinge, 
die wirksam werden, nenne ich Eigenschaften; aus einer Eigenschaft fUr sich 
kann. ich keinen technischen Effekt gewinnen, ich brauche dazu stets zwei, 
wobei die eine die andere zweckentsprechend umsetzen muB ... (z. B. Licht
strahl und Linse)", so schreibt er einmal in einer Zusammenfassung seiner Ideen. 
,seine Erfindungen aber sind Basteleien geblieben, die sich nicht verwerten 
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lieHen. Zu einer soliden technischen Arbeit wurde wohl weder sein Intellekt 
noch auch seine Ausdauer hingereicht haben. 

Das gehobene SelbstgefUhl und die gro13tuerische Gebarde, mit der sich M. 
tiber die Tatsachen seiner unzulanglichen LebensfUhrung hinwegsetzt, macht 
seinenFall prognostisch ernster als den des Lose (44), dem die Einsicht in das eigene 
Verhalten nicht verlorengegangen war. Auch seine verstiegene Phantastik wird 
sozial fur ihn verhangnisvoll; er verliert sich in ihr in inhaltsleere, phrasenhafte, 
unproduktive Traumereien, fernab yon einer nuchternen Berufsarbeit, soweit 
er nicht wie im Gefangnis autoritativ dazu angehalten wird. 

Zu dieser Phantastik Heines Gedankenlebens tritt ein Drang zum Wandern 
llnd zum Abenteuern hinzu. "Abenteuer- und Wanderlust" will er von Jugend 
auf "machtig" in sich versptirt haben: ein GefUhl der Unruhe befalle ihn, sobald 
er sich in einer Umgebung zurecht gefunden habe, Regungen, die nach seiner 
Meinung "in erster Linie an seinem Ungltick schuld" seien. So scheint seine 
Neigung zum Orts- und Arbeitswechsel nicht allein seiner haltlosen Unbestandig
keit zu entspringen, sondern noch einen Zuschu13 aus diesem triebhaften Drang 
zum Neuen und Unbekannten zu erhalten. Wahrend der Jugendjahre des M. 
hat dieser Wandertrieb andere Symptome der Verwahrlosung uberwogen. Er 
erhielt sich auch spaterhin in dem standigen Hin- und Hertreiben zwischen dem 
nordlichen und stidlichen Baden und der Schweiz, ist bis heute in ungeschwachtem 
Ma13e bestehengeblieben und macht eine soziale Stabilitat unmoglich. 

(46) Richard Kohler, geb. 23. VII. 1892 in einer nordbadisehen Stadt. 

Haltloser mit miBmutig depressiven Ziigen. 

Er wuchs als uneheliches Kind in den ersten Lebensjahren bei del' GroBmutter auf, 
spater, als die Mutter einen Eisenbahnschaffner geheiratet hatte, im Hause des Stiefvaters. 
Die Mutter galt als willenschwache Frau, die die Vngezogenheiten des Altesten beschonigte. 
Sie starb 1906, und der Stiefvater heiratete im gleiehen Jahre in zweiter Ehe eine resolute und 
gutbeleumundete Frau. - K. nahm 12jahrig auf del' Messe Besuchern die Geldbeutel weg, 
entwendete aus einem Laden Schokoladc und Schreibwaren; 13jahrig riB er auf einem Sonn
tagsausflug mit einem jiingeren Bruder aus dem Treibhaus einer Gartnerei einen Fensterfliigel 
heraus, stieg ein und stahl Blumentopfe. Mit del' Fiirsorgeerziehung aber wurde bei del' guten 
lIweiten Ehe des Stiefvaters noeh zugewartet. Da die Sehule den K. als geweckt bezeichnete, 
gaben die Eltern ihn in eine Kaufmannslehre. Auf zwei Stellen, 15- und 16jahrig, lieB er abel' 
naeh anfanglieh guter Arbeit rasch nach, untersehlug Geldsummen und trieb sieh herum. 
Als er aus einer weiteren Stelle als Auslaufer mit drei Anziigen seines Vaters, einer Geldsumme 
und einem Paar Stiefel seiner Mutter schon nach drei Tagen durehgebrannt war, wurde die 
Fiirsorgeerziehung ausgesproehen. Der ersten AnstaIt entwieh K. 16jahrig dreimaI. Er be
teiligte sieh auf der letzten Entweichung im Winter 1909 in Gesellsehaft von fiinf Vorbestraften, 
die er in einer IVarmehalle kennenlcrnte, an einem "groBen Zug", wobei Kleidung, Schuhe 
und Lebensmittel aus Geschaften, Broschcn und Ringe aus einer Privatwohnung gcstohlen 
wurden; K. selbeI' tat mit odeI' stand Sehmiere (9 Monate Gefangnis). 

1m AnsehluB an die StrafverhliBung kam K. 17 jahrig nach Flehingen und arbeitete in 
del' Gartnerei (Februar 1910 bis Januar 1912). FleiB und Fiihrung befriedigten. Naeh An
staltsentlassung lief er aus einer GartnersteIIe sofort weg, wurde aber wieder zuriiekgebracht 
und hielt darauf !) 1Ionate bei seinern Lehrherrn aus. Er sehaffte sieh von seinem Verdienst 
ein Fahrrad an und fuhr mit dem ;\Ieisterssohn des Sonntags aus; del' Meister selbeI' war "reeht 
gut" mit ihm zufrieden, klagte nur iiber "das sehwaehe Gedaehtnis" des Jungen. 1m November 
1912 aber lauft K. eines Tages iiberraschend fort, nimmt wah rend des Winters in einer anderen 
Stadt eine Stellung als Elektromonteur an, im Friihjahr 1913 an nochmals anderem Orte 
wipder als Gartner. Sonst liegm fiir dipse Zeit keine nahcren Beriehte YOI', nul' ist bekannt, 
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daB K. im Frtihjahr 1914 arbeitslos war und bettelte. Er nahm bis 1918 am Kriege teiI und sitzt 
seither mit kurzen Pausen im Gefiingnis. 

Nur noch das erste Nachkriegsjahr, in dem er Stellen in Installationsfirmen einiger wtirt
tembergischer und badischer Stadte annahm. ist er straffrei geblieben. Er begann aber im 
Sommer 1919 Firmengelder zu unterschlagen, als er wahrend eines Streikes in Rtickstand 
fUr sein Mittagessen geraten war. In der Furcht vor Entdeckung ging K. im November 1919 
fltichtig, ohne neue Arbeit anzunehmen und fristete sein Leben die nachsten Monate durch 
Schwindel, Diebstahl und Unterschlagung: er stahl Mitte November einen StoBkarren, den er 
sich abends im Dunkeln von einem Schuljungen aus einem Hofe holen lieB, nahm Ende Novem
ber aus einer Wirtschaft einen Hund mit, den er durch eine Dirne verkaufen lieB, und einem 
Elektromonteur, bei dem er unter falschem Namen kurze Gelegenheitsarbeiten angenommen 
hatte, unterschlug er 20 Btigeleisen (6 Wochen und 3 Tage Gefangnis). Nachdem er den 
Dezember in Untersuchungshaft zugebracht hatte, erschwindelteersichsogleich imJanuar 1920 
als vorgeblicher Gerichtsschreiber des Landgerichtes von der Mutter eines Inhaftierten 
Kleidungsstticke, stahl in einer kleinen Gasse aus einem Tanzlokal ein angeschlossenes Fahr
rad und verkaufte die Sachen bei einem Triidler (Gesamtstrafe 1 Jahr 8 Monate Gefangnis). 

1m Februar 1922 aus dem Gefangnis entlassen, geht K. sofort ins Pfandhaus, um seinen 
Mantel zu versetzen, schickt einem Madchen einen Blumenstock, arbeitet einen Tag in einer 
Eisenhandlung, erwagt, in die Fremdenlegion zu gehen, und 5 Tage nach der Gefangnisent
lassung unterschlagt er einen Handwagen, den er sich unter der Vorgabe leiht, Kartoffeln darin 
holen zu wollen, verkauft ihn in der gleichen Stunde und verjubelt den Erliis am Abend des 
Tages mit einigen Kameraden in Zirkus und iiffentlichen Hausern. Am nachsten Morgen geht 
er wieder fltichtig. Nachdem er vergebens versucht hatte, bei einer verheirateten Schwester 
im Schwarzwald einen Unterschlupf zu finden, floh er weiter ins ElsaB und es gelang ihm, 
sich fast ein halbes Jahr als Gelegenheitsarbeiter an verschiedenen Orten zu verbergen. 
Mit Rtickkehr nach Baden im Sommer 1922 wurden sogleich zwei neue Delikte anhangig: vor
geblich als Angestellter der Staatsanwaltschaft, der einen Fall aufzuklaren habe, lieh er sich 
eine Geldsumme und unterschrieb einen Wechsel, den er dafUr aushandigte, mit dem Namen 
eines Staatsanwaltes. Aus einem Logis im Schwarzwald stahl er Schuhe, Gamaschen, Anzug 
und Mantel, eine silberne Uhr u. a. (Gesamtstrafe 21/2 Jahre Gefangnis). 

Er verbtiBte die Strafe bis 28. Januar 1925. Auf den 6. Februar, also wieder nur ein paar 
Tage nach der Entlassung, falIt das erneute Delikt: K. erschwindelte sich mit einem Kom
plizen als "Bahnbediensteter" fUr mehrere hundert Mark Kleidungsstucke bei einem Handler. 
Er ging darauf wiederum fltichtig und verbarg sich dieses Mal ein halbes Jahr lang im stidlichen 
Baden, wo er in einem Basaltsteinbruch und zuletzt in einer Zementfabrik arbeitete; er 
hatte in dieser Firma eine gute Stelle innegehabt, verlie13 sie aber plotzlich und wurde wieder 
aufgegriffen, nachdem er sich auf den Namen der Firma 75 Sack Zement hatte kommen lassen, 
die er weiterverkaufte, ohne sie aber seinerseits dem Lieferanten zu bezahlen. Zwei Betrtigereien, 
ein kleiner Diebstahl, eine Hehlerei kamen hinzu (Gesamtstrafe 11 Monate 3 Wochen Ge
fangnis), und K. war wieder bis zum Juni 1926 inhaftiert. In den Gefangnissen wechselt 
sein Verhalten; eines der Gefangnisse sagt ihm eine leidliche Ftihrung nach, in einem andern 
wurde er haufig wegen seiner Unehrlichkeiten bestraft. Aber wo er sich auch aufhielt, tiberall 
galt er als ein Querulant, dessen hypochondrische Beschwerden nicht abrissen. Auch pflegte 
er bei jedem Gefangnisaufenthalt Fluchtversuche zu machen, von denen einige gelangen. 

Er konnte bei seiner unsteten Lebensfiihrun£", auch nachdem er zuletzt aus 
dem Gefangnis entlassen war, personlich nicht aufgefunden werden. Seine Photo
graphien, die mit Personalangaben versehen aus verschiedenen Jahren von ihm 
zur Verfiigung stehen, zeigen eine mittelgroBe, schmale, ausgemergelte Gestalt 
und ein faltiges schlaffes Gesicht. Aus jedem dieser Bilder sprechen gedriickte, 
auBerst miBmutige Ziige und ein sehr unsicherer Blick. In seiner Kleidung 
scheint K. in seiner Art auf sich zu halten; sie ist bis zu Kneifer, Kragen und 
Krawatte peinlich vollstandig und in der Form biirgerlich. Sie erscheint wie ein 
letzter Rest aus besserer Zeit, an dem noch festgehalten wird, aber sie ist ab
genutzt und schabig; sie gibt ihm im Verein mit dem zusammengefallenen Ge-
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sicht und dem unzufriedenen miiden Ausdruck die Note des Heruntergekommen
seins. 

Wahrend der erste Fall des Lose (44) ein langsames Aufwarts zeigte, ist 
hier im Gegenteil ein Absinken zu beobachten. Wohl ist auch K., besonders in 
jiingeren Jahren, giinstigen Einfliissen zugiingig gewesen, hat sich von der 
Atmosphiire in Lehre, Anstalt und Meisterhaus tragen lassen, aber nur fiir ge
wisse Zeit. Des liingeren hat er solche ihm gegebenen Richtungen nicht ein
gehalten, geschweige sie selbsttiitig fortgefiihrt. In den Kaufmannsstellen vor 
der Anstalt sank sein anfiinglicher Eifer bald zusammen. Spiiter erwiihnt der 
Meister sein unkonzentriertes Arbeiten. Anstalt, Gesellenzeit und Gefiingnis 
durchbricht er durch plOtzliche Flucht, und seine Richtungslosigkeit drauBen 
beweist, wie wenig tief ihn die vorhergegangenen Einfliisse angefaBt haben. 
Eine Rohe in seinem Leben waren die auf die Anstalt folgenden Monate bei 
seinem Giirtnermeister; es sind dies die seBhaftesten, durch widriges Verhalten 
am wenigsten gestorten und nach seinen Briefen auch subjektiv die gliicklichsten 
Zeiten seines Lebens gewesen. Von da ab setzt die Unbestiindigkeit sich unwider
stehlich durch. Schon das erste leichtsinnige Hin und Her zwischen der erlernten 
Giirtnerei und der Tiitigkeit als "Elektromonteur", wobei es sich natiirlich nur 
noch um ungelernte Arbeit handelte, leitet den ProzeB des Absinkens ein, und 
es liegt in der Fortsetzung dieser Entwicklung, wenn K. im zweiten Friihjahr 
nach Anstaltsentlassung arbeitslos und bettelnd gemeldet wird. Seitdem hat er 
das Handwerk nie wieder aufgenommen. Noch einmal zeigt ihn das erste Jahr 
nach dem Krieg, wenn auch in mehrfachem Ortswechsel, so doch wenigstens in 
einer gleichartigen Beschiiftigung. Seit dem Sommer 1919 hingegen sinkt er 
auch von diesem Niveau endgiiltig ab zu Gelegenheitsarbeit und Delikt. Be
zeichnend fUr seine haltlose Personlichkeit ist der gleichmiiBige Ablauf der drei 
Perioden, die er bisher seit dem erneuten Einsetzen der Delikte auBerhalb des 
Gefiingnisses verbracht hat. In der ersten im Sommer 1919 erhalten seine Ver
gehen den AnstoB durch seine Schulden, und nach Begehen der ersten Unter
schlagung verstrickt er sich fiir Monate von einem Delikt ins andere. Die zweite 
und dritte Periode zeigt gleichmiiBig ein Delikt unmittelbar im AnschluB an die 
Gefiingnisentlassung, d. h. ebenso wie in der ersten in dem Augenblick, als an 
seine eigene Initiative eine Anforderung gestellt wird, als es heiBt, in der neuen 
Situation gut zu disponieren. Sole hen Situationen aber ist er nicht gewachsen; 
er weicht ihnen aus. 1st die Gefiingnistiir hinter ihm zu, so fehlt ihm der Impuls 
eines Arbeitsbeginnes; die VerhaJtnisse wachsen ihm iiber den Kopf, er vertut 
seine letzte Habe, steht dann passiv, hilflos, haltlos da und rettet sieh fUr den 
Augenblick ins Delikt. Erst unter dem Drueke der Angst, naeh dies em ersten Ver
gehen entdeekt zu werden, greift er in entfernten Orten zur Gelegenheitsarbeit, 
bis nun aber dort eines Tages die Ausdauer reiBt, er von neuem arbeitslos wird 
und in der Not abermals zum Eigentumsdelikt zuriickkehrt. Seine robuste 
Stiefmutter faBt in ihrer Art die Sachlage einmal kurz und biindig in dem einen 
Satz zusaIllmen: "Deine Jammerbriefe verbitte ich mir, an Deinem ganzen Kram 
bist Du alleine schuld." 

K. sieht jetzt seinem eigenen Abgleiten wie einem nicht mehr aufzuhaltenden 
Sehicksale zu. Wohl war auch in friiherer Zeit seine Neigung, die Delikte aus 
den Lebensumstiinden heraus als verzeihlieh darzustellen, nicht verkennbar; 
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dennoch fUhlte er sich nach seinen Brie£en zu An£ang der Nachkriegsdelikte 
noch als den subjektiven Tater, in dessen Hand es liegt, auch anders zu tun. 
Inzwischen ist er sich seIber gegeniiber matt geworden, hat sich au£gegeben 
und laBt den Karren laufen. Damals glaubte er noch, wenn auch nur in einem 
schwachlichen Optimismus, der mehr Worte als Taten fand, sein Leben mochte 
wieder eine bessere Wendung nehmen. Davon spricht er heute nicht mehr; 
er £iihlt sich als bloBes Opfer eines Schicksals, gegen dessen Lau£ nichts aus
zurichten ist. Diese stump£e Resignation trif£t mit einer depressiven Grund
stimmung zusammen, die zunehmend in den letzten Jahren in K. Raum ge
winnt. Ob diese depressive Verstimmung als ein Moment gel ten kann, das auch 
seinen Orts· und Stellenwechsel unterstiitzte, der fUr sein ganzes Leben be
zeichnend ist, kann ohne personliche Kenntnis des K. nicht entschieden werden. 
Jeden£alls tritt sie nach dem Kriege deutlich hervor und zieht sich seither wie ein 
roter Faden durch seine zahllosen Briefe, in der Form eines LebensmiBmutes, 
der ihn dauernd eingefangen halt. 

"Hat man viel, so wird man bald 
Noch viel mehr dazu bekommen. 
Wer nur wenig hat, dem wird 
Auch das wenige genommen. 

'Venn du aber gar nichts hast, 
Ach, so lasse dich begraben, 
Denn ein Recht zum Leben, Lump, 
Haben nur, die etwas haben, " 

zitiert er 1921 und schreibt kurz darauf in einem Brief: "Ich feiere in den niichsten 
Wochen mein 29. Wiegenfest ... Wieviel noch solcher Geburtstage? Man konnte 
die Zahl bestimmen, allein die Courage fehit. Wenn nur wenigstens unsere Mutter 
noch leben wiirde, dann wiirde ich mich darauf freuen, mich an ihrer Brust aus
weinen zu diirfen. leh alter Esel, wie kann ieh nur noch von Weinen sprechen, 
immer teste runter gesehluckt, desto bitterer wird die Galle." Wie in bissiger 
Freudt-,vrbohrt er sich in solche einmal gefaBten Bilder und wiederholt sie mit 
kleinen Abwandlungen in seinen Briefen, die in ihrem unermiidlichen Zuriick
kehren zu den gleichen pessimistischen Stimmungen ein eintoniges und be
driickend enges Bild bieten. In solcher Lebensunfrohheit zerreibt er sich taglich 
gereizt und norgelnd an Dingen und Menschen, den "ewig Unzufriedenen und 
V erletzten" ASCHAFFENBURGS 1 ahnlich. Er vertragt sieh in den Gefangnissen 
nicht mit den Genossen, drauBen nicht mit den Verwandten, drangt unstet in 
der Haft von einer Arbeit zur anderen, von der Sitzarbeit zur bewegten und 
umgekehrt, von der Holzarbeit zur FaBbinderei, von dort zu Feldarbeit, 
Schreinerei usf., ohne bei einer Beschaftigung zur Ruhe zu kommen, da jede 
ihm eine neue Widerwartigkeit offenbart. Wehleidig vergrabt er sich in hypo. 
chondrische Selbstbeobachtungen; eine vermeintliche Krankheit lost die andere 
ab; in Ge£angnissen zieht er gern die Nachtglocke, und in lapgatmigen Eingaben 
beschwert er sich iiber Nichtbeachtung seiner Leiden. In diesem miBmutig 
gereizten Kreisen urn sich selbst hat er zu seinen Mitmenschen keine herzlichen 

1 ASCHAFFENBURG: Die konstitutionellen Psychopathen. Handb. f. d. arztl. Erfahrungen 
im Weltkrieg. Bd.4. Leipzig 1922. 
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Beziehungen gewonnen. Er isoliert sich um so mehr, als er das Verhaltnis seiner 
Umgebung zu sich seIber aufs mil3trauischste deutet; in einer paranoiden Eigen
beziehung fUhlt er sich in jeder Lage als ein "Opfer", yon "Privatpolitik und 
Schikane" glaubt er sich umgeben, von "Belastigungen" umdrangt. "Man 
mochte glauben, die ganze Welt hatte sich gegen einen verschworen", schreibt 
er 1923 zum Schlusse eines Briefes. 

Religiose Betrachtungen, die mehrfach in seinen AufzeichnungeE auffallen, 
bieten ihm keinen Ausgleich fUr seine depressive Haltung; sie bleiben zu matt, 
als daB sie ihn einer fest en religiosen Bindung oder Weltanschauung zufUhren 
konnten, die es ihm ermoglichte, die eigene Person auf versohnliche oder wenig
stens verstandliche Weise in einen groBeren Zusammenhang gestellt zu sehen_ 
Bis zu Sinn und Verantwortung dringt er nicht Yor, und seine Grubeleien kommen 
tiber ein bloB ichgerichtetes und ergebnisloses Spekulieren uber das eventuelle 
Ergehen der eigenen Person nach dem Tode nicht hinaus. In einem seiner letzten 
Briefe schreibt er: "Konnte ein Mensch mir den Beweis erbringen, was auf dieses 
Lebens Trauerspiel folgt, ob die katholische Religion die Wahrheit predigt, 
~wenn sie auf ein besseres Jenseits hinweist, oder ob ich ciner anderen Religion 
huldigen soll, wie z. B. dem Buddhismus, der da sagt, auf diesen Jammer ein 
Nichts! ... beneide nur die Menschen, die alles so gleich glauben konnen ... 
"Venn es nach diesem Leben kein Weiterleben gibt, dann ware das jetzige Leben 
eine groBe Gemeinheit, denn so viele Tausende von Jahren das Kosmos besteht 
und man solI darin .'50-60-70 Jahre leben, um hernach in ein Nichts zu ver
sinken? Dann ware jede Geburt cin Hohn auf die menschliche Philosophie ... 
Gibt es aber ein Wiedersehn, dann ist es fur jeden Tag schade, an dem man 
auf dieser Welt herumkriecht." 

Dieser Fall lailt aller Voraussicht nach auch fUr die weitere soziale Fuhrung 
keine gute Prognose zu. Ansatze zu einer Reifung wie bei Lose (44) sind nicht 
zu bemerken. Uberdies verbindet sich hier die Haltlosigkeit mit der miilmutig
depressiven Verstimmung. Die Haltlosigkeit des K. ruft eine LebensfUhn1:,g 
hervor, die ihn in einer dauernden iiul3eren Erfolglosigkeit halt, deren er sich 
im Gegensatz zu Munzbach (45) bewuilt wird. Sie scheint seine depressive Haltung, 
die bei ihm in Bereitschaft steht, verstarkt zu haben; umgekehrt zeigt sich diese 
ungeeignet, Wert bildungen zu begunstigen, die ihrerseits eine konstante Willens
richtung ermoglichen und der Haltlosigkeit Hemmungen entgegensetzen konnten_ 

Auch zur Ehe ist Kohler bisher nicht gelangt; ein nach Mitteilung eines Ge
fangnisgeistlichen ordentliches ~iadchen hat die Beziehungen zu ihm wieder 
abgebrochen. 

(47) Ludwig Moll, geb. 26. XII. 1891 in StraBburg. 
Haltloser (beschrankt). 

Er ist als unehelicher Sohn einer mehrfach vorbestraften Dienstmagd, die auBer ihm 
noeh drei weitere uneheliehe Kinder hatte, von klein auf in einer Pflegestelle gewesen. Er 
lief oft von Hause weg, iibernaehtete lInter freiem Himmel oder in Dahlen und Sehopfen. 
Naeh zahllosen Naschereien und Diebstahlen in und auBer dem Hause, kleinen Betriigereien. 
Zuriiekbehalten von Besorgungsgeldern - auch Saehbesehadigungen werden erwahnt -
kommt er 8jahrig in eine Anstalt, in der er ohne graBen Erfolg bis Schulende bleibt. Seine 
intellektuelle Begabung wird dart als mittelmaBig angegeben, wahrend sie spater in Flehingen 
als minderwertig bezeichnet wurde. Nach SchulentIassung 14jahrig auf zwei Sehreinerstellen 



80 

lief er das erstemal weg und wurde das zweitemal entlassen, erledigte auf der einen Auf· 
trage unzuverliiBsig, ging nachlassig mit dem Werkzeug um und lieferte unsaubere Arbeit; 
im Hause des zweiten Lehrherrn, einem in der Ortschaft als gut und ttichtig bekannten 
Meister, erbricht er nach einigen Wochen die Sammelbtichse eines Vereins, stiehlt aus einer 
Ladenkasse 10 Mark, um Schokolade und Bonbons davon zu kaufen, und es gilt auch im 
Hause nichts vor ihm sicher. Als er daraufhin in die Anstalt zurtickgebracht gleich wieder 
durchbrannte und auf dem Anwesen des ehemaligen Lehrherrn, in dem er sich zwei Tage 
versteckt hielt, Eier aus den Htihnernestern und einen Gugelhupf aus dem Keller stahl, 
kam er nach VerbtiBung einer Gefangnisstrafe nach Flehingen. 

In 3 Anstaltsaufenthalten (Juli 1907 bis Dezember 1907, Juli 1908 bis Juni 1910, Juli 1910 
bis Oktober 1911) trat auch dort keine Anderung ein; M. war launisch, unruhig und mtirrisch, 
log und stahl, arbeitete nachlassig und entwich zweimal. Wahrend einer Entweichung im 
ersten Jahre stieg er drei Nachte hintereinander in BauernhOfe ein, tastete sich im ersten in 
eine unbewohnte Kammer und stahl Kleider aus dem Schrank, trank in der Ktiche Eier 
aus, strich sich Butterbrote und schlief im Stall; im zweiten stahl er aus einer Kasse 18 Mark, 
nahm Schuhe und Dorrfleisch mit, im dritten machte er in der Ktiche den Herd an und 
buk sich einen Zimmetkuchen, versah sich noch mit Geld- und Lebensmitteln und schlief 
wieder bis zur Dammerung im Stall. Nach einem zweiten Anstaltsaufenthalt lief er als Ge
selle seinem Meister fort, und auch nach der letzten Entlassung verlieB er mehrere Stellen, 
um auf Wanderschaft zu gehen und 1912 im Herbst 20jahrig ins Heer einzutreten. 1m 
Sommer 1917 will er "wegen Epilepsie" vom Militar freigekommen sein. Einmal desertierte er. 

Seither hat M. gewohnheitsmaBigen Einbruch betrieben. In das zweite Halbjahr 1917 
sind sogleich 33 Einbrtiche gefallen. Die erste Gruppe dieser Einbrtiche im August umfaBt 
8 Einstiege in Bauernhofe verschiedener Schwarzwalddorfer. M. pflegte sich dabei des Tags 
in die Scheune zu verstecken und von dort des Nacbts ins Wohnhaus einzudringen, indem er 
die verbindende Bretterwand losriB, Backsteine aushob oder die Tiire eindrtickte. Er stahl 
Lebensmittel und Kleidung. Nach Ausbruch aus einer Untersuchungshaft im Oktober unter
nahm er im gleichen Monat 15 neue Einbrtiche. Auch diese bilden wieder auBer zweien eine 
in sich gleichartige Gruppe: er erbrach an der Peripherie von Karlsruhe dreizehn Garten
hauser, zwangte die Ttiren mit Handwerkszeug oder spitzen Rebpfahlen auf und trans
portierte ab, was ihm in die Hande fiel, Schuhe, Kleidung, Wasche, 'Vaffen, Zentner von 
Lebensmitteln. In einem Landhaus, das ihm zuletzt zum Opfer fiel, zerstorte er auBerdem 
alles, was sich nicht zum Mitnehmen eignete, schlug Mobel und Geschirr kurz und klein, zer
trtimmerte dreiBig Fensterscheiben und machte Lebensmittelvorrate ungenieBbar. Auch in 
U('ID folgenden Monat fallen wieder 8 zusammengehorige Einbriiche in SchwarzwaldhOfe, 
die diesmal ausschlieBlich dem Entwenden von Lebensmitteln ga1ten. Seine Beute pflegte 
M. in kleinen Mengen gleich zu verkaufen, groBenteils aber verschenkte er sie an einen Italie
ner und dessen Braut, die ihm einen Unterschlupf gaben. Erst im Dezember konnte er auf
gegriffen werden, nachdem ihm zuvor nochmals 2 Einbriiche in einem Dorf gelungen waren, 
darunter einer in ein leerstehendes Kriegererholungsheim, dessen Tiir er mit Gewichtssteinen 
eingeschlagen hatte (Gesamtstrafe 6 Jahre Zuchthaus). 

Wahrend der StrafverbiiBung betrug sich M. vollig unauffallig, arbeitete gut und fleiBig, 
so daB er schon im September 1923 mit 7jahriger Bewahrungsfrist auf Wohlverhalten ent
lassen und in einer Gesellenstelle bei einem Schreinermeister untergebracht wurde. Aber schon 
im November, also zwei Monate nach der Zuchthausentlassung, wurde er nachts in einem 
Keller bei einem Diebstahl ertappt, nachdem er in der gleichen Nacht in einen anderen ver· 
geblich einzudringen versucht hatte. Dringend verdachtig schien er weiterer Kellerdieb
stahle, die noch in den Oktober fielen, die ihm aber nicht einwandfrei nachgewiesen werden 
konnten (1 Jahr Gefangnis). 

1m November 1924 entlassen, wurde M. mit Beginn des Jahres 1925 wieder wegen Ein· 
bruchs polizeilich gesucht; es war aber eine Spur von ihm nicht wieder aufzufinden. 

Die 5 Jahre, die Moll im Zuchthaus verbrachte, sind in ihrer Fiihrung ohne 
jeden Zwischenfall verlaufen. Er hat die ganzen Jahre gut und fleiBig gearbeitet. 
Auch in dem einen Jahr, das er im Gefangnis verbiiBte, ist er fleiBig und ordent· 
lich gewesen und war "gemiitlich zuganglich", aber "energielos". Durch die 
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auBerlich einwandfreie Fiihrung sah also doch seine weiche Haltlosigkeit hindurch. 
Es darf ohne weiteres angenommen werden, daB auch die erwahnte gute Fiihrung 
wahrend der Zuchthausjahre diesen gleichen Charakter einer unselbstandig fiig
samen Einpassung trug. Nach der Entlassung von dort sank denn auch der Halt 
des M. zusammen, und der Meister klagt iiber den Leichtsinn des Gesellen; M. 
ging ohne jeden Plan mit seinem Lohn um, legte ihn in unverhaltnismaBiger 
Rohe in Zigaretten an, ohne daB die Ermahnungen des Meisters einen EinfluB 
gewannen, so daB ihm nach kurzem die Mittel zum Mittagessen ausgingen und 
er sich aus fremden Kellern zu verproviantieren suchte. Die Bezeichnung des 
Leichtsinns, wie sie hier von dem Meister fiir den 33jahrigen gebraucht wird, 
taucht schon in den Schilderungen auf, die in dem Kinderheim iiber den 9jahrigen 
Jungen abgegeben werden. Durch 7 Jahre hindurch heiBt es dort jede Ostern 
von neuem iiber ihn: "Er ist unzuverlassig und sehr leichtsinnig." 

Auch in Flehingen rechnete er in seiner Unzuverlassigkeit zu den Schwer
erziehbaren. Wenn M. also innerhalb des letzten Jahrzehntes, wenn auch ohne 
Nachhaltigkeit fUr die jeweiligen Freiheitsperioden, sich einem erzieherischen 
Milieu unterworfen hat, so wurde in seinen Jugendjahren eine absolute Un
beeinfluBbarkeit beobachtet. Es bedurfte damals nicht erst einer auBeren 
Lockerung und Verfiihrung, um seine Haltung schwankend zu machen, sondern 

seine Unlust an Regel, Stetigkeit und Ausdauer blieb ungemildert auch innerhalb 
der Anstalt, deren Disziplin ihm wesensfremd war. Er gehort unter den Halt
losen zu den Zerfahrenen, wie sie GREGOR beschreibtl, die sowohl in der Gleich
maBigkeit der Fiihrung als in den Arbeitsleistungen seIber versagen. So wird 
aus Lehre und Anstaltswerkstatt von der ungeschickten, nachlassigen, unsauberen 
Arbeit des M. berichtet, und er seIber zeigt eine Ablehnung gegen das Hand
werk, wehrt sich in seinen Briefen dagegen und begriindet einmal ein Fortlaufen 
aus einer Gesellenstelle damit, daB er "doch nie Schreiner werde". Erst umJahre 
spater, wahrend seines Zuchthausaufenthaltes, war die Zerfahrenheit soweit aus
geglichen, daB seine handwerklichen Leistungen korrekt wurden und der Meister, 
bei dem er 1924 arbeitete, seine technischen Fertigkeiten anerkennen konnte. 

Dber seine Beziehungen zur Umgebung ist den Berichten iiber ihn nicht 
viel zu entnehmen. Seine Delikte, die er allein umherziehend unternimmt, be
geht er ohne Komplizen. Auch wahrend der acht Wochen nach dem Zuchthaus 
ist er nach Bericht seines Meisters jeden Sonntag fiir sich allein mit dem Ruck
sack in den Schwarzwald gegangen, urn zu hamstern. In seinem Verhaltnis zu 
clem Italiener und dessen Braut aber, die ihm den Unterschlupf gewahren, zeigen 
ihn die Akten deutlich als den unbeholfen Gutmiitigen und Ausgenutzten, der 
unter denkbarer Miihe seine Einbriiche und vor allem den schwierigen Abtrans
port der Ware bewerkstelligt, ohne seIber etwas Nennenswertes davon zu haben. 
Ganz entgegen der Geschiiftstiichtigkeit der aktiven Kriminellen nach Art des 
Neuenh6fer (54), der seIber andere in seinen Dienst stellte und das gestohlene 
Gut sofort und geschickt absetzte, schleppt Moll seine Beute zu den Italienern, 
die den eigentlichen Profit des Unternchmens genieBen. Auch aus einem Briefe, 
den er ihnen im Friihjahr 1918 aus dem Zuchthause schreibt, spricht ein nach
giebig gutmiitiger Zug: " ... Du wirst Wunder was gedacht haben,weil Du 

1 GREGOR: Psychologie und Sozialpadagogik schwererziehbarer Fiirsorgezoglinge. Z. 
Kinderforschg. 30, H.45 (SchluJ3). Berlin 1925. 

Fuchs, Fiirsorgeziiglinge. 6 
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keine Antwort erhieltest. Doch ich konnte nichts dafUr, auch muB ich Dir mit. 
teilen, daB ich 6 Jahre Zuchthaus habe. Du wirst es fast gar nicht glauben ki:innen, 
da werden wir uns lange nicht mehr sehen. Nun, die Zeit wird auch herum
gehen. Wie steht es mit dem Koffer 1 Hast Du ihn schon erhalten 1 Sei so 
freundlich und schreibe mir gleich, wie es bei Euch geht. lch werde Dir immer 
von Zeit zu Zeit schreiben; wenn Du ausziehen tust, so schreibe mir es immer 
gleich. Schreibe mir, ob alies noch im Koffer war, Du wirst es gut brauchen 
ki:innen. Fiir mich hat es doch keinen Wert mehr, das meiste wiirde doch mir zu 
klein werden. Also schreibe mir doch recht bald Antwort und sei herzlichst 
gegriiBt von Deinem Freund L. GruB an Deine Braut Karola." So arm dieser 
Brief an persi:inlichem Gehalte sein mag, eine gewisse Warme fiir den Freund ist 
in ihm enthalten. Doch darf das gemiitliche Leben des M. nicht -qbersch1i.tzt 
werden. Uninteressiert an Delikt und Verurteilung eilt er an dem persi:inlichen 
Schicksal vorbei, flicht die Mitteilung davon nur fliichtig in die kleinen privaten 
Angelegenheiten ein, an die er ankniipft, als ob nichts geschehen ware. Sein 
gemiitliches Leben bleibt oberflachlich. 

Mit den Jahren hat sich die friihere Zerfahrenheit des M. ausgeglichen, und 
zugleich ist seine Stimmungslage gleichmaBiger geworden. Sie soIl nach Haft. 
berichten keinen Schwankungen mehr unterliegen, wahrend M. noch in seiner 
Flehinger Zeit als auBerordentlich unruhig, launisch und miirrisch bezeichnet 
wurde, und auch die spatere gelegentliche Heftigkeit seiner Zersti:irungswut auf 
Krisen der Stimmung zu deuten scheint. Ob diese Stimmungsunruhe statt auf 
psychopathischer auf epileptischer Grundlage erwachsen ist, laBt sich nicht fest· 
stellen, da jede objektive Angabe dariiber fehlt. Narben und Zungenbisse hat M. 
nach den Akten nicht, und auch in den Zuchthausakten, in denen jede gesundheit
liche Storung notiert zu werden pflegt, sind durch samtliche fiinf Jahre hindurch 
keineAnfaIle vermerkt worden. Hat es sich 1917 tatsachlich urn solche epilepti
scher Art gehandelt, so liegt der Gedanke an eine Mfektepilepsie nahe. Die 
spatere Beruhigung der Stimmungslage und der Ausgleich der Zerfahrenheit 
laBt auf eine allmahlich eingetretene Reifung schlieBen, wenn wie HOMBURGER 
erwagt, die mit dem physiologischen Alterwerden verbundene Dampfung der 
Reaktionsvorgange als solche gelten kann 1. 

Seine Haltlosigkeit aber scheint bisher von einer Reifung nicht beriihrt 
worden zu sein, wie der Eindruck besagt, den er in seiner letzten Gefangniszeit 
machte. Uberraschend sind die Delikte des Moll, die ohne Ausnahme Einbriiche 
waren, und die einfachen, sonst fUr die Haltlosen typischen Eigentumsvergehen 
ganz vermissen lassen. Ohne ihn persi:inlich zu kennen, kann nicht entschieden 
werden, ob die ehemaligen Stimmungsschwankungen etwa von solcher Art gewesen 
sind, daB sie fiir die Form der Delikte bestimmend werden konnten. Mi:iglich ist aucb, 
daB M. bei seiner auffallenden Tendenz, sich fUr eine ganze Reihe von Delikten 
je mit dem ersten. auf eine stereotype Form einzufahren, ohne fUr die folgenden 
eine neue Ausfiihrungsart zu finden, mit dem frUben Herumtreiben auf dem 
Anwesen des Lehrherrn und dem ersten Einschleichen in die Bauernhauser auf 
seiner Flehinger Flucht sich ahnlich ein fUr allemal auf Einstieg und Einbruch 
festlegte. Vielleicht wirken beide Momente zusammen. 

1 HOMBURGER: Psychopathologie des Kindesalters a. a. O. 
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(48) Georg W eschenmeyer, geb. 11. II. 1895 in einem siidbadischen Stadtchen. 

Haltloser mit gemiitsarmen Ziigen (beschrankt). 

Del' Vater starb an del' Schwindsucht, als W. 10 Jahre alt war. Die Mutter wusch tags
liber auBerhalb des Hauses; sie starb spater an Magenkrebs. Von 5 Kindern war W. der 
.Jlingste. Drei der alteren Geschwister gingen zur Fabrik; eine liederliche 20jahrige Schwester, 
die eben aus einer Fiirsorgeerziehungsanstalt entlassen war und ein Kind erwartete, fiihrte 
den Haushalt und "erzog" den W. - Er schwanzte lljahrig die Schule, trieb sich in den 
Waldern herum und kam eben 13 Jahre alt geworden in eine Kinderanstalt. Sein Intel1ekt 
war unter dem Durchschnitt. Er betrug sich "soweit ziemlich ordentlich", lernte abel' ungern, 
war in Verrichtung von Hausgeschiiften sehr nachlassig und muBte standig angetrieben werden. 
Ais er im letzten Schuljahre Kameraden zum Beschmutzen von Kiiche und Gangen auf
forderte, in der Anstalt mit selbstverfertigten Dietrichen Tlire und Schranke Offnete, urn Geld 
und Nahrungsmittel zu entwenden, wurde er mit Schulentlassung direkt nach Flehingen 
gegeben. 

Er erlernte dort (April 1910 bis Oktober 1913) die Schneiderei. Er entwich viermal, 
einmal durch ein hochgelegenes Fenster mit Hilfe zusammengebundener Bettiicher. Er be
nahm sich widerspenstig und frech, arbeitete in der Werkstatte aber tiichtig und brauch
bar. Nach Anstaltsentlassung vedieB er eine Schneiderstelle sofort und ging zu einem Bruder 
nach Basel in Arbeit. 1914 bis 1918 im Feld, wurde W. wegen Fahnenflucht, Diebstahl, Ge
horsamsverweigerung, Widersetzlichkeit und wegen fortgesetzter Liigen verurteilt (11/2 Jahre 
Gefangnis). 

Auch gleich nach dem Krieg haben sich die Delikte fortgesetzt. Ais W. 1918 auf einem 
Arbeitsnachweis in seiner Heimat zwei ehemalige Flehinger, die gleichen Komplizen des Mlinz
bach (45), traf, schloB er sich ihnen zu einer groBen Zahl zunachst unentdeckt gebliebener 
Einbriiche an, durch die "der ganze Bezirk in Unruhe geriet". Zentner von Lebensmitteln 
wurden gestohlen, aus deren Erl6s die drei ein flottes Leben fiihrten. N achdem sie ihre Tiitigkeit 
einige Wochen spater zur Vorsicht aus dem Schwarzwald in den Kaiserstuhl verlegt hatten, 
wo W. von seiner Militiirzeit her bekannt war, wurden sie dort im Februar 1919 bei ihrem 
zweiten Einbruch entdeckt (3 Jahre Gefiingnis). 

1m August 1921 mit guter Flihrung auf Wohlverhalten entlassen, trat W. eine ihm durch 
das Gefangnis besorgte Gesellenstelle im Schwarzwald an, in del' er auf Zureden bis zu seiner 
EheschlieBung im Sommer 1922 blieb. Da or seIber "nur eine Schere" besaB, gaben ihm die 
Schwiegereltern die Mittel, eine eigene Werkstatte in einem kleinen siidbadischen Ort auf
zumachen. Das Geschiift ging abel' flau, und es setzten neue Delikte ein: nach einer kleinen 
VerurteiIung wegcn unerlaubten Handelns (1 Woche Gefangnis) erwarb W. 1923 als Hehler 
aus eincm gr6Beren Diebstahl eines del' friiheren Komplizen zwei Anziige und ein Paar 
8chuhe, die er in der Schweiz verkaufte (3 Monate Gefangnis). 

1m Herbst 1923 gab W. sein Geschaft ganz auf und ging als Reisender nach Freiburg, ge
wann aber auch dort keine gesicherte SteHung, wechselte innerhalb zweier Monate mehrfach 
die Firma und beging Ende 1923 bis Anfang 1 H24 mehrfache Betrligereien: er unterschlug einem 
frliheren Geschiiftskompagnon ein Motorrad, auf das er sich von zwei Interessenten eine Anzah
lung geben lieB, verschwand aus einer der Firmen, fiir die er reiste, mit dem leeren Waren
koffer, aus einer anderen, ohne die iibernommene 'Yare bezahlt zu haben. Darauf fliichtete er 
in seinen Heimatort und lieh sich dort unter del' Vorspiegelung, wieder eine eigene Werkstatte 
zu besitzen, von zwei Seiten gr6Bere Geldsummen, wofiir er als Riickzahlung einen falschen 
'Vechsel auf ein Konto einreichte, das er nicht besaB. Die Reststrafe von 1922, die neuen 
Strafen (4 Monate 3 Wochen Gefangnis) und eine weitere wegen Betrugs und Betrugs
versuches wahrend einer Beurlaubung 1925 verbiiBte W. bis ins Jahr 1926 hinein. 

Kurz nach Kriegsende hatte er ein uneheliches Kind, aus der Ehe seIber zwei Kinder. 
Wahrend des Krieges erkrankte er an Tripper, spater an Syphilis. 1925 lieB sich seine Frau 
von ihm scheiden, nachdem sie schon im ersten Jahre del' Ehe den Plan dazu gefaBt hatte. 

Sein Aufenthalt ist 1926 unbekannt. Nach den Personalbeschreibungen ist 
er ein kleiner schmachtiger Mann mit schwarzen Haaren und abstehenden Ohren. 

Die Beamten des letzten Gefangnisses schildern ihn als "einen haltlosen 
Menschen" von gedruckter Stimmung, der "tut, was man ihm sagt", der in 

6* 
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der Haft sieh jedesmal "gelassen in seine Lage findet", sich der Hausordnung 
entspreehend fUhrt, vorziigliehe Arbeit auf seinem Handwerk leistet, sieh aber 
drauBen immer raseh aus der Bahn heben laBt. Wie im Gefangnis, so haben auch 
in Flehingen seine handwerkliehen Leistungen zu den besten gehort, und ebenso 
ist der Meister, der ihn 1921 naeh der ersten langeren Haft beschaftigt, "sehr 
mit ihm zufrieden" und wiirde gern "wieder einen solchen einsteIlen". W enn 
also zuverlassige und gute Arbeit unter fremder Leitung von ihm zu erreichen 
ist, hat er sich dagegen der freien Arbeit nicht gewaehsen gezeigt. Werkstatte 
und Handwerk gibt er auf, als er weder Ansehen noeh Vertrauen in der Ort
schaft findet und fangt ziellos bald dieses, bald jenes an, reist nacheinander 
in Hosentragern, Tasehentiiehern, Biirsten und Tabak, ohne etwas vor sieh zu 
bringen. 

Die Eigentumsdelikte des W. sind in ihren Formen mannigfaltig wie in dem 
FaIle Miinzbach (45). Sie sind unter fremder Anregung als Einbruch aufgetreten, 
als Unterschlagung, Hehlerei und Betriigerei hingegen bei selbstandiger lnangriff
nahme. 1m Gegensatz zu Miinzbach aber fehIt unter letzteren der gewohnliche 
Diebstahl. Das dem W. gelaufige Delikt ist der Betrug; er entsprieht am ehesten 
seiner Neigung zu Liige und Verstellung, die von Kind auf an ihm beobaehtet 
wurde. 1910 schreibt der Leiter des Kinderheimes iiber den unaufriehtigen 
Eindruck, den der Junge bei einer nach auBen hin guten Fiihrung machte, ohnc 
daB ihm je etwas Handgreifliehes nachzuweisen war: "Schon lange traute ich 
ihm nicht recht, konnte ihn aber nie fassen". Wahrend des Feldzuges sind "fort
gesetzte Liigen" als ein Bestrafungsgrund erwahnt, in seinem Heimatorte hat 
er den Ruf eines unzuverlassigen Mannes, dem man keinen Glauben schenkt, 
und 1925 stellt unter dem Eindruck dieser eharakterlichen Schwache ein Ge
fangnisgeistlieher die kurze Prognose: "Er ist noeh lange nieht zum letztenmal 
bestraft; hat die Erwartung, die man bei seiner letzten Entlassung hegte, nicht 
gerechtfertigt und sich gar bald zu einem Sehwindelmeyer entwickelt, dem 
wir auch fUr die Zukunft nichts Gutes zutrauen." 

Wahrend fUr die iibrigen FaIle der bisher dargestellten Haltlosen eine gemut
liehe Ansprechbarkeit beobachtet wurde, fehlt sie bei W., und dies maeht ihn 
zu einer besonders diirftigen Gestalt dieser Gruppe. Die Gefangnisbeamten 
betonen seine "Stumpfheit", die erzieherisehe Einfliisse nur oberflaehlich ein
dringen lasse; sie stempelt seine gefiigige Willigkeit in der Haft zu einem bloB en 
Mitlaufen. Diese mangelnde Anspreehbarkeit hat eine Einsicht in das eigene 
Verhalten oder auch nur eine momentane Reue nieht aufkommen lassen; "er ist 
unzuganglich " , wird trotz seiner auBerlieh einwandfreien Fiihrung im Gefangnis 
iiber ihn ausgesagt. Auch seine Ehe hat bei dieser ungiinstigen Konstellation seiner 
Anlagen ihn nicht beeinflussen konnen, und seine Frau lieB sieh von ihm scheiden, 
da er "nicht der war, als der er sich ausgab". 

* (49) Ignatius Lanke, geb. 19. III. 1895 in Mannheim. 

Haltloser mit gemiitsarmen und geltungsbediirftigen Ziigen. 

Der Vater war ein Tagelohner und starb 1900; die Mutter, eine Zeitungstragerin, ist 
kranklich und ohne Autoritat gewesen. Die Eltern hatten in armlichen Verhaltnissen, 
"aber anstandig" miteinander gelebt. - L., unter neun Kindern der Zweitjiingste, war in 
der Schule ein "aufgeweckter" Junge. Nach Schulentlassung nahm er auBer einer kurzen 
Backerlehre, in der er einem Schlafkollegen 1 Mark stahl, keine Arbeit an. 
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Er wurde 15jahrig in Flehingen aufgenommen, wo er in 4 Anstaltsaufenthalten (August 
1910 bis Oktober 1911, Juli 1912 bis Juli 1913, September 1913 bis April 1914, Dezember 
1914 bis Januar 1915) in der Landwirtschaft arbeitete. Er ftihrte sich anfangs "im aIlgemeinen 
befriedigend", zuletzt "befriedigend"; viermal entwich er. Nach jeder Entlassung ftihrte L. 
ein liederliches Leben in der Heimatstadt, gab Arbeit nach wenigen Tagen wieder auf, notigte 
der Mutter unter Drohungen Geld ab, brach ihr und der Schwester die Schranke auf, um 
Schmuck und Geld zu stehlen. Aus dem vierten Anstaltsaufenthalt entwichen, wurde er als 
brotloser Rekrut ins Heer eingesteIlt, 1916 aber wegen hysterischer AnfaIle entlassen. 

L. nahm nun das gewohnte StraBenleben wieder auf, ohne in den beiden nachsten Jahren 
auBer einer kleinen Gelegenheitsarbeit im Hafen ein Arbeitsverhaltnis nachweisen zu konnen. 
Er lebte eine Zeitlang von versetzten Kleidel'll, wohnte bei der Mutter oder bei einer Dil'lle; 
1917 bezichtigte ihn eine anonyme Anzeige lange gepflogener Zuhalterei, "indem er ein ar
beitsscheuer Mensch ist und bloB von denne Madchen leben tut". Mit ihnen brachte er auch 
gelegentlich die Nachte bei der gelahmten ~Iutter zu und lag bis morgens rauchend mit ihnen 
im Bett. Erst 1918 wurde L. verurteilt, als er einer Dil'lle, mit der er sich verlobt, entlobt 
und wieder verlobt hatte, nachweisliche ZuhaIterdienste tat (4 Wochen Gefangnis) und nach 
weiterer Zuhalterei auf unbekannte Zeit in ein Arbeitshaus iiberwiesen. 

Auch danach nahm er wieder keine Arbeit an, sondel'll verschaffte sich Existenzmittel 
durch Delikte: Ende 1919 und Anfang 1920 verkaufte er Mobel der Mutter, Kleider und Haus
haltungsgegenstande einer Braut, stahl einem Vetter Anzug und Hemden, aus einem Logis 
Federbetten und Bettwasche, die er an einen "unbekannten Schiffer" auf der StraLle absetzte. 
Er trieb sich, als ihm die Polizei auf die Spur kam, des Tags in der Stadt herum und schlich des 
Nachts auf Schiffe, oder nachtigte in Wirtschaften, wobei er sich als Pferdehandler auf einer 
Durchreise ausgab. Ais ihm die letzten Mittel ausgegangen waren, kntipfte er mit der ehe
maligen Verlobten von 1918, die als Dil'lle in Niil'llberg lebte, das frtihere Verhaltnis wieder 
an, raumte ihr aber, als sie ihn im Marz 1920 bei sich aufgenommen hatte, nach einigen Tagen 
die Kommode aus, verkaufte die Sachen und fuhr mit dem Erlos in Bayel'll umher, bis das Geld 
verbraucht war. L. ging dann nach Mannheim zurtick, wo er festgenommen wurde. Er hatte 
sich auLler den Eigentumsdelikten noch wegen einer Korperverletzung zu verantworten: Anfang 
1920 hatte er einer Geliebten, als sie wegen seines schlechten Leumundes das Verhaltnis auf
loste, mit einem Messer mehrere Stiche in den Kopf versetzt (Gesamtstrafe 2 Jahre Gefangnis). 

Nach seiner Entlassung im Mai 1922 hat er wiederum weder Arbeit noch Wohnsitz, und 
es folgen in der zweiten Halfte des gleichen Jahres ein Diebstahl, ein Betrug und eine Korper
verletzung: er stahl ein Fahrrad (1 J ahr Zuchthaus), erschwindelte sich weinend in einem Hause 
100 Mark unter der Vorspiegelung, von seiner Frau verlassen zu sein und mit drei Kindel'll 
allein zu stehen (4 Wochen Haft). Er verbarg sich aber nach diesen Delikten und wurde erst 
ergriffen, als er eines Abends betrunken und auf der StraLle johlend von einem Schutzmann 
zur Ruhe aufgefordert, diesen in den Unterleib schoB (8 Monate Gefangnis). 

Nach VerbiiBung der Strafen wurde L. im Januar 1924 mit Strafurlaub auf Wohlverhalten 
entlassen. Er galt in der Freiheit wieder als arbeitsscheu und liederlich. Nach wenigen 
\Vochen beging er eine ahnliche Korperverletzung wie 1920: er brachte einer Frau, die ihn in 
Logis hatte, und mit der er heimlich ein Verhaltnis ftihrte, eines Abends in der Eifersucht auf 
ihren Mann, mit dem sie schlafen gegangen war, eine schwere Messerverletzung in Kopf und 
vVange bei, wieder mit der Begriindung, sie "zeichnen" zu wollen, damit kein anderer mehr 
Gefallen an ihr £ande (21/2 Jahre Gefangnis). 

Nach Entlassung im August 1926 lel'llte L. eine hiibsche 24jahrige Frau bauerlicher Her
kunft kennen, deren Mann nach ihrer Angabe gestorben sein soll, lebte mit ihr in gleicher 
\Vohnung und gibt im Friihjahr 1927 an, sie heiraten zu wollen. L. ist wieder arbeitslos 
und erhalt Unterstiitzung durch das Fiirsorgeamt fiir entlassene Gefangene; er leidet zur 
Zeit an einer Tuberkulose des Kniegelenks. Da auch die junge Frau nicht auf Arbeit geht, 
tiber schlechte Verhaltnisse aber in keiner Weise geklagt wird, ist nicht ersichtlich, aus wel
chen Mitteln der gemeinsame Haushalt, zu clem zwp'j glltgp,haltenp, Kinder (l('r Frau gehurcn, 
gcfiihrt wird. L. selbeI' hat zwei llneheliche Kinder, die 1919 und 1922 geboren wurden. Er 
war mehrfach geschlechtskrank. 

In den Wochen nach seiner Haftentlassung 1924 sah L. nach Fursorge
berichten sehr verwahrlost aus; seine Schuhe waren zerlumpt, so daB sie weder 
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getragen noch repariert werden konnten; wenn er auf die StraBe wollte, muBte 
er sich Schuhe von den Hausbewohnern leihen. Bei der Nachschau im Friih
jahr 1927 hingegen wird er auBerhalb der Stadt sorgfaltig gekleidet in einer 
freundlichen Barackensiedlung in dem Haushalte der jungen Frau angetroffen, 
die in einer unverbrauchten Frische und scheuen Zuriickhaltung einen anziehenden 
Eindruck macht. In beiden Raumen sind die Baden hell gewachst, die Mabel 
far big gestrichen, und bunte Kannen und Tassen stehen im Schrank und auf 
Barten an den Wanden. "Wie die Frau ist, so ist auch die Haushaltung, und so 
ist auch der Mann", meint L. in Zufriedenheit iiber sein eigenes Aussehen und 
seine ordentliche Umgebung. "Was ich ihr nicht alles verdanke", sagt er und weiB 
sehr wohl, daB es nicht nur seinem Verdienste zuzuschreiben ist, wenn er wahreud 
der letzten Monate ohne Delikte blieb. Wie ein groBes Kind fiihlt er sich auf
gehoben, seit er jetzt bei dieser Frau seine Ordnung, die erste in seinem Leben, 
gefunden hat. Aber wie es schon bei den Haltlosen der mittleren Gruppe so 
deutlich wurde, ist auch L. der Passive und von der Frau Geleitete. Er geht 
"nirgends hin", tut im Hause kleine Dienste und Gefalligkeiten und ist ein 
"Stubenhocker" geworden, wie seine Verwandten verwundert von ihm sagen, 
wahrend bis dahin die StraBe sein Aufenthalt gewesen war. 

"Wie ein Schwamm das Wasser, so saugt er aIle basen Vorbilder an aus 
seiner Umgebung", zitiert SCHNEIDER iiber einen Haltlosen; "friiher lieB ich die 
Guten laufen und die Schlechten zog ich an", sagt L. in dem gleichen Sinne von 
sich seIber iiber seine vergangenen Jahre. Als 14jahriger hat er rasch den Weg 
auf die StraBe gefunden, gebardete sich als ein fauler und dreister Halbwiichsiger, 
der das groBe Wort fiihrte, und einige Jahre spater ist er tiefer als die anderen 
FaIle dieser Gruppe in ein verbummeltes Gassenleben untergetaucht. Auch 
noch 1924 gibt der Bericht eines Fiirsorgeamtes iiber ihn an: "er ist als ein 
arbeitsscheuer, liederlicher Mensch bekannt, der bis jetzt noch sehr wenig 
gearbeitet hat." Lose (44) arbeitete zeitweise in seinem Handwerk, auch Kahler (46) 
begann wenigstens damit, und bei Miinzbach (45) streuen sich noch einige 
Gelegenheitsarbeiten ein; bei L. aber scheidet die Arbeit vallig aus. Nach seinen 
Flehinger Entlassungen ist er jedesmal der Schmarotzer der Familie gewesen, 
die sich seiner nur dadurch wieder entledigen konnte, daB sie eine Riickver
bringung in die Anstalt beantragte; nach der Entlassung yom Militar fiel der 
21jahrige wiederum der alten kranklichen Mutter zur Last oder lebte aus seinen 
Delikten, und auch nach den spateren Haftentlassungen sind seine Verhaltnisse 
bis 1926 beim alten geblieben. 1m Gefangnis war im Gegensatz zu den iibrigen 
Fallen dieser Gruppe erst spat ein EinfluB auf ihn zu gewinnen; erst 1923 wird 
gute Fiihrung und fleiBige Arbeit berichtet. Er seIber verlaBt die Haft mit Reue, 
Vorsatzen und Versprechungen, die aber in ihrem Pathos wenig Vertrauen 
erwecken: "Die wilden und rohen Instinkte, die sich bereits in mir gezeigt haben, 
habe ich Gott sei Dank besiegt und iiberwunden. Rechtschaffen, ehrlich und 
mannhaft ist meine Gesinnung geworden . .. ich bin der Sohn einer alten lahmen 
Mutter, ihr will ich eine Stiitze sein ... will mich jetzt ganz meinem Verhaltnis, 
meinem Kinde und meiner kranken Mutter widmen", schreibt er vor einer Ent
lassung 1921, freilich, ohne sich dann drauBen anders zu halten, als er es bisher 
getan hatte. 

An Stelle der bloBen Stumpfheit des vorigen Falles treten im Bilde des L. 
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derbe und gewalttatige Zuge hervor, die auch von ihrer Seite her seine soziale 
Eignung einengen. "Ein ausgesprochener Rohling, ein frecher, unbotmaBiger, 
verschlagener Bursche", so begutachten ihn 1914 die Konferenzbeamten eines 
Gefangnisses; "Straferfolg halten wir fur ausgeschlossen." Von hier aus versteht 
es sich, daB nicht nur die hiiufigen Delikte des Haltlosen, Gelegenheitsdiebstahle, 
Unterschlagungen und Betrugereien an ihm zu beobachten sind. Wohl bilden 
auch sie unter seinen Eigentumsdelikten den Kern, bekommen aber unter seinen 
Randen eine unverfrorenere Wendung. Er verkauft der gelahmten Mutter 
Mobel, leert der Dirne, die ihn in der Not bei sich aufnimmt, die Kommode u. a. 
Daneben aber stehen bei ihm als dem einzigen unter den Raltlosen dieser Gruppe 
Roheitsdelikte. Mit dieser Roheit fur die Umgebung, die sich in Diebstahl 
und Korperverletzung zeigt, verbindet er fur die eigene Person eine sentimentale 
Weichheit1. 1920 zu Beginn eines Gefangnisaufenthaltes schreibt er: " ... und 
dann den ganzen Tag einzam in der Zelle. Man hat wohl Arbeit, aber Mutter, 
es ist mir nicht gegeben, so alleine in der Zelle sitzen. Wie ein Tur in seinem 
Kafig, so sitze ich verlassen . . . ich werde noch verruckt hier in der Zelle. An 
einem schon en Tage spritze ich noch hier den vierten Stock herunter . .. So 
vergehen Tag und Woche, so der Monat und das Jahr, doch die Sehnsucht und 
der Kummer bleichen mir das Haar. SoHt ich im Gefiingnis sterben, in der Zelle 
ganz allein, so pflanzt mir auf meinem Grabe Rosen und VergiBnichtmein ... 
Letztes Jahr hatte ich cine schone Weihnacht. Die Kethe war mein Untergang. 
Ware sie nicht fortgelaufen, ich ware heute glucklich verheiratet . .. lch kenne 
keine Liebe mehr, nur noch HaB. Das hatte ich nicht gedacht, daB aus Liebe 
RaB werden kann ... Nun ist das ja vorbei und kommt nie wieder. Die Liebe 
war mein Verderben. Es war einmal ... " fiber die bloBe Sentimentalitat hinaus 
zeigt sich hier eine selbstdarstellerische Gebarde, die von keinem echten Gefiihl 
ausgefullt wird, hohl bleibt und einer Selbstbespiegelung dient. Sie entspricht 
seiner hysterischen Anlage. Anfalle hat er nur im Feld gehabt, zu Anfang seiner 
erst en langeren Gefiingnishaft und in den erst en Monaten seiner Zuchthaus
strafe, wo er auBerdem Wande, Turen und Fenster mit Dutenpapier beklebte, 
sich ein Leintuch umhing, eine Papiermiitze auf den Kopf setzte, mit Erhangen 
drohte und die Nahrung verweigerte. Es haben also mehrmals zu Beginn einer 
ihm unliebsamen Zeit hysterische Mechanismen und pathologische Reaktionen 
eingesetzt. Nach der Entlassung aus dem Heer verschwanden sie wieder, und 
ebenso in der Haft traten sie in spateren Monaten nie wieder auf. Auch den 
Affektvergehen an den Geliebten, die ihn verschmahten, mag seine hysterische 
Anlage dic theatralische Form gegeben haben. 

Die Vielspaltigkeit seines Wesens findet ein Widerspiel in seinem AuBeren, 
das eine nachgiebige Haltung mit abgebriihten Ziigen eines groBen und knochigen 
Gesichtes vcrbindet. Korperbaulich fallt die hohe, nur in den Schultern in die 
Breite gebende Gestalt auf; das Profil ist von rein em Winkelformat2• 

Das weitere Schicksal dieses Falles wird bei seiner Milieugefugigkeit weitgehend 
von den Lehemmmstanden ahhangell, die ibm begegnell. Zur Zeit sind die Ver-

1 Vgl. iiber die Verbindung sentimentaler und anethischer Ziige HOllIBURGER: Psycho
pathologie des Kindesalters a. a. O. 

2 Vgl. die L"ntersuchungen KRETSCHAIERS iiber Kiirper- und Gesichtsformen Schizothy
mer a. a. O. 
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haltnisse sehr giinstig; L. steht unter dem EinfluB einer Frau und lebt auBerdem 
halb auf dem Lande. Wohl ist auch ein gewisser Schutz insofern in ihm seIber 
entstanden, als er meint, sein Bediirfnis nach den wechselnden Erlebnissen der 
Gasse sei voriiber; er wolle seine Ruhe haben. Auch daB seine Wahl auf diese 
ordentliche Frau fiel, wobei allerdings ihre reizvolle Erscheinung eine nicht 
unbedeutende Rolle gespielt haben wird, scheint fiir sein Verlangen nach solideren 
Verhaltnissen zu sprechen. Ob die Verbindung mit der Frau bestehen bleibt 
und zur Ehe fiihrt, oder ob sie sich wie die ahnliche des Tobler (33), so stabil 
sie fUr den Augenblick aussah, doch wieder lOst oder neue Eifersuchtsszenen 
hervorruft, ist ganzlich ungewiB. Auch ob der Halt, den ihm die Frau jetzt gibt. 
stark genug sein wird, bei einer etwaigen Arbeit der Verfiihrung von Stadt und 
Kameraden zu widerstehen, das werden nur die Tatsachen seIber sagen k6nnen. 
Unbedenklich jedenfalls ist die soziale Zukunft des L. nicht. 

* (50) Kurt Peters, geb. 23. IV. 1892 in einer stidbadischen Stadt. 
Haltloser mit gemtitsarmen, geltungsbediirftigen und erethischen 

Ztigen (debil). 

Er stammt aus einer kriminellen Familie; der Vater, von Beruf Maler, ist ein erregbarer 
Trinker und ebenso wie die Mutter wegen Diebstahl, Bettel, Hehlerei und Betrug haufig ver
urteilt. Vier Geschwister des P. sind in Ftirsorgeerziehung gewesen und dauernd kriminell 
geblieben; drei von ihnen sind wie P. schwachsinnig, zwei der Schwestein haben uneheliche 
Kinder. - P. lernte erst im 5. Jahre laufen und blieb in der Schule, die ihn nicht ffir unbegabt. 
sondern nur flir unlustig zum Lernen hielt, zweimal sitzen. Spiitere psychiatrische Gutachten 
hingegen bezeichnen ihn als debil. Eine Realschule. auf die ihn der Vater gab, um ihn Kauf
mann werden zu lassen, schickte ihn wegen seiner geringen Fiihigkeiten sofort zuriick. Den 
Volksschulunterricht schwiinzte P., trieb sich herum und bettelte. Er wurde im letzten Schul
jahr, nach kurzer Zeit als Hirtenbub im Schwarzwald, in ein Kinderheim gegeben, in dem 
eine bedeutende Besserung eingetreten sein soli. Nach Schulende auf einer vorztiglichen 
Giirtnerstelle bei einer Gutsherrschaft aber flihrte er sich wieder derart schlecht und arbeitete 
so nachliissig, daB ihn die Anstalt zurticknahm. 16 jiihrig, von neuem auf einer Giirtner
stelle, stahl er und kam nach Flehingen. 

P. arbeitete dort in 2 Anstaltsaufenthalten (Juli 1908 bis Miirz 1910, Juli 1910 bis 
November 1910) mit befriedigender Ftihrung in der Giirtnerei. Aus seinen Stellen nach 
Anstaltsentlassung entlief er, holte in der ersten aus einem Bienenstand Honig, so daB der 
ganze Stock einging, beklagte sich in der zweiten tiber schmale Kost und viel Arbeit. Seit 
seinem Entweichen aus der vierten Stelle im Februar 1911 ist er bisher 26mal verurteilt 
worden. 

In eine erste Epoche bis zum Oktober 1912, wo er zum Militiir eingezogen wurde, fallen Be
strafungen wegen kleinerer Vergehen, Bettelns, Betrugs, Hehlerei und zweier Diebstiihle: 
er hatte aus Liid~n Schokolade und aus dem Treppenhaus einer Schule eine Mtitze gestohlen 
(zusammen rund 10 Monate Gefiingnis und Arbeitshaus). Zwischen den einzelnen Inhaftie
rungen nahm er gelegentliche Tagelohnarbeit als Ausliiufer u. dgl. an oder trieb sich arbeitslos 
herum und wohnte bei seinen Eltern. 

Beim Militiir wurde er wiederholt mit Arrest bestraft: ,,sonst ist man ja nicht Soldat". 
Ais er im Mai 1913 beim Bajonettieren auf dem Exerzierplatz die Waffe wegwarf, weil er 
Angst vor dem Bajonett hatte und sich weigerte, weiterzufechten, kam er erstmalig in psy
chiatrische Beobachtung, nach der er "wegen korperlicher Schwiiche und psychischer Min
derwertigkeit" im Juni 1914 aus dem Heer entlassen wurde. Nach 14tiigiger Strafe wegen 
einer Bettelei im Juli meldete er sich im August als Kriegsfreiwilliger, wurde auch angenom
men, aber im Miirz 1915 als untauglich wieder entlassen. Danach nahm er in der Heimat einige 
Tage Arbeit bei einem Tapeziermeister an und war iiber den Rest des Jahres mit kurzen 
Unterbrechungen inhaftiert: er hatte auf der StraBe ein Fahrrad, eine Handtasche und 
einen Geldbeutel gestohlen und sich mehrfach hohere Betriige unter der Angabe erbettelt. 
verwundet aus dem Felde zu kommen (10 Wochen Haft, 7 Monate Gefiingnis). Nach der 
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letzten Gefangnisentlassung im Januar 1916 stahl er im Februar wieder ein Fahrrad und 
erschwindelte sich unter der Vorgabe, einen Rechtsanwalt bezahlen zu mtissen, der seine 
Rentenansprtiche vertrate, von einem Gartnermeister 20 Mark (9 Monate Gefangnis). 1m 
November 1916 entlassen, wurde er als garnisondienstfahig vom Heere angenommen; als er 
aber 1917 wider sein Erwarten felddienstfahig geschrieben worden war, tiberschritt er sei
nen Urlaub um sieben Tage (9 Monate Gefangnis) und wurde im August 1918 nach erneuter 
psychiatrischer Begutachtung endgtiltig vom Heer entlassen. 

Drei Monate spater unternahm P. einen Zug durch Karlsruhe, um bei Frauen oder 
Eltern von Soldaten, deren Namen ihm von der Militarzeit her bekannt waren, Kleidung 
und Schuhe zu erschwindeln; siebenmal gelang es ihm. Er gab z. B. der Frau eines 
Chorsangers an, im Auf trag ihres Mannes zu kommen, der Mitglied eines Soldatenrates in 
Freiburg war, um Kleider, Schuhe und Wasche ftir ihn zu holen. In einem anderen Hause be
stellte er GrtiBe von dem Ehemann, dem er Geld zum Kauf eines Stoffes mitbringen solIe. 
Ein drittes Mal gab er den Eltern eines Soldaten an, diesem sei seine Militarkleidung ge
stohlen, er mtisse sie ersetzen und sei dartiber "sehr betrtibt und traurig, so daB man mit dem 
Allerschlimmsten rechnen mtisse"; er, P., fahre am nachsten Tage wieder zum Truppenteil, 
und man mage ihm Geld und Kleid)lllg flir den Sohn mitgeben (P/2 Jahre Gefangnis). 

Ende Juni 1920 entlassen, versuchte er noch im gleichen Monat einen Diebstahl in der 
Nahe von Karlsruhe, wo er sich beim Milchhamstern in ein Bauernhaus einschlich, wahrend 
in der Scheuer gedroschen wurde; beim Durchsuchen eines Schrankes ertappte ihn der Bauer. 
Eine langere Gefangnisstrafe beflirchtend, nahm sich P. diesmal einen Rechtsanwalt, der eine 
psychiatrische Begutachtung beantragte. Ftir mehrere Monate zur Untersuchung in einer 
Anstalt entwich P. dort im Februar 1921; den ersten Tag bettelte er sich in der Umgebung 
durch und erschwindelte sich am folgenden Tag von der Frau eines geisteskranken Anstalts· 
insassen Kleidung und Lebensmittel fUr ihren Mann, dessen Warter zu sein er vorgab. Er 
wurde daraufhin einer anderen Anstalt zu einer vierten Begutachtung tibergeben, die im 
Gegensatz zu der vorherigen auf Nichtanwendung des § 51 lautete (Gesamtstrafe 7 Monate 
Gefangnis). P. entwich bei einer AuBenarbeit auch aus der Haft und wurde auf dem Wege in 
seine Heimat beim Betteln wieder aufgegriffen. 

1m Frtihjahr 1922 aus dem Gefangnis entlassen, beging er bis zum Sommer zwei Dieb
stahle und einen Betrug, lieB sich durch einen Dienstmann aus dem Hausgang einer 
Wirtschaft eine Kiste Zucker und drei Sacke Salz herausholen und in seine Wo~nung ftihren, 
stahl von einem Wagen auf der StraBe einen Sack mit 75 kg Wtirfelzucker und erschwindelte 
sich von einem Gartnermeister eine Anzahlung auf eine in Aussicht gestellte Maislieferung 
(1 Jahr 2 Monate Gefangnis). 

Nach der Entlassung im November 1923 verbtiBte er in den drei folgenden Jahren wie
der langere Strafen wegen Diebstahls und Betrugs (12 Monate Gefangnis, 1 Woche Haft); 
von einem Bauernwagen auf der StraBe hatte er ein Paket gestohlen und sich wieder in 
zwei Fallen unter falschen Vorspiegelungen Geld erschwindelt. Auch 1926 aus der Haft 
kaum entlassen, saB er zu Beginn 1927 wegen neuer Betrugereien in Untersuchungshaft 
und kam abermalig zur Begutachtung in eine Irrenanstalt. 

Wahrend eines Militarurlaubes 1917 hat P. ein liederliches Madchen geheiratet; 1921 wurde 
die Ehe wieder geschieden. Die Zahl der ehelichen Kinder ist unbekannt, an unehelichen 
wurden durch Briefe, die an die Mutter geschrieben waren und den Akten beilagen, zwei be
kannt. Seit 1924 hat er ein Verhaltnis mit einem beschrankten, gutmtitigen, anscheinend ganz 
ordentlichen Madchen, das im Hause seiner Eltern wohnt. P. war syphilitisch. 

Bei der Nachschau im Friihjahr 1927, wo er nach seinen neuen Betriigereien 
sich wieder zur Begutachtung in einer Anstalt aufhielt, fiel das elegante AuBere 
des kleinen, schlanken, auf sich haltenden Mannes auf; er ging nach der Mode 
in einem beigefarbenen Sommeranzug von gut em Stoff und Sitz. Ahnlich zeigte 
ihn vor Jahren eine Photographie nach damaliger Mode als Herrn in weiBer 
Weste und schwarzer, gekrauselter Frisur. Heute tragt er glattgescheiteltes 
Haar und sein schmales, gut rasiertes, etwas gelbliches, nicht uninteressant 
geschnittenes Gesicht erleichert ihm die Wirkung, auf die er ausgeht. 1m ersten 
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Augenblick schien er in seinem iiber den Stand gehaltenen AuBeren eher ein 
Privatpatient der Anstalt zu sein als ein in Beobachtung stehender Krimineller. 
Erst wenn er spri0ht und in Bewegung gerat, sieht man, daB dies Benehmen nicht 
anerzogen, sondern angelernt ist. Sein Gesichtsausdruck ist ganz heiter und 
zeigt gern den Anflug eines iiberlegenen Lachelns. Unruhiges Mienenspiel und 
unnatiirliche Bewegungen lassen die abnormen Anlagen des P. sofort erkennen, 
wenn er auch durch sein Bemiihen, sich giinstig zur Schau zu stellen, eine gewisse 
Haltung bewahrt. Uber seine Delikte spricht er wie iiber etwas sehr Selbst
verstandliches; er unterscheidet entschuldbare "Vergehen" wie die seinen, bei 
denen "in der Not" ein wenig geschwindelt, betrogen oder gestohlen wird, was 
sich zufallig bietet, von den ehrlosen "Verbrechen", die aber erst bei Korper
verletzung und Einbruch anfangen. Friiher lieB er sich im Interesse einer Milde
rung seiner Strafen gerne psychiatrisch begutachten, wehrt sich aber heftig 
dagegen, seit er von der gegenwartigen offentlichen Diskussion iiber die Be
wahrung weiB. 

Bei seinen haufigen Gefangnisaufenthalten und mehrfachen psychiatrischen 
Begutachtungen liegen zahlreiche Zeugnisse iiber ihn vor, die zu dem gleichen 
Ergebnisse gekommen sind: "Ein haltloser Bursche", lautete 1908 die Beurteilung 
seiner Person wiihrend seiner ersten Haft, ein "willenloser Mensch", hieB es in 
demselben Sinne 1926 wahrend seiner letzten Inhaftierung, und ebenso stellen 
die psychiatrischen Gutachten, die seit 1914 iiber ihn abgegeben wurden, die 
Haltlosigkeit in den Mittelpunkt seiner nach vielen Seiten hin abwegigen Struktur. 
Nach seiner friiheren Verwilderung in dem kriminellen Elternhause ist es den 
Bauern, bei denen er untergebracht wurde und der Gutsherrschaft, bei der er 
in Stellung stand, nicht gelungen, ihn wieder einzudammen; erst mit dem Ein
tritt in die sehr festen Schranken einer Anstalt verhalt er sich geordnet. So 
ist es sein Leben hindurch geblieben. Kinderheim, Erziehungsanstalt, Arbeits
haus und Gefangnis haben an seiner Fiihrung nichts auszusetzen; er ist freundlich 
und willig hinter den Mauern, und im Gefangnis heiBt man ihn mit einem gewissen 
Humor aIle Jahre wieder willkommen. In den Monaten der Freiheit aber hangt 
er die Arbeit an den Nagel, ergibt sich "dem Kartenspiel und der Gesellschaft", 
wie er seIber sagt, bettelt, liigt, stiehlt und betriigt, wechselt haufig die Lieb
schaften und hat neben seinen ehelichen uneheliche Kinder. Von Beschaftigungen 
ist nicht viel bekannt geworden, ein Auslauferposten fUr ein paar Tage, eine 
Arbeit bei einem Tapezierer, in der Inflation ein kleiner Kartoffelhandel und 
ein paar Hamster- und Schiebergeschafte oder in spateren Jahren gelegentliche 
Gartnerarbeiten, wobei er etwa Blumen auf ein Grab setzt, die er vorher von 
dem dane ben liegenden stiehlt; er sei ein "Spinner", sagt seine Umgebung von 
ihm. Wohl ist auch er allemal vor der Riickkehr aus den Gefangnissen in die 
Freiheit voll guter Vorsatze. 1916 meint er zuversichtlich: "Ich will im Feld 
freiwillige Patrouillengange machen und mir spater, so Gott will, im biirgerlichen 
Leben nie mehr etwas zuschulden kommen lassen", und 1919 schreibt er an ein 
Madchen: "Bitter und schwer habe ich die Ungliickseelige That schon bereut ... 
das liebe Kind kann ja nichts dazu, daB ihm das Vaterherz entrissen wird. Und 
wenn ich frei bin, liebe Mari ... , Du bist es, an der ich hange mit Leib und ganzem 
Herzen." 

Aber doch kommen die Vorsatze schon im Augenblick des GefaBtwerdens 
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seIber einem bloBen Gerede nahe. Gefangnisbeamte und Psychiater stellen 
iibereinstimmend die moralische Minderwertigkeit und Stumpfheit des P. fest, 
in der er nur zu einer rein utilitaristischen Einstellung zu seinen Delikten gelangt 
sei. "Ethisches Empfinden fehlt ihm vo1lig", schreibt das Gutachten von 1921; 
er seIber sagt im gleichen Jahre um das Motiv seiner Delikte befragt: "Was 
solI man da sagen, ich habe Geld gebraucht, da hat mans nicht immer auf der 
Hand gehabt. Ich hab' geglaubt, es kommt nicht heraus", oder ahnlich bei einer 
Festnahme 1922: "Ich habe mir schon oft vorgenommen, nichts mehr zu machen, 
dann kommen aber Momente, wo ich mich nicht mehr beherrschen kann; es 
geschieht mir aber jetzt ganz recht, ich hatte es ja schlauer anfassen konnen," 
und in einem Gefangnis meint er einmal: "Da hab' ich oft gedacht, da hab ich 
nun die Folgen." Derart unbedenklich in seinen Delikten, ist er weichlich be
sorgt um die eigene Person; sein Verhalten beim Militar darf als Symptom hierfiir 
gelten. 

In dieser Verbindung von haltlosen mit moralisch gleichgiiltigen Ziigen riickt 
er neben Weschenmeyer (48), teilt auch mit ihm die Liigenhaftigkeit, die von 
seinen Kinderjahren an auffallt. Sie nimmt aber bei ihm, wenngleich sein Intellekt 
tiefer steht als der des W., unter Einwirkung einer verschlagenen Pfiffigkeit, wie 
sie in den Gutachten iiber ihn berichtet wird, gerissenere Formen an, mit denen 
er sich seIber gern briistet. Phantasie und Aktivitat haben seine zahllosen 
Betriigereien, die bei ihm andere Formen der Eigentumsdelikte iiberwiegen, 
verzweigter im Gespinst und aggressiver in der Art der Ausfiihrung gemacht, als 
die bescheideneren und durch den Augenblick hervorgerufenen Schwindeleien des 
Weschenmeyer es waren. P. macht sich einen Plan und laBt es sich etwas kosten; 
er fahrt in eine andere Stadt, und seine Vorgaben denkt er sich frei aus, ohne an 
ihm personlich naheliegende Dinge anzukniipfen. Die gleiche Phantasie wendet er 
nach seinen Festnahmen auf, um den Verdacht der Taterschaft von sich abzu
walzen, und die Kunst, Winkelziige zu machen, Tatsachen zu verdrehen, Gen
darmen und Richter auf falsche Spuren zu lenken, ist so unermiidlich und er
findungsreich, daB mehrfach weitlaufige Recherchen notwendig waren, ihn zu 
iiberfiihren. Selbst schon geleistete Gestandnisse versteht er, falls sich ihm 
nachtraglich neue Ausfliichte eroffnen, hartnackig und wohlbegriindet zuriick
zunehmen, bis eine eindringliche Nachprufung der Umstande ihm den Boden 
entzieht. Er ist debil, aber mit einer praktischen Lebensschlaue und einer 
pfiffigen Umtriebigkeit weiB er sich in dem eigenen engen Kreise zu bewegen, 
beobachtet die fiir ihn in Frage kommenden Situationen und wertet sie fiir 
seine begrenzten personlichen Zwecke aus. Auch in Prozessen seiner Eltern und 
Geschwister versteht er, am Querulieren streifend, als ihr rechtskundiger Anwalt 
aufzutreten, wie es in einem seiner Aktenstiicke heiBt. Freilich ist er nicht im
stande, iiber die nachstliegende Situation hinaus vorzusorgen, so daB er standig 
iiber seine Liigen stolpert und ein Geistlicher 1926 iiber ihn sagte: "Er lebt 
fiir den Augenblick, nur ohne Vorsicht, wie das Tier." Aber doch wird in allen 
Fallen sein gewandtes, der momentanen Lage angepaBtes Auftreten hervor
gehoben, das gelegentlich fiir kurz iiber seine Debilitat hinwegtauschte; in den 
ersten Schuljahren wurde sein Intelligenzdefekt verkannt, in Kliniken findet er 
Zugang zu intelligenteren Mitpatienten, und fur seine Schwindeleien konnte er 
viele unkritische Opfer finden. 
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In der Reihe der hier aufgefiihrten Haltlosen steht er intellektuell am tiefsten 
und ist neben Lange (49) der mannigfaltigst Abnorme. Er hat iiber die Halt
losigkeit hinaus so viele Beziehungen zu anderen Formen psychischer Artung, 
daB er einen wenig eindeutigen Vertreter dieser Gruppe darstellt. Er bildet, indem 
er zu anderen Gruppen hiniiberspielt, eine Misch- und Ubergangsform. In seiner 
Stumpfheit nahert er sich den Gemiitsarmen, in seiner eitlen Selbstdarstellung 
den Geltungsbediirftigen, und in der Verbindung von beschranktem Intellekt 
und Ziigen von Umtriebigkeit tritt er in Beziehung zu den debilen Erethischen. 
Mit diesem vielseitig brockligen Wesen, das vor aHem durch seine haltlosen und 
stumpfen Ziige gefahrlich wird, gehort er zu denen, die durchs Leben schlUpfen, 
wie es Zufall und Vorteil bieten, und die sich einem geregelten sozialen Leben 
sehr schwer einpassen werden. 

2. Hyperthymische. 

* (51) Johannes Lee, geb. II. II. 1892 in einer nordbadischen Stadt. 

Hyperthymischer mit haltlosen Ziigen. 

Die Eltern waren ordentliche Leute; der Vater ist auch heute noch ein niichterner und 
sparsamer Heizer. - Unter sechs Geschwistern war L. im Alter der dritte. Als 14 jahriger 
trieb er sich unter Gelegenheitsarbeiten in Mannheim und Heidelberg herum und wurde 
nach zwei Unterschlagungen und zwei Diebstahlen ein paar Monate nach Schulentlassung 
in Flehingen eingeliefert. 

Er arbeitete in 3 Anstaltsaufenthalten (September 1907 bis August 1909, September 
1909 bis Oktober 1910, Dezember 1910 bis Juni 1911) fleiBig in der Schneiderei und fiihrte 
sich befriedigend. In seinen Stellen nach den Anstaltsentlassungen aber arbeitete er schlecht, 
stahl jedesmal nach Tagen oder Wochen dem Meister aus der Kasse oder dem Arbeitskollegen 
aus der gemeinsamen Kammer Geldbetrage bis zu 70 Mark und entlief damit. Aus einer 
Gesellenstelle in seinem Heimatort riLl er auf dem Rad seines Vaters aus. Nach Entlaufen 
aus der dritten Stelle im Sommer 1911 wurde er in Trier aufgegriffen und erhielt 19jahrig 
seine erste Gefangnisstrafe (8 Monate). 

Damit leitet sich ein ganzes Jahrzehnt ein, das von Delikt und Haft ausgefiillt ist. 1m 
April 1912 aus der ersten Haft entlassen, stahl er 5 Wochen spater als Silberputzer in einem 
Hotel am Rhein aus der Hosentasche d,es mit ihm in der Kammer schlafenden Kutschers 
7 Mark und wurde ertappt, als er unter dem Kopfkissen des Hausdieners einen Geldbeutel 
mit 40 Mark herauszog (1 Jahr Gefangnis). Auch nach dieser zweiten Entlassung im Juli 
1913, nach der er in Bremen eine Gesellenstelle angenommen hatte, unterschlug er wieder 
5 Wochen spater seiner Wirtin 10 Mark, entwendete einem Schlafkollegen Kleidung und fuhr 
auf einem Rade, das er ,einem Lehrling stahl, in die Weite (11 Monate Gefangnis). Ebenso 
blieb es nach der dritten Haftentlassung im August 1914: L. nahm 3 Wochen lang Arbeit in 
seinem Handwerk an, wechselte wahrend dieser Zeit zweimal die Stelle, fuhr in der vierten 
Woche durch einige Stadte auf Arbeitssuche umher und stahl in der fUnften, als der letzte 
Pfennig verbraucht war, morgens auf einem norddeutschen Bahnhof einem schlafenden Mann 
im Wartesaal einen Koffer mit Kleidern und Apfeln. Die Apfel aLI er auf, mit dem Koffer 
ging er in die Stadt, um die Kleider an einen Trodler zu verkaufen, wurde aber schon unter
wegs festgenommen (9 Monate Gefangnis). 

Dieses Mal folgte nach VerbiiLlung der Strafe im Juli 1915 ein gutes halbes Jahr ohne 
Delikt. L. nahm - ins Heer War er wegen einer Ehrverluststrafe nicht aufgenommen -
Fabrikarbeit in Norddeutschland an. Erst als er am I. Februar die Stelle aufgegeben hatte 
und wieder nach Siiddeutschland gefahren war, folgen erneut Ortswechsel und Delikt. Er 
stahl am 3. Februar in Worms ein Fahrrad, nahm in Mainz Dienste auf einem Schiff an, 
verlieB aber die Stelle nach 4 Wochen unter Mitnahme von Papieren eines Heizers, auf dessen 
Namen er am 5. Marz in Mannheim eine Heizerstelle auf einem Schlepperboot antrat und trieb 
sich, nachdem er auch diese Stelle nach 10 Tagen verlassen hatte, den Rest des Monats ohne 
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Beschaftigung in Mannheim herum. Dort regten zwei Kriminelle und zwei Prostituierte, deren 
Bekanntschaft er machte, einen gemeinsamen StraBenraub an. Wahrend die Komplizen Auf
passerdienste leisten und nur im Notfall beispringen wollten, wurde L. beauftragt, am Abend 
des 31. Marz in einer dunklen und menschenleeren StraBe die Leiterin einer Kolonialverkaufs
stelle zu iiberfallen und ihr die Geldtasche zu entreiBen, in der an diesem Datum auBer der 
Tageseinnahme des Geschaftes das eigene Monatsgehalt des Madchens enthalten sein muBte. 
Mit der erbeuteten Summe von iiber 300 Mark fuhren aIle flinf sofort nach Hamburg, wo L. 
ein paar Tage spater aufgegriffen wurde (Gesamtstrafe 6 Jahre Zuchthaus). 

Fiihrung und Arbeitsleistung wahrend dieser Haft waren so vorziiglich, daB er nach 
5 Jahren im Friihjahr 1921 Strafurlaub auf Wohlverhalten erhielt. 4 Jahre lang ist L. danach 
straffrei geblieben, abgesehen von einer kleinen Geldstrafe, die er sich im Sommer 1921 durch 
Beleidigung eines Polizisten zuzog, den er, auf einem verbotenen Wege durch ihn des Rad
fahrens verwiesen, einen Staatsbettler und Scherenschleifer hieB. 1m Herbst 1921 heiratete 
L. in seinem Heimatort ein sehr gut beleumundetes Madchen, das er als Naherin bei einem 
Schneidermeister kennengelernt hatte; ein Kind wurde 1922 geboren. In den folgenden Jahren 
arbeitete L. als Geselle mit guten Zeugnissen in seinem Handwerk, war aber die langste 
Zeit als Streckenarbeiter und in Fabriken beschaftigt, bis er Anfang 1925, angeblich durch 
SchlieBen einer Fabrik, arbeitslos wurde. 

Darauf setzen von neuem Delikte ein. Zum ersten hatte er im Friihjahr 1925 wahrend 
einer Arbeitssuche im Luxemburgischen und an der Mosel sich in Trier unter dem Vorwand 
ein Fahrrad geliehen, auf dem Bahnhofe nach einem Zug sehen zu wollen, fuhr aber statt 
dessen auf dem Rad bis in die Nacht hinein nach Bingen, wo er es hungrig und miide flir 
l5 Mark an einen Wirt verpfandete, um sich flir das Geld satt zu essen und mit der Bahn 
nach Hause zu fahren. Er verpaBte jedoch, das Rad zum verabredeten Termine einzulosen und 
es dem Besitzer wieder zuzustellen, so daB dieser ihn wegen Betruges verklagte (6 Monate 
Gefangnis). Da L. die nachste Zeit iiber stets Arbeit nachwies, wurde ihm mehrfach Strafauf
schub gewahrt. Nach der endgiiltigen Aufforderung zum Strafantritt im April 1926 fuhr er 
auf Zureden der Frau zum Strafvollzug ab, kehrte aber unterwegs um und kam um Mitternacht 
wieder zu Hause an. Tags darauf von der Frau nochmals mit Geld auf die Fahrt geschickt, 
ging er mit einem geliehenen Fahrrad fliichtig und verkaufte es auf Anraten eines ehemaligen 
Zuchthauskollegen in der nachsten Stadt, um Mittel fiir eine weitere Flucht zu haben 
(5 Monate Gefangnis). Kurz vor dieses zweite Eigentumsdelikt fiel in den Marz eine Verur
teilung zu 5 Tagen Gefangnis wegen unerlaubten Waffenbesitzes; L. hatte in Mannheim ein 
Flobertgewehr gekauft, das ihm gefiel, und, nachdem ihn rasch die Anschaffung reute, es zum 
gleichen Preis an einen Realschiiler weiterverkauft, der Spatzen damit schieBen wollte. Die 
drei Gefangnisstrafen zusammen mit der restlichen Zuchthausstrafe verbiiBte L. bis Marz 1927. 

Bei der Nachschau 1926 hatte er das erste seiner letzten Delikte hinter sieh. 
Er lebt bei seinen Eltern in einem einfaehen ordentlichen Haus am Rande der 
Stadt in einer sauberen Wohnung. Die Mutter, eine kleine, breite untersetzte 
Gestalt, hat ein bedachtiges und nachdenkliches Wesen; sie ist bedriickt dureh 
das neue Delikt des Sohnes und meint, wen das Ungliick einmal verfolge, den 
wiirde es nicht wieder verlassen. Die bescheidene, anspruchslose junge Frau des 
L. scheint von einer sehliehten Sieherheit des Auftretens, einer Einsicht in das 
Wesen des Mannes und einer Wachsamkeit, ihn vor den eigenen Torheiten zu 
schiitzen. L. seIber ist kraftig und gedrungen gewachsen wie seine Mutter, 
hat blonde Haare, blaue Augen und ein volles frisches Gesicht in einem breiten 
SchildumriB.l Das letzte Delikt solI er sieh zu Herzen genommen haben, anfangs 
still gewesen und mit einem Strick in der Tasehe herumgegangen sein, und auch 
bei der Naehschau ist er beschamt unrl verlegen, aIf:! die Sprache auf diesen nun 
ein Jahr zuriickliegenden Betrug kommt. Sonst unterhiilt er sieh frohlich und 
ungezwungen, hort sich seIber zum Kummer seiner Frau stets am liebsten reden, 

1 KRETSCHMER: Uber die Gesichtsformen Cyklothymer vgl. KRETSCHlIlER: Korperbau 
und Charakter a. a. O. 
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ohne Zeit zu haben, andere aussprechen zu lassen; erfreut, die eigene Person ganz 
im Mittelpunkte des Gesprachs zu sehen, geht er sehr bereit auf jede Frage ein. 
Erfiillt ist er von alledem, was er zu tun hat und wozu er zu gebrauchen ist. 
Er steht bei der Feuerwehr, ist Mitglied eines Musikvereines, war jahrelang in 
dem Vorstand eines kommunistischen Verbandes und zeigt befriedigt die Zeichen 
seines Vieibeschaftigtseins; iiber seinem Bett hangt ein Feuerwehrhorn, auf dem 
Kleiderschrank daneben steht eine groI3e TrommeI, und sein nachster Wunsch 
ist, sich eine Fl6te anzuschaffen. In dem kommunistischen Verband haben ihn 
Temperament und Selbstgefiihl getrieben, vornan zu stehen, Reden zu halten 
und fiir die andern die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Nachdem er aber 
wegen seines draufgangerischen Tuns bei den Fabriken des Ortes angeblich auf 
die "schwarze Liste" zu stehen kam, zog er sich auf den besorgten Rat seiner 
Frau, die ihn voller Unruhe "iiberall da" weiB, "wo er nicht sein soIl", von diesem 
exponierten Platz zuriick. Bei seiner Hinneigung zu praktischer Tatigkeit hatte 
er sich auch auf seinem Handwerk bewahrt und auch dort seine £lotte Aktivitat 
bewiesen. 

Dieses frische, tatenlustige, fiir den Augenblick bestechende Wesen hat die 
Frau trotz des Vorlebens des Mannes zur Ehe mit ihm bestimmt. Sie giaubte seine 
vermeintlichen Jugendstreiche voriiber. Bei dem guten Eindruck, den er im 
Moment auf den Unkundigen macht, hat sich auch seine Umgebung haufig von 
ihm tauschen lassen. Die Brauchbarkeit jedoch, die in ihm vermutet zu werden 
pflegte, und zu der ihn seine Freude am Handeln und sein handwerkliches 
Geschick hatten befahigen k6nnen, wird von anderer Seite her durchkreuzt. 
Sorglos optimistisch, ohne tJberlegung ganz in der Gegenwart aufgehend, hinzu
reiBen durch einen auftauchenden Wunsch, verfiihrbar durch Kameraden und 
im Augenblick des Handelns durch keine Skrupel gehemmt, ist seine soziale 
Lebensfiihrung haltlos und unstet geworden. Sie war es vor allem in seiner 
Jugend wahrend der Anstalts- und Nachanstaltsjahre, die reich an Delikten 
und in einem abrupten Orts- und Arbeitswechsel verlaufen sind. Er war an 
die Arbeit zu fesseln, rasch aber drangte er auch wieder auf Anderung, und kurze 
Zeitraume von wenigen W ochen sind zugleich das Maximum gewesen, das ihn 
an einem Platze hielt und die Spanne, die zwischen zwei Inhaftierungen lag; ein 
Wechselbediirfnis lieB ihn die begonnene Arbeit abbrechen, und eine unter
schlagene Geldsumme, ein paar gestohlene Kleider oder ein Fahrrad sollen ihm 
die erste Flucht erm6glichen. In dieser Bedeutung des Deliktes als einen Anhang 
an einen Orts- und Arbeitswechsel beriihrt er sich mit Lose (44), mit dem er 
andererseits auch den positiven Zug des immer wieder erneuten Aufnehmens 
einer Arbeit teilt. Der Akzent aber liegt bei L. weniger auf einem passiven Nicht
durchfiihren der begonnenen Arbeit als auf der unmittelbaren Lust am Neuen, 
worin die aktivere Komponente des hyperthymisch Haltlosen sich ausspricht. 
Seit den Zuchthausjahren und mit Beginn der Ehe ist L. seBhaft geworden. 
Geblieben aber ist, wenn auch in einem weniger heftigen Rhythmus, der Wechsel 
nicht nur der Arbeitsstelle, sondern auch der Arbeit seIber; das Handwerk hat 
L., trotzdem er in seinem Heimatort eine dauernde Stelle als Schneidergeselle 
hatte haben k6nnen, schon vor Jahren fallen lassen und hat weiterhin als 
Strecken-, Grund- und Fabrikarbeiter die verschiedensten Beschaftigungen auf
genommen. Die Ausschlage seiner lebhaften Unrast nach Moglichkeit zu ver-
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hiiten oder zu mildern, war die stete Sorge seiner Frau; "es kommen halt Friih
jahrsgeliiste iiber ihn", sagt sie halb entschuldigend, halb resigniert, womit sie 
vortrefflich sein p16tzliches, unvergoren triebhaftes Drangen nach dem Neuen 
bezeichnet. Legal aber ist seine Fiihrung Jahre hindurch geblieben, bis er sich 
in einer Arbeitslosigkeit von einem Kameraden zu einer Fahrt ins Luxem
burgische bereden laBt, nach verbrauchtem Gelde auf einem fremden Rade weiter
fahrt, ein Jahr spater sich sinnlos der Haft zu entziehen sucht und dabei neu 
in Flucht und Delikt stiirzt. 1926 schreibt seine Frau dariiber: "Mein Mann 
ist nicht schlecht. Er war verzweifelt und handelte kopflos ... ich bin fiinf Jahre 
mit ihm verheiratet. Wir leben in guter Ehe miteinander. Er verdiente viel 
Geld und brachte es mir auf Heller und Pfennig. Bis die Fabrik geschlossen 
wurde und er mit vielen anderen auf der StraBe war. Das war das erste, was 
unsere Ehe triibte. .. Er hatte dann Gelegenheit, verschiedene Male bei den 
Grundarbeitern zu schaffen, das war aber nicht gut fiir ihn. Da wurde vie] 
getrunken, und wer nicht mitmachte, wurde ausgelacht ... " 

So hat L. nach Jahren nochmals versagt und gezeigt, wie tief BeeinfluB
barkeit durch Dritte und iiberlegungslose Impulsivitat in ihm verwurzelt sind. 
Die weitere soziale Zukunft ist schwer zu beurteilen; giinstig zu bewerten, im 
Gegensatz etwa zu dem folgenden Fall, ist die Wertschiitzung, die er seIber fiir 
eine normale biirgerliche Lebensfiihrung gefunden hat und die Scham, die er 
den eigenen Delikten gegeniiber empfindet. L. zeigt ahnlich dem ersten Ver
treter der Haltlosen (44) eine gewisse Aufwartsentwicklung, die ihn in ein sozial 
geordnetes Leben hineinhob. "Er hat sich die Horner abgelaufen", sagt die 
Frau des L., aber doch ist sein seelisches Gefiige labil geblieben und scheint in 
anspruchsvolleren Augenblicken nicht standhalten zu wollen. 

* (52) Julius Nolde, geb. 16. V. 1891 in Mannheim. 
Hypertymischer mit haltlos unsteten Ziigen. 

Als die Kinder noch klein waren, war der Vater Nachtwachter im Hafen, spater Hallen
aufseher in einem Lebensmittelgeschaft; er war auBerst erregbar und lebte mit seiner Frau 
in Zank und Streit. 1898 wurde die Ehe aufgelOst; beide Eltern heirateten wieder und leben 
heute jeder in sehr armlichen Verhaltnissen. Die Mutter wurde auch von dem zweiten Manne 
geschieden. - N. trieb sich als kleines Kind im Hafen herum, wurde mit seinem Bruder haufig 
auch des Nachts vom Vater dorthin mitgenommen und schlief drauBen in einem Schuppen. Er 
kam mit der Ehescheidung del' Eltern 8 j ahrig unter Fiirsorgeerziehung und in ein Kinderheim. 
14jahrig lief er von dort mit drei Kameraden in die Heimat zuriick, ebenso aus einer Schneider
lehre im Schwarzwald, so daB er schlieBlich in Mannheim seIber zu einem Schlosser in die 
Lehre gegeben wurde. Als er aber auch da ausriB und an anderen Orten wechselnde Tage-
16hnerstellen annahm, in denen er Diebstahle beging, kam er 16jahrig nach Flehingen. 

Er arbeitete in 2 Anstaltsaufenthalten (Februar 1908 bis Februar 1910, Mai 1910 bis 
September 1910) in der Landwirtschaft; er molk sich einige Male bei seinen Stallarbeiten 
Milch, beging mehrfache Unehrlichkeiten und entwich zweimal. Nach der ersten Entlassung 
entlief er seiner Stelle, den zweiten Anstaltsaufenthalt beendete er durch eine Entweichung 
im September 1910; einer Festnahme entkam er und wanderte die beiden nachsten Monate 
unter Gelegenheitsarbeiten durch hessische Orte. Er stahl wahrend dieses Umherziehens 
im September einem Logiskollcgen einen Reisekorb mit Kleidern, im Oktober auf der StraBe 
ein Fahrrad und im November, als seine eigene Schuhe zerrissen waren, aus einem Logis ein 
frischbesohltes Paar (6 Monate Gefangnis). Nach der bis Mai 1911 verbiiBten Strafe stand er 
1911J13 beim Militar. Von da ab saB er jahrelang im Gefangnis, in Zwischenzeiten wanderte 
er haufig, kehrte abel' immer wieder nach Mannheim zuriick und nahm gelegentlich kleine 
Aushilfsarbeiten an. 
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Nach seiner Entlassung yom Militar im Oktober 1913 hielt er sich ohne feste Arbeit bei 
den beriichtigten Briidern Jahn (19) auf. Sie schickten ihn morgens fort, Brotchen aus den 
Wecksacken an den Haustiiren zu stehlen und schalten ihn, als er sich anfangs straubte, er 
:sei "zu nichts zu gebrauchen als zu Fressen und Schlafen". 1m gleichen Monat unternahm 
er mit einem Komplizen einen Mansardendiebstlthl, wobei er Kleidung, Wasche und Schmuck
sachen stahl; die Beute wurde in die Wohnung J. verbracht, zur Vorsicht durch Dritte im 
Pfandhaus versetzt und der Erlos unter die Komplizen aufgeteilt (1 Jahr 2 Monate Ge
fangnis und 5 Jahre Ehrverlust). 

Anfangs 1914 wieder in Freiheit, wurde N. wegen seines Ehrverlustes ins Heer nicht 
aufgenommen. 1915 stahl er mit einem jungen Herbergsbruder von einem Schiff, auf das er 
sich zum Schlafen gelegt hatte, ein Paar Schuhe (5 Monate Gefangnis), 1916 aus einer Scheuer, 
in die er ebenfalls zum Nachtigen mit einem Kameraden eingebrochen war, mehrere Sacke 
und auf einem Umzug, zu dem er aus einer Wirtschaft zur Aushilfe geholt war, wieder ein 
Paar Schuhe (1 Jahr 6 Monate Gefangnis). 1m Januar 1918 erbrach er nachts mit drei Kom
plizen das Tor einer Fabrikumzaunung, und es gelang ihm trotz einer viertelstiindlichen 
Nachtwachterpatrouille, aus einem Stalle der Fabrik fiinf belgische Hasen zu stehlen, die er in 
einem Sack mit sich nahm; auf der StraBe angehalten, warf er dem Gendarm den Sack vor die 
FiiBe, suchte zu entkommen und versteckte sich in einen Keller (2 Jahre 3 Monate Zucht
haus)_ 

Nach der Haftentlassung im April 1920 sprengte er an einem Lagerschuppen die Vor
hangeschlosser auf, stahl Hanf- und Drahtseile und verauBerte sie. Diesmal f10h N. in die 
Fremdenlegion. Nach 5 Jahren zuriickgekommen, verbiiBte er die Strafe fiir den Diebstahl 
von 1920 bis zum Februar 1927. 

Bei der Nachschau 1927 wenige Wochen nach der letzten Gefangnisentlassung 
wird N. bei dem altesten der Bruder Jahn (s. Fall 19) gefunden, mit denen er heute 
noch ebenso zusammenhalt wie in jungen Jahren. J. bewohnt in einem Hinterhaus 
zwei winzige schrage Mansarden, von dessen Fensterchen aus man nur auf Giebel 
und Dacher, ein Stuck Himmel und die Spitze eines fernen Kirchturms sieht. 
Die beiden alten Komplizen saBen mit der jungen zweiten Frau des J. am Kuchen
tisch urn eine gemeinsame Kartoffelschussel. "Der Humor geht uns nicht aus", 
versicherte der alte J.; er bringt sein halbes Leben im Gefangnis zu und liWt 
es sich in den freien Zeiten in Hafen und Stadt oder hier oben unter dem Dach 
zwischen vorbeistreifenden Katzen und ausgebrochenen Bodendielen in seiner 
Art wohl sein. Seine junge Frau, derb, gutmutig und lustig, genieBt keinen 
guten Ruf in der Nachbarschaft; man sagt ihr ein unsolides Leben nacho Hier 
wurde N. aufgenommen, nachdem ihn Eltern und Geschwister nach der letzten 
Gefangnisentlassung nicht mehr bei sich sehen wollten. 

Er wird in den Akten als ein untersetzt und kraftig gebauter Mann geschildert. 
Bei der Nachschau eben aus der Haft entlassen, ist er schmal, sehnig und zah. 
In den Gefangnissen kennt man ihn als den Clown, und er seIber erzahlt, immer 
bei Laune zu sein. Aber trotz Laune und Temperament bleiben AuBerungen 
und Bewegungen gedampfter, als die des L. es waren; eine Weichheit der Stim
mung, die auch seiner Sprache einen verhaltenen Klang gibt, steht im Hinter
grunde seines lebhaften Wesens. "Manchmal kann er ganze Stunden sitzen 
und simulieren", sagt die Frau des J. von ihm; "als Junge kamen mir oft die 
Tranen, und ich wuBte nicht warum", erzahlt N. von sich seIber. 1m Gesprache 
teilt er sich ungehindert mit, geht sichtlich gern auf sich und seine Erlebnisse 
€in, ist zuganglich und umganglich, ohne dabei die hemmungslose Keckheit des 
Lee (51) zu zeigen. Sein Auftreten ist stiller undbescheidener, und ganz geht er 
€rst auf einem Spaziergang aus sich hera us. Mit Menschen sei er gern zusammen 
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und vertrage sich mit ihnen, sei wohl "leicht obenraus", aber ebenso rasch wieder 
gut und niemandem feind. Nur wandern wurde er meist allein, und er meint von 
sich: "Gesprachig bin ich nit auf die Art." In einer weniger lauten und weniger 
aktiven Form tritt sein Wesen hervor; Lee kam es darauf an, zu handeln, Reden 
zu halten oder die Trommel zu spielen, N. ist auf Erleben und Zusehen gerichtet. 
Darin aber ist er unersattlich. In den Gefangnissen hat er oft "geplarrt" vor 
Verzweiflung, hinter den fUr ihn ereignislosen Mauern zu sitzen; Arbeit, Kirche 
und Schule in der Haft sind ihm die ersehnte Abwechslung nicht gewesen, und 
von den Religions- und Schulstunden hat er sich mit der Begrundung befreien 
lassen: "Ich will nit die Geschichten und Legenden, ich will was haben, wo 
passiert, wo Wirklichkeit ist, was Erlebtes." Zeiten, in denen er in seinem Sinne 
etwas erlebte, waren ihm die Kinderjahre, als er sich mit dem Bruder im Hafen 
umtrieb: "Da hab' ich mehr drauBen als drinnen geschlafen," erzahlt er, "da 
gab es Bretter, Schiffe, Sand und Steine", oder die Jahre der Fremdenlegion, in 
denen er mit Kameraden aller Lander zusammen war, ein wechselvolles Soldaten
leben fUhrte, mit den Rifkabylen kampfte und funf Jahre hindurch fremde 
Felsen, Gebirge und vielerlei Landschaften sah. Dann aber zog es ihn, die Heimat 
wiederzusehen. Heute, nach der Gefangnisentlassung, ist er den ganzen Tag 
unterwegs in der Stadt: "Auf der StraBe ist immer was zu sehen; da betrachte 
lch mir alles und kritisiere die Leute; denke mir bei jedem, was er ist und was 
er tut." Fur seine Zukunft spielt er am liebsten mit dem Gedanken, Matrose 
zu werden: "Da k6nnte ich an den Kusten lang fahren, Felsen sehen und immer 
wieder andere Passagiere, fremde Erdteile und Hafenstadte." 

Von dieser Lust zu einem bunten und wechselnden Schauen und GenieBen 
hat den N. kein Weg zu normalen und sozialen Verhaltnissen gefUhrt. Wahrend 
Lee mit zunehmenden Jahren eine Neigung zu praktischer Tatigkeit im burger
lichen Leben entwickelte, sich Jahre hindurch auf geordnete Weise durchbrachte, 
ist N. ausgesprochen abgeneigt gegen jede regelrechte Arbeit oder gar ein Hand
werk. Dauerbeschaftigungen hat er nie geliebt; statt dessen nahm er kurz 
eine Stelle als Kohlenschipper oder als Hausbursche bei einer Althandlerin an, 
half bei einem Umzug, verdiente sich einmal 9 Mark im Hafen u. a. Vor allem 
aber hat er das Handwerk gehaBt und erzahlt aus seiner Jugend: "Dberall 
hat man mich hineingesteckt, aber ich bin uberall wieder fortgelaufen; mich 
hat's in den Stuben und bei dem Stillesitzen nicht gehalten." Leben heiBt fUr 
ihn wandern. "Wenn's nur schon etwas warmer ware," sagte er imMarz, "dann 
wurde ich abhauen. Nach RuBland oder nach der Turkei. Auch ohne Schuhe 
wurde ich laufen. N ur fort." Das Spielen im Hafen in seiner Kinderzeit erscheint 
ihm heute seIber als das erste Anklingen dieser Unstete, bis der Drang nach 
dem eigentlichen Wandern in den Entwicklungsjahren einsetzte und ihn seither 
beherrschte. Die erste langere Wanderung fallt in die Monate nach der zweiten 
Flehinger Entweichung, und von Wanderungen gleichmaBig durchmischt sind 
nach seinen Angaben samtliche spateren haftfreien Zeiten, wo er. durch das 
Rheinland bis nach Holland gekommen sein will. Lee hatte schlieBlich seinen 
Stolz darin gefunden, Frau und Kind zu haben, die Familie durch seine Arbeit 
zu ernahren, als geachteter Feuerwehrmann und Musiker aufzutreten und ein 
seBhafter Burger seines Ortes zu sein. Das Interesse des N. hingegen geht his 
heute ungemindert und durchaus hewuBt auf ein freies Umherschweifen mit 
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seinen wechselnden Erlebnissen. Mit einem Verweilen in zusammenhangender 
Arbeit, einem Verbleiben an einem Ort, einem Verwurzeln in sozialen Bindungen 
vertragt sich diese Unstete nicht. Beruf und Ehe, zu den en Lee gelangt war, 
lehnt N. aufs entschiedenste ab; beide bedeuten ihm keinen Wert, und beide 
sollen ihn nicht einengen oder halten, denn "bei mir weiB man nicht, was morgen 
wird". 

Eine kritische .Einstellung zu seinen Delikten hat er nicht; "ich muB doch 
von was leben", sagt er halb erstaunt auf eine Frage, und Diebstahle und Ein
briiche erscheinen ihm als eine Selbsthilfe, urn seine Lebensweise erhalten zu 
konnen. Einige Kleidungsstiicke und Schuhe, ein paar Hasen und ein paar 
Sacke, rund ein halbes Dutzend "Bagatellen", so stellen sich die Delikte fiir ihn 
dar, und es verwundert ihn, daB nach seiner Riickkehr aus der Fremdenlegion 
sein letzter Einbruch noch verfolgt wurde. 

Diese Abstumpfung gegen das Delikt zusammen mit der Unstete, die keine 
Tendenz zum Abklingen zeigt, und der Uninteressiertheit an einer Arbeit machen 
die soziale Prognose nicht aussichtsreich. 

(53) Sebastian Kramer, geb. 31. XII. 1892 in einem nordbadischen Dorf. 
Hyperthymischer mit haltlosen und explosiblen Ziigen (debiI). 

Sein Vater, ein kleiner Landmann und Schuhmacher, ist ein erregbarer Mensch und war 
als Trinker mehrfach in psychiatrischen KIiniken. Er wollte von Arbeit nicht viel wissen; 
erst in den letzten Jahren, als er kranklich wurde, haben sich Trunksucht und Arbeitsunlust 
gebessert. Mutter und Geschwister, auBer einer Schwester, die Eigentumsdelikte beging. 
stehen in gutem Rufe. - K. ist in der Schule "wechselnd storrisch und lenksam" gewesen 
und intellektuell so unfahig, daB er aus der 4. Klasse entlassen wurde. Er arbeitete 14- bis 
16jahrig als Maurer und Zigarrenarbeiter in seinem Heimatdorf, 16- und 17 jahrig als Brikett
setzer, VerIader, Aufsteller von Marktstanden, Abfiiller in einer Sodafabrik usw. in Mann
heim. Von dort ftihrten mehrere Diebstahle ihn im Dezember 1910 nach Flehingen. 

Er begann dort eine spater oftmals wiederholte Taktik und simulierte GroBenwahn. 
Daraufhin aus Flehingen entlassen, hieIt eine Irrenanstalt, die ihn zwar nicht als geisteskrank, 
aber als "schwachsinnig und moralisch minderwertig" be£and, ihn urn seiner mit Sicherheit 
befiirchteten sozialen Gefahrlichkeit willen bis zu seinem 21. Jahre zuriick (Dezember 1910 
bis Dezember 1913); sie nahm ihn noch im gleichen Monat der Entlassung nach einem Dieb
stahl und einer erregten Szene auf einer Polizeiwache abermals fiir zwei weitere Jahre auf 
(Dezember 1913 bis Januar 1915). K. erIernte wahrend dieser Zeit die Schuhmacherei. 23jahrig 
endgiiltig entlassen, verbringt er seitdem seine Zeit im Gefiingnis, mit kurzmonatigen Unter
brechungen, in denen er sich durch Hausierhandel oder Zuhalterei ernahrt und in Herbergen 
und Schlafstellen haust. 

Nach seiner Entlassung aus der Irrenanstalt im Januar 1915 entlief er im Sommer aus 
einer ihm besorgten wiirttembergischen Schuhmacherstelle nach Mannheim, entwendete 
dort gleich auf der StraBe einem betrunkenen Matrosen einen Geldbeutel mit 130 Mark, den 
dieser nach K.s Beteuerung aus der Tasche hatte fallen lassen, so daB das Urteil nur auf 
Unterschlagung lautete (3 Monate Gefangnis). Juli bis Oktober im Gefangnis, Oktober bis 
Dezember beim Heer, stahl er im Januar 1916 aus einer Wirtschaft einem Melker einen 
Koffer mit Kleidung (5 Monate) und im Juli, ein paar Tage zuvor aus dem Gefangnis entlas
sen, 10 Mark aus einer Schnellsohlerei, in der er einen Vormittag gearbeitet hatte (6 Monate 
Gefangnis). Nach der Gefangnisentlassung im Januar 1917 trat er nochmals ins Heer ein und 
kiimpfte in den Vogesen, wurde aber im April des Jahres als dienstuntauglich in die Heimat 
zuriickgeschickt, nachdem er wieder eine Geisteskrankheit simuIiert hatte. Er verbrachte 
die nachsten Monate als Mobelpacker, Aushilfskellner und Zuhalter, stahl im Herbst einen 
Anzug, den er in einer Wirtschaft verkaufte (6 Monate Gefangnis) und beging, im Marz 191& 
aus der Haft entlassen, im Sommer einen Betrug (6 Wochen Gefangnis). 
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In den Oktober 1918 fallt der erste schwere Diebstahl, an dem K. als Mitglied einer 
zehnkopfigen Bande teilnahm (1 Jahr 3 Monate Gefangnis). Da die Akten bei dem Mannhei
mer Putsch 1919 verbrannten, sind nii.here Umstii.nde des Deliktes nicht festzustellen. Nach der 
Revolutionsamnestie kam K. schon im Dezember 1918 wieder auf freien FuB und drang im 
Febrnar 1919 wii.hrend des Putsches mit einem Zug von zwanzig Mann in das Gefingnis ein, 
half mit Axten, Beilen und Gewehren Fenster, Tiiren und Mobel zertriimmem, nahm in 
einer der Schusterwerkstatten auBer einem Mantel Werkzeug, Schuhe und Leder an sich, 
teils fiir seineD Hausierhandel, teils zu direktem Verkauf an Althandler. 1m April wurde er 
wegen einer Bedrohung angezeigt, als er nach dem GenuB von 20 Vierteln Wein mit dem 
Dolch auf einen Wirt zugesprungen war. 1m gleichen Monat kaufte er in einem Automaten 
einem "Unbekannten" fiir 15 Mark Bettiicher, Kissenbeziige und Birkenwasser aus einem 
Diebstahl abo Er verbiillte Diebstahl, Hehlerei und Bedrohung (zusammen 6 M{)nate Ge
fangnis) bis ausgangs September. 

Kaum freigelassen, beging er in den letzten Septembertagen ein Affektdelikt. Nach
clem er eines Nachmittags auf dem Rathaus wegen eines Strafzettels einen "Krach" an
gefangen hatte, drang er des Abends nach einem AlkoholgenuB von 2 Litern Wein gewalt
sam in das elterliche Haus ein, das ihm wegen seines' stii.ndigen Unrnhestiftens verboten war. 
Er schlug den Vater mit einem Stein auf den Kopf, ging darauf nochmals in die Wirtschaft 
eines benachbarten Dorfes und kam spat am Abend wieder zuriick, brach die verschlossene 
Haustiir mit einem Priigel auf, demolierte Fensterscheiben, eine Muttergottes-Statue und 
Heiligenbilder, "da man solche nicht braucht". Die Familie fliichtete vor ihm auf den 
Heuboden und in die Scheuer, K. seIber legte sich mit einem langen Schustermesser und 
einem Schlagring sich schlafend stellend ins Bett, bis die zu Hille gerufene Polizei ihm die 
Waffe entwand und ihn festnahm (8 Monate Gefangnis). 

Diese Haft verliell er im Januar 1921 mit guten Vorsatzen und schrieb ein paar Wochen 
vorher an einen Schwager: 

"Richte ein Bett vier mich andernfalls mus ich wieder rumfaren bis ich wieder ein Loschi 
habe, bin so faul zu Buchen. Gebezerd habe ich mich nicht aber vorlaufig arbeite ich doch, 
den ich habe mal genug mus hier auch arbeiten dan kan ich auch draullen arbeiten. lch will 
bald Heiraten jetzt, schonst gehe ich nach Bruchsal auf die Unifazitat, da wil ich doch nicht 
hin. Also schreibe mir wie oder wan und lase mich nicht ganz im Stich. Denn die Mutter sol 
es doch nicht erleben das es heillt Sebastian ist im Zuchthaus. Aber wen es nicht anderes geht 
so gomt was komen sol ... " 

1m gleichen Monat der Entlassung verbiillte er schon wieder eine Gefangnisstrafe von einer 
Woche; er hatte einem ehemaligen Kameraden, mit clem er auf gespanntem Fulle stand, 
seit sich beide gegenseitig in der Putschaffii.re belastet hatten, im Streit einen Stich in den 
Arm versetzt. 1m Febrnar wurde er wegen emeuten Diebstahls festgenommen (StrafmaB 
unbekannt). In der Meinung, seine Lage dadurch zu verbessern, spielte er bei der Vor
fiihrung im Amtsgefangnis den "wilden Mann", rill eimin Fensterfliigel herunter 
(1 Woche Gefangnis) und rief, das hatten die Geister getan. Nach verbiillter Strafe 
taucht K. im Mai wieder mit Seife und Faden hausierend in Mannheim auf und unter
nimmt Mitte Juni mit einem ehemaIigen Gefangniskollegen einen Einbruch in einem 
kleinen Stadtchen, in dem K. eine Gelegenheit wuDte, "etwas zu kratzen". In einer Wirt
schaft, in der sie sich des Abends stii.rkten, kamen sie dem Wirt verdachtig vor; "sie Bahan 
aus, ale ob sie heute noch etwas vorhatten". Des Nachts driickten sie in einem TuchgeschMt 
die Scheiben ein und nahmen mehrere Meter Stoff, teils in Rucksacken verpackt, teils in 
Wickelgamaschen zusammengebunden, mit sich. Auf freiem Felde teilten sie die Beute; von 
seinem Teile schenkte K. einem 18jahrigen Midchen, Auni mit Namen, das er im Ma.i in Mann
heirn auf der Stralle kennengelernt hatte, Stoff zu einem seidenen Rock, verkaufte das iibrige 
des Tags auf seinem Hausierhandel und des Abends auf der StraDe an Unbekannte. Vorerst 
noch unentdeckt, beging er am letzten Juni mit Anni zusammen einen Einbrnch in die Tabak
fabrik einer ihm bekannten Ortschaft in der Nahe seines Heimatdorfes. Am spaten Abend 
angekommen, holt sich K. zunachst aus der Tumhalle der Gemeinde ein Paar weiche Schuhe 
mit leisen Sohlen, dringt in eine Dreschmaschinenhalle ein, um sich mit Schlosserwerkzeug 
fiir den Einbruch auszuriisten, trinkt in dem Keller eines Bauernhofes eine Flasche Milch aus 
und nimmt aus dem Keller des Pfarrhauses 11/2 Liter Branntwein mit. Dann wird der Keller 
der Tabakfirma erbrochen, und wahrend Anni Schmiere steht, stiehlt K. drei Ballen Tabak, das 
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Stiick 1/2 Zentner schwer, und versteckt sie auBerhalb des Ortes in einem Kornacker. Einen 
Teil nimmt er gleich mit in die Stadt und holt von dem iibrigen nach und nach in den nii.chsten 
Tagen. Als er eine Woche spater an einem Samstag wieder mit Anni zu seiner Schwester in 
das Heimatdorf fahrt, um von da aus am Sonntag nach dem Tabakvorrat zu sehen, war 
inzwischen der Verdacht des Stoffdiebstahls auf ihn gelenkt, und K. wird am Sonntagmorgen, 
zwischen Holzvorriiten auf dem Speicher versteckt, festgenommen. Im August aus der Unter· 
suchungshaft entlassen, nachdem der Stoffdiebstahl geklart, aber der Tabakdiebstahl noch 
nicht auf ihn gefiihrt hatte, ist sein erster Weg nach dem Vorrat im Ackerfeld. Er stiehlt 
zuvor aus einer Wirtschaft ein Fahrrad, um damit hinzufahren. Da aber der Acker inzwischen 
abgeerntet und der Tabak von dem Besitzer zuriickgeholt war, stiehlt K., diesmal in Be· 
gleitung eines beriichtigten Haftkollegen, einen neuen Ballen, bei dessen Abtransport er 
am Rande der Ortschaft festgenommen wird. Durch diesen zweiten Tabakdiebstahl er
hellte sich, unterstiitzt durch Aussagen, die Anni gegen K. machte, trotz seines eigenen 
Leugnens auch der erste (Gesamtstrafe 6 Jahre Gefangnis). Wahrend einer Haftpsychosemit 
Verfolgungs- und Vergiftungsideen, die ihn 1922 befiel, wurde K. auf die Irrenabteilung der 
Strafanstalt verlegt und auch nach seiner Wiederherstellung die weiteren Jahre dort als 
Hausreiniger belassen, da diese Station die geeignete fiir sein schwer zu behandelndes Wesen 
erschien. Er fiihrte sich dort ausgezeichnet und wurde schon im Mai 1926 mit Strafurlaub 
auf Wohlverhalten entlassen. 

Um ihn vor der abermaligen Riickkehr nach Mannheim zu schiitzen, besorgte ihm die 
Gefangnisverwaltung eine Schusterstelle im Oberland. K. hielt sich auf der Fahrt auf, be
trachtete sich die Gegend und fand daher bei Ankunft die Stelle besetzt, verkaufte nach 
Verbrauch seines Bargeldes, um ohne Diebstahl durchzukommen, Schokolade und Taschen
tiicher, die er aus dem Gefangnis mitbekommen hatte, suchte einen Richter und eine Ge
fangenenfiirsorgestelle auf und erhielt durch sie eine Schuhmacherstelle im Schwarzwald 
vermittelt. Dort paBte ihm das Essen nicht, und 10 Tage nach Haftentlassung schreibt er 
an die Gefangnisverwaltung, die ihn aufgehoben im Oberland vermutet, er sei als Flickschuster 
wieder in seinem Heimatdorf und bate um tJberlassung von Arbeit: "Aber nicht glauben, 
daB das Leder gestohlen ist, K. arbeitet bloB gutes Leder und reell!" Im September verlieB 
K. das Dorf schon wieder, war bis November auf einer Baustelle bei Frankfurt beschaf
tigt und wandte sich dann wieder dem gewohnten Mannheim zu. Er wird seitdem als 
Erwerbsloser yom dortigen Fiirsorgeamt unterstiitzt. - K. war syphilitisch. 

Trotz mehrfacher Versuche konnte er personlich in Mannheim nicht auf
ge£unden werden; auf der polizeilichen Meldestelle gibt er alle paar Wochen neue, 
aber fingierte Adressen an, und auf dem Fursorgeamt fUr entlassene Gefangene 
teilt er wohl richtige, aber urn Wochen zuruckliegende Wohnungen mit, ohne daB 
es gelungen ware, die weiterlaufenden Spuren zu gewinnen. Seit der letzten 
Haftentlassung ist er schon fast ein Jahr lang straffrei geblieben, was sich daraus 
erklart, daB sein gegenwartiges Treiben polizeilich noch nicht bekannt wurde; K. 
lebt ausschlieBlich von Zuhalterei. In Hinterhausern armster Gegenden pflegen 
seine Logis zu liegen; eine seiner letzten Unterkiinfte fand er bei einer 83 jahrigen 
Lumpensammlerin, die seIber in einer schragen Kammer schlief und ihn in einer 
winzigen Kuche logierte, wo sein Bett, ein Schrank, ein Tisch und ein Herdchen 
gedrangt beisammenstehen. Das Bett wird nicht bezogen, damit die Wasche nicht 
heimlich mitgenommen werden kann und die alte Frau sie nicht zu was chen 
braucht; in dies em Zustande hat es schon eine lange Kette von Schlafgangern 
beherbergt. K. lebte hier fur vier Wochen mit einer verheirateten Frau, die 
ihrem Mann fortgelaufen war, und der er Zuhalterdienste tut. Sie wird als eine 
aufgeregte, einfaltige und gutmiitige Frau geschildert, der man es anerkennt, 
daB sie ihren "Baschdel" "gut verhiiJt"; sie kauft ihm ordentliches Schuhwerk, 
sorgt ihm fur Kleidung und kochte ihm auf dem Herdchen das Essen, bis die 
alte Lumpensammlerin, weil sie mit der Polizei nichts zu tun haben wollte, dem 
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R. wegen der Zuhalterei die Wohnung aufsagte. "Ihr zwei pal3t zusammen," 
hat den beiden eine spatere Wirtsfrau gesagt, "aber ins Narrenhaus"; beide 
sehwaehsinnig und erethiseh, ziirnen und lieben sie sich abweehselnd, streiten 
sie und versohnen sie sieh wieder. 

Die beste Zeit seines Lebens hat K. auf der Irrenabteilung verbraeht, wo 
er als Sehanzer sieh an der Pflege der Kranken zu beteiligen hatte. Die Ge
fangnisverwaltung betont die "aul3erordentliehen Dienste", die er in Eifer und 
Gewissenhaftigkeit auf diesem Posten der Anstalt leistete. Eine Sehilderung, 
die er in einem Gnadengesuch seIber iiber diese Zeit gibt, zeigt ihn in seiner 
Gutmiitigkeit, seinem Betatigungsvergniigen und seinem Humor, ein Berieht, 
der naeh einer angefUgten Bemerkung der Gefangnisverwaltung wohl subjektiv 
gefarbt und ins Komisehe verzerrt sei, aber doch recht gut das Bild der Ab
teilung und ihrer Personliehkeiten treffe: 

"Ich glaube es ist wie Aufseher W. sagt so ein Schlakel bekomen wir nicht mer wo 
wie ich mit der Sauerei umgen kan. Aber Schlakel heiBt Dakel. Was hab ich alles mit Langer~ 
man mitgemacht der lag im Epilebtiger Bett sprang mit dem Hemd auf den Hof und sprang 
auf ein Baum ... Biickel machte jeden Tag in das Bett wo ich immer butzte. L. zerreist 
jede Nacht eine Madrasse ... wenn er frisch angezoken war hat er wieder in die Hose gemacht 
weil er das Wasser nicht halten konte ... R. wollte mir den groBen ScheiBhafen aufsetzen. 
Wie oft habe ich den Nachthafen auf mein edles Haupt gesetzt bekomen, daB ich nicht mehr 
aus den Augen guken gekont habe ... Zippel hat immer Stimmen gehOrt ... und gestunken 
hats wie in einem Affenstal daB mir der kanse Appetit verkangen ist und ich habe selbst 
einen kuten Appetit. . Da wo die Komission da war hab ich den Herm ein Mann vorgestellt 
wo im Gegitter in die Hohe ist, der legt sich auf den Boden und laBt alles hangen, da kan 
man schwitzen bis man im angesoken hat ... S. sagt immer er sei Christus aber so ein ver
schissener Christus konnen wir nicht brauchen der det die kanse Welt verpesten ... Ich habe 
manchen Aufseher das Leben auch Herm Medizinalrat das Leben gerettet. Auch ist mein 
eigenes Leben gefahrtet noch schlimer wie im Krieg ich muste imer aufbazen, das ich kein 
HeWes Essen ins Gesicht bekome, wo auch schon der Fall war das Z. mir das Essen tiber mich 
warf ... Wenn ein Schanzer ftir Ordnung sorgt dan hat man es bei den Gefangenen ver
schissen. A. hat mir schon so oft gearkert, das ich selbst schon auf die Zelle ging und weinde, 
weil er mich Schmutzlaben und Polizeispizel hies ... Wer nimmt sich urn die Gefangenen 
an wo so verschissen sint, das man sich jeden Tag waschen mus. Kein einziges wird es machen 
wenn ich es nicht tate das ist der praktische Kommismus. Die hier alles verscheiBen und am 
frechsten sind und kein Essen gut genuk ist die nennen sich Kommisten ... Was ich hier 
leiden mus kan sich kein Mensch denken, mus meine Siinden schwer abbieBen ... " 

Fahigkeit zur Leistung und Befriedigung an der Leistung hat K. unter den 
giinstigen Bedingungen, wie sie ihm der Posten auf der Irrenabteilung bot, wohl 
zeigen konnen; hier war seine Geschaftigkeit in niitzliche Bahnen zu lenken 
gewesen. In der Freiheit auf sieh selbst angewiesen, hat er als Aushilfskellner, 
Einbrecher, Zuhalter und Hausierer in einem steten Hin und Her zwischen 
Mannheim und Dorfern und Stadtchen seiner engeren Heimat ein illegales Leben 
gefUhrt. Unbehindert durch etwelche Bedenken, unterstiitzt durch einen 
praktischen Blick fUr die gute Gelegenheit, hat er sich haltlos von Delikt zu De
likt treiben lassen, hat pfiffig den Augenblick erfal3t und ihn ausgenutzt. Er 
halt sich seIber fUr einen Ausbund von Schlauheit und Geriebenheit, schildert 
mit Vergniigen seinen Hausierhandel, auf dem er die Preise einrichtet, je naeh
dem die Frauen schlau oder dumm seien, oder erzahlt von seinen Diebstahlen 
und wie er es anstellt, der Polizei zu entschliipfen. Fiir ihn liegt das Sehimpfliehe 
nicht im Delikt, sondern darin, dal3 es nieht richtig ausgefiihrt wird, oder dal3 
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man so dumm ist, sich erwischen zu lassen. Eine hervorragende Leistung aber 
ist es, die Dinge so einzurichten, daB man den Folgen entgeht, jedermann anliigt 
und nichts eingesteht, es sei denn, die Tatsachen waren unbedingt iiberfiihrend. 
Ahnlich erscheint ihm jede Untersuchungshaft als eine Tat, bei der es gilt, die 
Krafte zu messen, mit dem Staatsanwalt einen Kampf zu bestehen und die 
Waffen so geschickt als moglich zu wahlen, wobei seine lebhafte Phantasie ihn 
zu den notigen Erfindungen und Liigen anregt. Schimpflich erscheint ihm auf 
der Welt nur eines, und das ist das Zuchthaus; ihm sucht er, um "noch auf
drehten" zu konnen, auf aIle Weise zu entgehen und pflegt, wenn er diese Strafe 
drohen glaubt, eine Geisteskrankheit zu simulieren, urn in eine Anstalt zu kom
men. Andernfalls zieht er dem lrrenhaus das Gefangnis vor: 

"Der Stasanwald", schreibt er wahrend einer Untersuchungshaft 1921 auf einen Kassiber 
an einen Mitgefangenen, "wird UDS schon sagen, was wier nicht wissen wollen wier haben in 
Stasanwald in die Hande gearbeitet, ich war so schlau und haue mich mit der zwei Ein
briiche raus und du verbummelst es . .. 1m Zuchthaus da ist es bitter es ist das beste wen 
wier den Wilden machen in Wiesloch ist es schOn und sint nicht allein ... aber wen wier 
den Wilden machen dan sagen wier alles verkehrt ich gebe an ich bin Nabolion und so weider 
aber nicht fangen lassen. lch habe es in Mannheim auch mal gemacht und dan wurde ich 
zum Stasanwald gefiihrt der Frugte mich ob ich nicht gewu.st habe das man nicht stehlen 
darf dan sagte ich stehlen darf man nicht das ist Strafbar und dan sagte er zu mir ich bekome 
zuerst eine Strafe und dan kan ich nach Wiesloch gehen und da war ich doch der Dumme. 
Also vorsichtig wen wier von ein Arzt Untersucht werden alles verkehrt schprechen wen 
wier Rechnen und fragt zum Beischbiel wie viel das neun mal neun ist nicht 81 sondern 48 
und wenn er fragt ob wier gestohlen haben dan sagen nein und nicht ja. Also ich lasse mich 
nochmahl vorfiihren ich gehe noch mit der groBten rafiniertheit vor ... vielleicht habe ich 
doch Gliick aber dan Arbeite ich wieder und lasse die anderen stehlen. Wier sind dum, das 
wier uns vor bar Mark um Jahre einschberren lassen. Anni wolde fiir mich auf den Talong 
gehn das ware besser gewesen als ein Einbruch ... " 

Beim Simulieren spielte er z. B. den GroBherzog oder den Kaiser, empfahl 
einem Komplizen die Rolle eines Husarenleutnants, und 1922 schrieb er auf 
ein groBes Tiitenpapier, nachdem er in einigen Schriftstiicken zuvor den GroBen
wahn schon einmal leise hatte anklingen lassen: "lch bin der Welderobererr. 
lch lasse aus 30000 Geschiitzen das Feuer erofnen und ich gewine die Schlacht 
ich werde ins Schlachtfeld mit mein goldenen Wagen anfaren ich habe 30 SchlOsser 
mit lautter Diamanten und Gold ich kome angefaren in ein goldenen waken ... ". 
Einen Untersuchungsrichter beforderte er in dies em Schreiben zum General
feldmarschall, einen Medizinalrat zum Generaloberarzt; nur einen Dr. X., den er 
nicht leiden konnte, setzte er ab, und machte ihn zum Soldaten in seiner AJmee. 

Gegen sein Selbstgefiihl aber geht es ihm, wenn seinen Simulationen ent
gegengetreten wird, und lieber gibt er seine Rolle auf, als daB er sich demiitigen 
laBt: "lch wOllte schon mal alles zusammenschlagen," schreibt er 1921, "aber 
die kamen mit den Wasserschlauch und die Ehre gebe ich kein Aufseher das er 
sagt er hat mich geschbritzt bei dem Doktor markieren." Als eine noch em
porendere Verletzung seines Selbstgefiihls sah er die verschiedenen psychiatrischen 
Begutachtungen an, soweit er sie nicht aus anderen Erwagungen heraus durch 
seine Simulationen seIber herbeigefiihrt hatte. Beleidigt weist er 1921 die Un
zurechnungsfahigkeit zuriick: "lch sage das eine, ich habe gestolen, dan mus ich 
auch der Mann dazu sein zu der Strafe", und 1922 schreibt er auBer sich iiber 
einen Psychiater: "Das er mich vor Gericht einfach hinsteld wie ein Thier ... 
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mit bargraf 51 unglaubhafte Person!" Die naive Freude, die er seIber an sich hat, 
spiegelt sich sehr hiibsch in einem Brief, den er im Friihjahr 1926 an einem Sonntag
morgen aus dem Schwarzwald an die Gefangnisverwaltung schreibt: "Als ich 
dahin kam habe ich mich in Galla gewoden und die Bauern schauten mich an 
wie einen der yom Ausland komt und hute Morgen in der Kirche war ich der 
Erste Kawalier ales gukte, hute sagte der Pfarrer 99 Schaflein und ein verirdes 
das sol man suchen und ich dachte auch ich bin das wo sich verlif . . " 

Die gutmiitige l1nd versohnliche Art, die aus den mitgeteilten Brieffragmenten 
des K. spricht, aus der freundlichen Art, mit der er nach dem letzten Zitat etwa 
mit sich selbst umgeht, und die er auch seinen Mitgefangenen bewies, ist nicht 
immer in ihm erkannt worden; unter einer Reizbarkeit, die er besitzt, verwischt 
sie sich leicht. Wer aber geschickt mit ihm umzugehen verstand, hat sie immer 
in ihm empfunden. Er sei schon "recht", sagen friihere Logiswirte in Mann
heim, die ihn gut zu nehmen und zu besanftigen wuBten. "lch konnte alles 
mit ihm anfangen, da ich gut gegen ihn war," schreibt 1916 der Geistliche seines 
Heimatdodes, "fiir Giite hatte er ein empfangliches Herz". Ein anderer sagt 
1926: "Er kann sehr gutmiitig, ja liebenswiirdig sein", und recht anschaulich 
tritt in einigen seiner eigenen Briefe sein gutmiitiger Zug hervor; in einem Briefe 
an einen Schwager entschuldigt er die belastenden Angaben, die Anni gegen ihn 
machte, und sorgt sich darum, ob sie in der Haft genug zu essen bekommt: 
"Leider muB ich dir mitteilen, das Anni auch hier ist in Haft. .. Sie ist Wirklich 
nicht schuld das es so kam denn die hat man vereidigt und jetzt hat man sie 
selbst eingeschberrt ... Hole bei ihr (einer Schwester des K.) Broht und schicke 
es der Anni ich kan ihr nichts geben den ich dad nicht und schreibe ihr ein Brief 
ich lasse sie griiBen und ich wiinsche ihr ein gliickliches Nujahr auch bin ich immer 
ihr Baschdel also bestimmt ... " und zu seinen eigenen Angaben gegen das 
Madchen schreibt er auf einem Kassiber: "Werder Kollege! lch will dir Mit
teilen das ich die Ankaben geken Anni wieder umgeworfen habe den es ist nicht 
schon von uns das wier das Madchen in das Ungliick stiirzen ich will nicht, das 
sie gestraft wird . . ." 

Diese Gutmiitigkeit erstreckt sich freilich nur auf die Personen seines nachsten 
Umkreises und fiihrt nicht zu dem BewuBtsein sozialer Yerpflichtung oder 
Verantwortung. So gutmiitig er sein kann, so rasch schlagt er in dem Augen
blick um, wo er, und vor allem im Rausch, sein Selbstgefiihl verletzt glaubt; die 
kurzschliissige Erregbarkeit, die sich bei Nolde (52) im bloBen Wortwechsel oder 
Davonlaufen Luft machte, wird bei K. zu einer heftigen, leicht aufzureizenden 
Explosivitat, in der er als Kind einmal einen lebendigen Raben zerriB und spater 
mit Schustermesser und Schlagring zugreift, mit Blumentopfen wirft, Fenster
scheiben und Heiligenbilder zerschlagt. Hausfriedensbruch, Bedrohung und 
Korperverletzung, fiir die er haufig verurteilt worden ist, haben in dergleichen 
gereizten Zustanden ihren Entstehungsgrund. "Er gehOrt nicht in die Welt 
der Freiheit," so schreibt 1925 sein Heimatgeistlicher an die Zuchthausverwaltung, 
"es fehlt ihm jeder innere Halt ... Ihre Ho££nung, ihn hier und bei seinen Yer
wandten retten zu konnen, wird sich nicht erfiillen. lch kenne ihn zu gut dafiir. 
Er wird einige Tage vielleicht gut tun, dann ist es voriiber bei ihm ... es gabe 
bei Yater und Sohn Mord und Totschlag! Das beste ware es, wenn es sein konnte, 
es kann ja allerdings nicht sein, wenn er sein Lebtag da sein konnte, wo er jetzt 
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ist. Natiirlich nicht als Strafgefangener, sondern als Hilfsarbeiter. K. wird in 
der Welt eines unnatiirlichen Todes oder im Zuchthaus sterben. Normal ist der 
arme Tropf nicht." 

AuBerordentlich gefahrdet ist die Laufbahn dieses Falles durch die Ver
bindung des erethischen Grundzuges mit Explosivitat und Schwachsinn, eine 
Verbindung, die von jedem ihrer Teile her einem einsichtigen, planmaBigen, 
gleichmaBigen sozialen Verhalten ungiinstig ist. Ein Verbleiben des K. in der 
Asozialitat ist um so wahrscheinlicher, als seine EinsteUung auch zum Eigen
tumsdelikt einev611ig kritiklose ist. Nolde (52) war dem Delikt gegeniiber moralisch 
uninteressiert; es war ihm ein Mittel, im N otfalle zu N ahrung zu kommen. Auch 
bei Lee (51) bedeuteten die Diebstahle den Umweg zu einem Ziel, und sie an sich 
erschienen ihm beschamend. Bei K. jedoch erhalt neben seiner Bedeutung des 
Mittels zum Unterhalt das Delikt seIber eine positive Bewertung; in ihm ergieBt 
sich direkt seine hyperthymische Umtriebigkeit. Einbruch und verborgene Zu
halterei in GroBstadtwinkeln oder Erlebnisse im Krieg, Schanzerarbeiten bei 
den Geisteskranken und Hausierhandel mit Seife und Faden, das alles rangiert 
ihm als Auswirkungsgebiet seiner Geschaftigkeit gleichwertig nebeneinander, 
ist ihm eine QueUe des Vergniigens und eines wie das andere ununterschiedlicher 
AnlaB zum Renommieren. Dieses wahllos impulsive Greifen des haltlosen Hyper
thymikers nach einem beliebigen Betatigungsobjekt, ohne sich einer Verant
wortlichkeit bewuBt zu werden, hat GREGORI mit dem Begriff der hypomanischen 
Skrupellosigkeit bezeichnet. Auch er hat ihren Vertretern eine schlechte soziale 
Prognose mitgegeben. 

3. Gemiitsarme. 

* (54) Hermann N euenhOfer, geb. 8. IV. 1893 in dem Vorort einer nurdbadischen Stadt. 

Gemtitsarmer mit explosiblen Ztigen. 

Der Vater, ein Metallschleifer, arbeitsscheu und dem Trunk ergeben, wurde in einer 
Schlagerei erstochen, als N. 4 Jahre alt war. Ein Jahr darauf starb auch die Mutter; sie 
war Biiglerin gewesen und hatte in gutem Rufe gestanden. - Eine gut beleumundete ver
witwete Schwester der Mutter erzog den N. und seine jiingere Schwester; seine Widerspenstig
keit wuchs ihr so tiber den Kopf, daB sie ihn 11jahrig in ein Kinderheim gab, behielt ihn 
aber, als er dort nach 4 Wochen durchgebrannt war, wieder bei sich im Haus. Nach Schul· 
entlassung war N. als Schreiberlehrling in verschiedenen Stellen faul, unbotmaBig, ging 
unregelmaBig zur Arbeit und blieb schlieBlich ganz weg. Er lag morgens bis 11 im Bett, ohne 
der Tante in ihrem liindlichen Haushalt Hilfe zu leisten, trieb sich des Abends in Wirtschaften 
herum und stieg des Nachts in die Wohnung ein, da er keinen Hausschltissel bekam. "Wo 
etwas angestellt wird, ist er dabei", sagen die Akten jener Zeit. Er wurde 16jahrig wegen 
einer Sachbeschiidigung, kaum 17 Jahre alt geworden, wegen dreier K6rperverletzungen 
verurteilt, wobei er das letztemal gegen die Tante tatlich geworden war. Sie hatte ilm beim 
Wasserausleeren versehentlich bespritzt, er fing darauf zu briillen an und drohte ihr mit 
Schliigen; als sie ihm fiir sein ltimmelhaftes Benehmen eine Ohrfeige gab, holte er den Feuer
haken und brachte ihr eine betrachtliche Kopfwunde bei. 

In Flehingen (Okt. 1910 bis Okt. 1912) lernte N. die begonnene Schreinerei zu Ende, 
war frech, in der Werkstiitte aber fleiBig und geschickt. 1m ersten Jahre nach der Ent
lassung jedoch machte sich die alte Arbeitsunlust wieder breit; er durchzog sieben Gesellen
stellen, aus denen er entweder entlassen wurde oder seIber fortlief. Er war haufig ohne Arbeit, 

1 GREGOR: Psychologie und Sozialpadagogik schwererziehbarer Ftirsorgez6glinge. Z. 
Kinderforschg 30, 4./5. SchluBheft. Berlin 1925. 
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wohnte bei der Tante, schlief tags und trieb sich nachts herum. Bei Vorhalt schlug und 
schimpfte er. Als sie im Herbst 1913 ihm das Haus verbot, schlich er sich zum Schlafen in 
Speicher, Keller oder Holzschopf ein. Bei einem vergeblichen Versuch im Dezember, sich Geld 
von der Tante zu erbetteln, schlug er sie mit einer Tasse auf den Kopf, lief tobend auf den 
Speicher, steckte sich dort ein Messer ein, kam mit Hammer und Gewichtssteinen in den 
Handen die Treppe wieder herunter und schrie drohend, bis die Polizei dazu kam und 
ihn abfiihrte (1 Monat Gefangnis). 

Nach dem Krieg, den N. als Gemeiner mitmachte, stand er die ersten Monate in einem 
lebhaften Dirnenverkehr in der Heimatstadt und wird der Zuhalterei verdachtig. 1911) 
schon hatte er sich mit einer Prostituierten verlobt und sie wahrend seiner Urlaubszeiten 
mit in seinen Heimatort genommen; ging er aber wieder ins Feld, so wurde sie wieder in 
ihr offentliches Haus geschickt. Ende 1918loste sie das Verhaltnis, ala er in engere Be
Ziehungen zu einer anderen Prostituierten trat, und diese wiederum tat das gleiche, als er 
Anfang 1919 sich mit einer dritten Prostituierten verlobte. Mit einem vierten Madchen. 
einer Kartenlegerin und Wahrsagerin, hatte er im gleichen Jahre ein uneheliches Kind, das 
wieder starb. Die dritte war "das schOnste Madchen ihres Hauses" und die Wirtin unge
halten, sie durch die Verlobung mit N. zu verlieren; als sie im April 1919 durch ein 
Schliisselloch beobachtete, wie N. mit einem Dolche vor dem Madchen stand und als Gegen
beweis fiir seine Zuhalterei sie zur Unterschrift unter eine BescheinigUng zwang, nach der sia 
ihm 500 Mark schuldete, zeigte sie ihn zur Rache wegen Bedrohung an (3 Wochen Ge
fangnis). 

1m Sommer 1919 unternahm N. mit drei Genossen, die er als geschlechtskranker Soldat 
im Lazarett kennengelernt hatte, seinen ersten Einbruch. Eine Reithalle mit Heeresgut 
war das Objekt. Mit Universaldietrich und Stemmeisen wurde das Tor erbrochen und eine 
groBe Menge von Kerzen in Handkoffern abtransportiert. N. setzte seinen Anteil in der 
Stadt an Dirnen und auf dem Land an kleine Kaufleute abo Da die Komplizen unter Spitz
namen gingen und keine feste Wohnung hatten, gelang die Festnahme erst nach Wochen. 
N. wurde mit zwei Dirnen und einem lange gesuchten Einbrecher im Bett gefunden. Er tat 
bereit, mitzugehen, um jedoch im geeigneten Augenblick durch einen verwegenen Sprung iiber 
das Treppengelander dem Gendarmen zu entkommen, der nur noch einen abgerissenen Rock
zipfel von ihm in der Hand behielt und erst nach einer Verfolgung durch Hauser und StraBen 
des N. habhaft wurde. als dieser nach einem Sprung in einen Lichtschacht keinen Ausweg 
mehr fand (5 Monate Gefangnis). 

Anfang 1920 aus dem Gefangnis entlassen, nahm er Wohnung in einem beriichtigten 
Hause bei seiner neuen Braut, der erwahnten Kartenlegerin; Madchen yom Lande und 
Verkauferinnen aus der Stadt waren ihre Kundschaft. N. polierte als Gelegenheitsarbeit 
hier und da Mobel auf, lebte aber in der Hauptsache von den Einkiinften des Madchens 
und verkaufte iiberdies "ihr halbes Mobel", um davon Schulden zu bezahlen. Er war des. 
Nachts viel fort und schIug die Braut, wenn sie eifersiichtig war. Ihre Wohnung gab auch 
den Treffpunkt mit den ehemaligen Genossen abo Mit ihnen beteiligte sich N. im ersten 
Halbjahr 1920 als HehIer an dem Gold- und Silberdiebstahl einer verzweigten Banda 
(3 Wochen), und mit drei seiner Genossen unternahm er einen eigenen Einbruch in den 
Lagerraum einer Schneidergenossenschaft, wobei mehrere Tuchballen von 50 und 60 m 
gestohlen wurden (11/2 Jahre Gefangnis). 

Wii.hrend dieser Haft wurde ihm von der Kartenlegerin ein zweites uneheliches Kind 
geboren, das gleich der Mutter an epileptischen Anfallen leidet. Seit der Entlassung aus
gangs 1921 hat er keine weiteren Einbriiche mehr begangen. Statt dessen fallen in die folgenden 
Jahre 1922 und 1923 ein Salvarsanhandel, den N. mit 35 Genossen betrieb (Geldstrafe). 
Gliicksspiel und Zuhalterei (4 Monate) und eine Korperverletzung: in einer Wirtschaft, in 
der er verkehrte, entstand an einem Sonntagabend durch sein aufreizendes Benehmen Streit 
und Tumult, StiihIe und Bierflaschen flogen, Lichter wurden geloscht, und als der ganze 
Schwarm die Schlagerei auf der StraBe fortsetzte, versetzte N. einem Arbeiter mit einem 
belgischen Taschenmesser einen tiefen Stich in die Brust (6 Monate Gefangnis). 

Nach Entlassung im August 1923 heiratete er im Herbst eine Schwagerin der Karten
legerin, die geschiooene Frau eines ehemaligen Komplizen; mit ihr hatte er schon 1922 in der 
Wohnung der Kartenlegerin zusammengelebt, als diese wegen Abtreibungen im Gefangnis BaB. 
und sie durch Zuhaltereien, die er mit anderen Frauen betrieb, unterhalten. So nahm er die 
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Frau eines Inhaftierten, "auf die er schon lange ein Auge gehabt" hatte, zur Geliebten, fiihrte 
sie trotz ihres anfanglichen Straubens "auf den Strich" und brachte sie, als er ihrer iiber
driissig war, nach Mannheim in ein iiffentliches Haus, aus dem ihr Mann sie spater wieder 
abholte. Damit sie dort "Effekt" mache und genug Einnahmen erhalte, urn ihm Geld zu 
schicken, das er sich mit einem Stichwort telegraphisch bestellte, hatte er sie mit den besten 
Kleidern der Kartenlegerin ausstaffiert und ihre Bettwasche versetzt, urn davon die Kosten 
fiir die Bahnfahrt zu bestreiten. 

Nach seiner Verheiratung zog N. in ein ahnlich beriichtigtes Haus eines anderen Stadt
viertels. Die Frau ist ala Kellnerin tatig. Er seIber hat seither keine Eigentumsdelikte mehr 
begangen, sondern nur kleinere Strafen erhalten, wegen Bedrohung, Widerstand und Ruhe
stiirung. 

Bei der Nachschau 1926 wohnt er noch in dem erwahnten Hause, das ver
nachlassigt, diister und schmutzig den Eindruck einer iiblen Spelunke macht. 
Das Treppenhaus ist so dunkel, daB man Entgegenkommende nicht erkennt. 
Die Scheiben der Flurfenster sind dick verstaubt, und wo sie zerbrochen sind, 
sieht man auf einen GroBstadtho£ herunter, auf dem Glasscherben, Papierfetzen 
und Abfalle durcheinanderliegen. Jedes Stockwerk dieses der PoIizei wohl
bekannten Hauses birgt mehrere Familien mit Untermietern und Schlafgangern. 
1m dritten Stock wohnt N. in einem mobIierten Zimmer. Wahrend seine Frau 
auf Arbeit war, wurde er seIber an einem Montag um die Mittagszeit im Bett 
angetroffen, die Hande unter dem Kopf, eine blaue Sonntagshose und ein helles, 
gestreiftes Hemd nachlassig iiber das Federbett hingeworfen, das ganze Zimmer 
um ihn unaufgeraumt. Auf dem Nachttisch und auf einer Kommode lagen aus 
dem Papier ausgewickelte Brot- und Kasereste, eine Haarbiirste neben einem 
Messer, die Krumen im Zimmer verstreut. Der Mann war inmitten dieser Un
ordnung in keiner Weise verlegen. N. hat ein schmales, klargeschnittenes Ge
sicht, eine hohe Stirn und frische Farben; doch sind seine fast ebenmiiBigen Ziige 
ausdrucksarm. Er macht keinen unintelligenten Eindruck, aber durch den 
Mangel an gemiitlicher Bewegung wirkt das Gesicht trotzdem leer. Das Gesprach 
mit ihm fiihrte zu keiner personlichen Beriihrung. 

KliJte und Gleichgiiltigkeit des N., wie sie hier entgegentrat, haben in seiner 
Jugend die Erziehung erschwert. Er mag zu den von HOMBURGER geschilderten 
Kindern gehort haben, mit denen "nichts anzufangen" ist, weil die gemiitlichen 
Voraussetzungen und Ankniipfungspunkte fehlen. Die widerspenstige Respekt
losigkeit des Kindes wuchs zu der rohen UnbotmaBigkeit des Halbwiichsigen, 
die zu den ersten Verurteilungen fiihrte, bis Einbruch, Zuhalterei und Korper
verletzung die DeIiktformen des Mannes wurden. Seine ganze personIiche Riick
sichtslosigkeit offenbart sich in seinen Zuhaltereien, bei denen er seinen EinfluB 
auf Frauen, die ihm trotz seines brutalen Verhaltens oft ergeben bleiben, ohne 
Skrupel ausnutzt. In seiner Art, von ihnen Besitz zu ergreifen und sie wieder 
abzutun, zeigt N. stets den gleichen kaltbliitigen Egoismus. Der Wahl der Mittel, 
mit denen er diesen auch in seinen iibrigen DeIikten zu befriedigen sucht, ist 
PlanmaBigkeit, Organisationsgabe und Unternehmungsgeist nicht. abzusprechen. 
Die Strafen fiir seine Zuhaltereien wurden nur deswegen relativ gering gemessen, 
weil N. "in moraIischer Hinsicht offensichtlich minderwertig" und das sittliche 
Empfinden der in Betracht kommenden Personen nicht allzu schwer verIet.zt 
erschien. 

Die Intelligenz des N. ebenso wie sein praktisches Geschick, das ihm von 
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Flehingen aus nachgeriihmt wurde, hatten ihn zu Leistungen in seinem Beruf 
befahigt, wenn Interesse an Arbeit und Vorankommen in ihm zu befestigen ge
wesen ware. Es ist ihm gelungen, mit einem Minimum an Betatigung durchzu
kommen. In den zwei Jahren zwischen Anstalt und Krieg ging er durch dauernden 
Stellenewchsel mit dazwischenliegendem Herumtreiben einer regelmaBigen Arbeit 
aus dem Weg; nach dem Krieg betrieb er das Handwerk nur als gelegentliche 
Beschaftigung und lieB sich im wesentlichen aus 'den Einkiinften der Braut 
"verhalten" oder hielt sich auf illegale Weise iiber Wasser. Erst in letzter Zeit 
ist es seiner energischen Frau gelungen, ihn zur Arbeit in seinem Handwerk 
anzuhalten, und er ist aushilfsweise als Schreiner. auf Neubauten beschaftigt, 
wo er eine gute Arbeitskraft sein solI, wenn er einmal angefangen hat. Auch ist 
er, wie aus den letzten Akten hervorgeht, 1926 in ein ordentlicheres Haus ge. 
zogen, hat eine Schlafzimmereinrichtung auf Abzahlung gekauft und besitzt ein 
Fahrrad. So scheint seine Aktivitat zu einer bescheidenen sozialen Verwertung 
gekommen zu sein. 

Seither haben seine Eigentumsdelikte aufgehOrt. Brutalitat und Reizbarkeit 
aber lassen es immer noch zu Streit und Schlagereien oder zu Zusammensti:i13en 
mit der Polizei kommen, wobei er etwa einen Wachtmeister in die Hand beiBt 
oder ihn mit Pflastersteinen wirft. In den Wirtschaften wird er urn seines raschen 
Losschlagens und seines Stichelns willen nur ungern gesehen; beim Herein
kommen laBt er ein hamisches Wort fallen oder fegt ein offenes Messer neb en 
das Bierglas. An seinem herausfordernden Wes!ln und an seinen explosiven 
Reaktionen vermag auch seine Frau nichts zu andern, aber sie ist bemiiht, die 
sozialen Folgen abzuschwachen; in kritischen Augenblicken nimmt sie ihm 
das Messer weg, schafft ihn auf die StraBe, faBt ihn unter den Arm und bringt 
ihn nach Hause. "Sie ist seIber nichts Rechtes", hei13t es von ihr, aber sie ver
meidet den offentlichen Skandal, halt auf Arbeit und eine leidlich legale Existenz. 

So hat das Leben des N. in den letzten Jahren eine giinstigere Wendung 
genommen. Seine sozialen VerhaItnisse sind normalere geworden. Er hat eine 
Ehe geschlossen, die bei der Fahigkeit der Frau, ihn zu dirigieren, bestehen zu 
bleiben scheint; er hat Arbeit aufgenommen, hat die ersten Anschaffungen zu 
einem selbstandigen Haushalt gemacht, und seine Kriminalitat auBert sich zur 
Zeit nur von seiten seiner Explosivitat. Aber doch ist in seinen eigenen Kreisen 
sein Ruf kein guter; er gilt auch heute noch als der Brutale und als der "Lottel" , 
wie der Volksmund den GleichgiiItig.Tragen benennt. 

(55) Eduard Prosch., geb. 16. III. 1891 in einem mittelbadischen Landstiidtchen. 
Gemiitsarmer. 

Der Vater entstammt einer guten Familie und stand auch seIber in bestem Rufe; er 
besaB eine Getreidemiihle und betrieb eine Dreschmaschine. Die Mutter aber war die Tochter 
cines schlecht beleumundeten Althiindlers; mehrere ihrer Geschwister begingen Eigentums
delikte. Von sechs Geschwistern des P. sind zwei ebenfalls kriminell geworden, wiihrend die 
iibrigen, zwei Schwestern und ein Bruder, sich sozial einwandfrei fUhren und in guten Ver
hiiltniBsen leben. - P. arbeitete nach Schulentlassung liederlich in mehreren Stellen als 
Kreidemacher und Blechner; mehrfach war er arbeitslos, und 1908 nahm ihn der Vater in 
den eigenen Betrieb, urn ihn unter Augen zu haben. 14jiihrig brach P. mit einem gleich
altrigen Kameraden bei einem Landwirt ein und stahl ihm aus der Wurstkiiche lO Pfund 
Speck, die er auf dem Speicher seiner Eltern versteckte. AIle iibrigen Delikte der ersten 
Nachschulzeit waren Jagdvergehen. P. fing EichhOrnchen, fischte und wilderte auf Hasen 
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und Fasanen. Sein Gewehr hatte er sich seIber aus alten Bestandteilen zusammengesetzt; 
er soll leidenschaftlich gern geschossen haben und war von vorsichtigen Komplizen auch 
in begangenen Waldgebieten yom Jagen nicht abzuhalten. 

In Flehingen arbeitete er in zwei Aufenthalten (Mai 1908 bis April 1909, Februar 1910 
bis Februar 1911) als Schlosser. Er fiihrte sich anfangs schlecht, spater gut; ausgezeichnet 
sollen seine Arbeitsleistungen gewesen sein. Nach seiner ersten Entlassung wilderte er wie
der. Wahrend des zweiten Anstaltsaufenthalt entwich er unter Mitnahme von Wurst und 
Speck aus Schranken, zu denen er sich Nachschliissel gefertigt hatte. Auf der Flucht be
drohte er einen Maurer, der ihn aufzuhalten suchte, mit einer im Griff stehenden StoBwaffe 
(1 Monat Gefangnis) und wurde wegen seines Alters nicht in die Anstalt zUriickgegeben_ 
Il{s Jahre spater, im Oktober 1912, geriet P. auf einem Jahrmarkt in Streit mit einem 
Kameraden, auf den er wegen eines Madchens eifersiichtig war und stieB ihn von unten 
herauf mit der Faust ins Gesicht, wobei zwei groBe knorrige Silberringe, die er an der 
Hand trug, dem StoB seine Wucht gaben (Geldstrafe). 1m gleichen Jahre wurde er aktiv und 
stand bis 1918 im Feld. 

Nach dem Krieg wilderte P. bis Mai 1919 mehrfach auf Hasen und Rehe (6 Wochen 
Gefangnis), verbiiBte aber die Strafe, da er im Sommer Arbeit als Monteur nachwies, erst 
im Winter. Er war nach Entdeckung der Wilderei zunachst nach Berlin gefahren, urn sich 
zum Baltenheer zu melden, aber nicht angenommen worden. Am 9. II. 1920 aus dem Ge
fangnis entlassen, nahm er vermittelte Arbeit nicht an, sondern brach am 11. II., also zwei 
Tage spater, mit drei vorbestraften jiingeren Komplizen in das Fabrikgebaude eines Kaffee
fabrikanten ein, stahl einen Anlasser und drei Elektromotoren, die er an einen Althandler 
verkaufte (1 Jahr Gefangnis). Noch ein paar Tage, bevor er als Tater entdeckt und fest
genommen wurde, geriet er nach einem Wirtshausbesuch auf der StraBe in eine Schlagerei, 
wobei er einen invaliden Soldaten zu Boden warf (10 Tage Gefangnis). 

1m Marz 1921 aus dem Gefangnis entlassen, stahl er am 23. April aus dem Hausgang 
einer Wirtschaft ein Fahrrad, am 5. Mai ein zweites aus der Einfahrt eines Hotels und am 
10. Mai aus einer Sagerei zwei Treibriemen, die er in seinem Zimmer unter schmutziger 
Wasche versteckte (8 Monate Gefangnis). 

1m Januar 1922 aus dieser letzten Haft entlassen, begann er im April Streit mit einem 
seiner Briider, einem ruhigen, braven und geachteten Mann, und wurde von ihm, als er im 
elterlichen Hause mit einem Revolver auf ilm eindrang, in der Notwehr erschossen. - Seine 
haftfreien Zeiten zwischen Anstalt und Krieg verbrachte P. an verschiedenen Orten in der 
Umgebung seines Heimatstadtchens arbeitslos oder mit Gelegenheitsarbeiten, einmal auch 
ein halbes Jahr lang mit guten Leistungen in seinem Handwerk. 

In der Schule galt P. als ein "sehr bosartiger" Junge, dem im guten nicht 
beizukommen war. Wilderei, Einbruch und Korperverletzung werden rasch 
seine spateren Delikte. Wohl war er wie NeuenhOfer (54) in der Anstaltswerk
statte zu guten, sogar vorziiglichen Arbeitsleistungen zu gewinnen, aber dieser 
Erfolg der sozialen Nutzbarmachung seiner Fahigkeiten ist nur ein voriiber
gehender gewesen. Aus seinen letzten Lebensjahren schildert ihn seine Heimat
behorde als einen bosen, gewalttatigen und erregbaren Menschen, der der Arbeit 
aus dem Wege ging, gerne Wirtschaften besuchte und der von Nachbarschaft und 
Familie in seiner Unvertraglichkeit und Handelsucht gefiirchtet wurde. 

Nach Personalangaben verschiedener Jahre hat D. eine mittelgroBe, schlanke, 
aber sehr kraftig gebaute Statur gehabt. 

* (56) Konstantin Fischer, geb. 11. VIII. 1894 in einem nordbadischen Dorf. 

Gemiitsarmer. 

Er ist das jiingste von vier Kindern einer gutsituierten und gutbeleumundeten Land
wirtsfamilie. Seine Geschwister sind heute verheiratet und in wirtschaftlich gehobenen 
Verhii.ltnissen; we Kinder besuchen samtlich hohere Schulen. - Lehrer, Biirgermeister und 
Pfarramt schildern den F. in seiner Kindheit als intelligent, aber boshaft und durchtrieben. 
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Die Eltern klagen, mit dem schlecht veranlagten Jungen schwer fertig zu werden. Zwischen 
dem 9. und 12. Jahr entwendete F. bei Eltern und Nachbarn kleinere und grOJlere Geld
betrage. Er leerte 13jahrig in dem Keller einer Restauration, in den er sich einschlich, Petro
leum in Einmachglaser, um den Inhalt zu verderben und brach von einem Bierglasdeckel eine 
blanke Figur ab, die er sich einsteckte. 14jahrig stieg er durchs Fenster in ein Nachbarhaus 
ein, wahrend die Bewohner am Sonntagmorgen in der Kirche waren, und stahl eine Geld· 
summe aus einer im Schrank verwahrten Kassette. Bei einem abermaligen Einbruch wurde 
er, 15jii.hrig, auf der Tat ertappt, sprang zum Fenster heraus, versteckte sich am Waldrand 
im Gestrauch, war bei der Entdeckung einen Augenblick betrofien, faBte sich aber rasch, 
wurde frech und leugnete. Nach VerbiiBung einer Gefangnisstrafe und kurzer Lehre bei 
einem Schreinermeister, dem er in wenigen Wochen fiinfmal, einmal bis ins siidliche Baden, 
entlaufen war, kam F. kurz vor seinem 16. Geburtstag nach Flehingen (Juli 1910 bis Juli 
1912), wo er das angefangene Schreinerhandwerk fortsetzte. Er vertrug sich sehlecht mit 
den Kameraden, fiigte sich schwer in die Hausordnung ein und entwich viermal. 

Nach Anstaltsentlassung soll F. als Knecht bei einem Bauern seinen Dienst nachlassig 
verrichtet haben. Knapp 1/4 Jahr nach seinem dortigen Stellenantritt stieg er mit einer 
Leiter in den Speicher eines benachbarten Hofes, gelangte durch eine Falltiir in die Wohn
raume, stahl aus einer Kommode 100 Mark, packte seinen Koffer und ging mit einem Dolch 
im Strumpf fliichtig. Er verbiiBte die Strafe bis Kriegsbeginn (2 Jahre Gefangnis). 

Wahrend des Krieges ala Landsturmmann war er nach Aussage eines Kameraden recht
haberisch und starrkopfig, erhielt mehrere Disziplinarstrafen und saB 1918 wegen eines 
heute nicht mehr festzustellenden Deliktes in Untersuchungshaft, aus der er bei Kriegsende 
durch Wirkung der Amnestie entlassen wurde. Gleich im November und Dezember unter
nahm er mehrere Einbriiche in Hofe seines Heimatortes; er brach die Tiiren mit Stemmeisen 
auf, stahl 44 Liter Wein, 5 Pfund Fett, 12 Pfund Mehl, Waschestiicke, Enten, Hiihner, 
Stallhasen usw., die ibm seine Liebschaft, ein Dienstmadchen in der benachbarten Stadt, 
verkaufte. Festgenommen wurde F. erst im Januar 1919, nachdem er auf einem Bahnhof 
nahe seiner Heimat einen plombierten Eisenbahnwagen aufgebrochen und gerade, mit einer 
PiStole versehen, die Tiir einer Giiterhalle aufgesprengt hatte; nur durch geschickte Gegen. 
wehr verhinderte der Gendarm bei der Festnahme ibn am SchieIlen. Bei einer Durchsuchung 
seiner Habe fanden sich neben seinem Einbruchswerkzeug noch Zeltbahnen, Hemden, Hosen 
und Jacken aus anderen Diebstahlen (3 Jahre Zuchthaus). 

Am 13. VI. 1921 auf Wohlverhalten entlassen, beging er das neue Delikt am 16. August 
des gleichen Jallres, stieg in einen Schopf ein, wo er den ganzen vorgefundenen Wasche
bestand stahl, packte ihn naIl in einen Koffer und wurde damit auf einem Bahnhof auf
gegriffen (3 Jahre Zuchthaus). 

Auch nach der diesmaligen Entlassung im April 1925 wurde er im Sommer wieder 
wegen Diebstahla verurteilt; er hatte aus verschiedenen Ackern Kartoffeln ausgegraben und 
sie in der Stadt verkauft (5 Monate Gefangnis). 

1m Zuchthaus und im Gefangnis fiihrte F. sich schlecht und erhielt 1912/14, wie 1919/21 
und 1921/25 zahlreiche Hausstrafen wegen standiger VerstoIle gegen die Hausordnung. Er 
verweigerte die Arbeit, war frech und aufsassig,stritt mit Mitgefangenen, verfertigte sich 
einen Strick aus Arbeitsmaterial, aus Eisenabfallen eine Schleuder, erbrach im Zuchthaus 
ein Magazin, dessen Verschliisse er mit Sperrhaken offnete, stellte sich 80 Pfund Dorrobst 
zum Mitnehmen bereit und machte mehrere Fluchtversuche. Einmal durchbrach er den Luft
schacht der Zelle, ein andermal versuchte er die halbe Nacht durch mit einem Eisenteil, den er 
von seinem Bette abbrach, den Fensterquerstein herauszulosen (3 Wochen Gefangnis). Nur die 
Gefangniszeit 1925 verlief ohne Zwischenfalle. In den kurzen Pausen zwischen den Inhaftie
rungen pflegte er ohne Arbeit und ohne feste Wohnung zu sein; er schlief "mal da, mal dort"~ 

Nach der letzten Gefangnisentlassung im Dezember 1925nahm ihn eine verheiratete 
Schwester bei sich auf, bis er im Friihjahr 1927 in die Gastwirtschaft eines kleinen Ortes in 
der Nahe iibersiedelte, wo er ala StraBenarbeiter eine Anstellung fand. Ein neues Delikt 
ist bisher nicht bekanntgeworden. - Seit Anfang 1927 hat er ein Verhaltnis mit einem 
anstandigen Dienstmadchen, das iiber sein Vorleben nicht orientiert ist. Die Geschwister 
des F. sehen diese Verbindung mit Sorge, wiinschen wohl dem Bruder die ordentliche Ehe, 
glauben aber nicht verantworten zu konnen, das Madchen im ungewisseniiber die Delikte 
des Verlobten zu halten oder gar zu dieser Ehe zuzureden. 
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Begegnet man ihm, so fragt man sich im ersten Augenblick, ob man einen 
Kiinstler, einen Zigeuner oder einen Verbrecher vor sich hat. Auch im weiteren 
Gesprach behiilt sein Ausdruck etwas Vielspaltiges, Vieldeutiges, Undurch
dringliches und Unberechenbares, was ihm schon mehrmals die Bezeichnung des 
"Unheimlichen" eingetragen hat. Er ist eine schlanke, elastische Figur mit 
schwarzen, glatt zuriickgekammten Haaren und einem schmalen linienreichen 
Gesicht. Er kleidet sich mit einer schlichten Gefalligkeit, die ohne seine groben 
Hande auf einen StraBenarbeiter nicht schlieBen lassenmochte. Auch seine 
Umgangsformen haben eine liebenswiirdige und konventionelle Verbindlichkeit, 
wie sie in seinem einfacher und natiirlicher auftretenden Stande im allgemeinen 
nicht iiblich ist. 

Seine Person1ichkeit hat von friih auf und von allen Seiten eine ungiinstige 
Beurteilung erfahren. In der Schule nannten ihn seine Kameraden "das Teufele". 
Als sein Verhalten immer mehr beunruhigte, wurde er 15jahrig einer psychiatri
schen KIinik zur Begutachtung iibergeben. Dort verhielt er sich klar und be
sonnen, war von gleichmaBiger Stimmung, turnte und vergniigte sich; ver
missen aber lieB er "die Empfindsamkeit, die ein Kind so oft erkennen laBt, 
das labile Gleichgewicht seiner Stimmung ... er war wohl heiter und auch an
fangs, zwei Tage allein im Bett gelassen, traurig, indessen erschien er auBeren Ein
wirkungen gegeniiber recht unzuganglich, gleichgiiltig bis stOrrisch ... Aktivitat 
mochte man ihm wohl zutrauen". Seine Neigung zum Nichtstun, zur Un
zuverlassigkeit, zu losen Streichen, zu ernsten Diebstahlen wurde auf dem 
Hintergrunde dieses kalten Wesens als recht bedenklich beurteilt, um so mehr, 
als weder ein schlechtes Milieu noch sonst ungiinstige Einfliisse je auf ihn ein
gewirkt hatten. Ganz aus sich heraus schien es ihn zu einer asozialen Lebens
fiihrung zu treiben. Es wurde schon damals bei dem 15jahrigen eine Charakter
entwicklung befiirchtet, die den Jungen zum dauernd Asozialen werden lieBe. 
Als die gleiche KIinik 10 Jahre spater ihn nach dem ersten Nachkriegsdelikt wieder 
zu beurteilen hatte, fand sie ihre Vermutung bestatigt. "Roheit und Eigen
sinn", Asozialitat und UnbeeinfluBbarkeit hatten sich verstarkt, und es schien 
an seinem Berufsverbrechertum nicht mehr zu zweifeln. Auch die Geistlichen und 
Angestellten in Zuchthaus und Gefangnis heben seine Unzuganglichkeit her
vor. 1914 hieB es iiber den 20jahrigen: "Ein diabolisches Naturell ... eine 
reIigios-moralische Beeinflussung ist bei ihm ausgeschlossen", und 1925 wurde 
iiber ihn gesagt: "Er ist eine unheimliche Lottelfigur, korperIich und seelisch 
briichig und faul"; auch in Flehingen hatte er als "eigensinnig, unheimIich, 
kaltbliitig" gegolten, und seine Geschwister waren in standiger Sorge wegen 
seiner unberechenbaren Skrupellosigkeit. Seine eigene Auffassung von seinen 
Delikten ist unberiihrt von irgendeiner Reflexion iiber ihre soziale Bedeutung, 
und charakteristisch fiir seine gleichgiiltige Haltung ist neben seinen miindlichen 
AuBerungen ein Eintrag, der sich in dem Tagebuch des 18jahrigen fand, in dem 
er seine Kindheitsdelikte registriert: 

"Mein Lebenslauf. Zu Hause stahl ich meinen Eltern Geld vom kleinsten Betrag bis zum 
groBten. So ging es sodann weiter. Als ich neun Jahre alt war, stahl ich dem Bii.ckermeister 
K. 230 Mark und eine goldene Uhr im Werte von 70 Mark. In den nachsten Tagen ltamen 
die Gendarmen und holten mich. Sie konnten mir nichts machen, well ich noch minder
jahrig war. Nun bieB es, ich kame in die Erziehungsanstalt nach S. Mein Vater hatte Er-
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barmen mit mir und sorgte dafiir, daB ich nicht in der Anstalt kam. Nun stahl ich bei unserem 
Nachbar Reimund G. dreimal und wurde jedes Mal erwischt. Durch das bitten meines 
Vaters zeigten sie es nicht an, sodann machte ich in der Restauration Sachbeschadigung 
mit Diebstahl. Ich leerte in Tiipfe mit eingemachten Gurken, Bohnen, Kraut UBW. Petroleum 
und brach von einem Kanonier Stammglas die Kanone herunter das war der Diebstahl. 
Ich wurde der Gerichtsbarkeit angezeigt und bekam 15 Tage Gefangnis. Ich war gerade 
12 Jahre alt. Die Strafe muBte ich sofort absitzen. Zwischen meinem 12. bis 15. LebenB
jahr legte ich einmal eine Hopfenstange auf das Geleise der Eisenbahn damit sie entgleisen 
sollte. Spater stahl ich dem Kiefer Lorenz K. 105 Mark. Weil ich immerfort solche Sachen 
machte iiberlieferte mich die Strafkammer H. in die Irrenklinik dortselbst denn sie glaubte, 
ich ware Geisteskrank. Was dies aber nicht der Fall war. .. Einige Zeit darauf machte ich 
wieder einen Einbruchsdiebstahl bei Julius B. und bekam 14 Tage Gefangnis. Spater stahl 
ich bei Josef W. 5 Mark und bekam wieder 21/2 Monat. Nun kam ich nach Bruchsal in die 
Jugendliche Strafanstalt. Dort verweilte ich 5 Monat einsam und verlassen. Als ich am 
12. III. 19lO entlassen wurde, kam ich zu Albert G. als Schreinerlehrling. Dortselbst machte 
ich 5 Fluchtversuche. Am fiinften Mal erwiischten sie mich bei Liirrach und ich kam in die 
Erziehungsanstalt nach Flehingen. Dort muBte ich 23 Monat bleiben. Am 25. VI. 1912 
wurde ich dort entlassen und kam zu Landwirt Alfred H. in Stellbach bei E. Fortsetzung 
folgt. " 

Ganz isoliert steht inmitten der Sachlichkeit des iibrigen Textes die eine 
gefiihlsbetonte Wendung, die er fiir die personlichen Unannehmlichkeiten der 
Inhaftierungen findet. In der Darstellung der Delikte seIber aber bleibt es bei 
einer richtigen und vollstandigen Aufreihung der Tatsachen, ohne daB darin 
mehr als hochstens eine unbeholfene Verlegenheit anklange. Reute steht F_ 
den Kindheitsdelikten verstandnislos gegeniiber; iiber ihre Motive befragt, 
meinte er achselzuckend, es mochte wohl "die Kameradschaft" gewesen sein. Seine 
spateren Delikte hingegen motiviert er seIber mit einer Abenteuerlust, die ihn 
einer Betatigung in sozial geordneten Bahnen abgeneigt sein lieB. Vor allem 
hat, wie er ungemein kennzeichnend sagt, ihm "das wilde Leben" im Krieg 
gefaIlen, das ihm eine willkommene Entfesselung aus der Gebundenheit des 
biirgerlichen Lebens, eine Befreiung von Riicksichtnahme bedeutete. "Nachher " , 
sagt er, "habe ich gemeint, es ginge immer so weiter", und er raubte Keller und 
Stalle von Bauernhofen aus, brach Tiiren mit Stemmeisen auf und machte Ein
stiege mit Dolch und Revolver. "Das ging mir in Fleisch und Blut iiber", fiigt 
er mit Genugtuung hinzu. Auffallend ist aber, wie hoch stets seine Plane gehen 
und wie weit die Tat hinter dem Gedanken zuriickbleibt. Ais Junge wollte er 
ins "Ausland" gehen, aber er kam nicht iiber Lorrach hinaus; einer "Rauber
bande" in Brasilien wollte er sich als ISjahriger anschlieBen und nahm statt 
dessen eine Leiter, mit der er in den benachbarten Bauernhof einstieg; ein wildes 
und schweifendes Leben in der Ferne gedachte er spater zu fiihren, aber Umher
treiben und Einbruch spielen sich in der engsten Reimat abo Es ist verstandlich, 
daB F. das Motiv zum Delikt in engste Beziehung setzt zu der wohl auch vor
handenen Abenteuerlust, aus einem bewuBten oder unbewuBten Akt der Recht
fertigung vor sich seIber. Konstituierend fiir seinen Charakter und seine De
likte bleibt trotzdem die Gemiitsarmut, und es ist bezeichnend, daB er darauf 
verzichtet, seine Kindheitsdelikte, die sehr boshafte Ziige und ohne jede 
Beimischung phantastischer Abenteuerlust zeigen, zu erklaren. 

Die fiir die beiden voraufgegangenen FaIle iiber kiirzer oder langer charak
teristisch gewesene Unlust an der Arbeit ist auch bei F. immer wieder erwahnt. 
1909 klagt der Vater iiber die gleichgiiltige Faulheit des Sohnes, er habe in der 
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Schule keine Lust zum Lernen, sei zu Hause auch zu den einfachsten landwirt
schaftlichen Hilfeleistungen nicht zu gebrauchen, trotzdem er sie sehr wohl 
richtig zu machen wisse; er bediirfe bestandigen Antriebes, stets erneuter An
weisung und Aufsicht, driicke sich von der Arbeit, wo es ginge, sei unfreudig, 
interesselos und ohne selbstandiges Wollen. Auch in der Anstalt scheint seine 
Arbeitseignung gering gewesen zu sein, denn trotzdem er dort die Schreiberei 
erlernte, wurde er mit der Entlassung nur in eine landwirtschaftliche Stelle 
gegeben. Ebenso wird in der Haft Arbeitsunlust und Arbeitsverweigerung haufig 
vermerkt, und bis 1925 hat er auch Arbeit irgendwelcher Art in seinen straf
freien Zeiten nicht aufgenommen. Eine Ausnahme macht nur ein Gutachten, 
das ganz im Gegensatz zu allen anderen ein ehemaliger Kompagniefiihrer iiber 
ihn abgibt: "Er war einer der besten Arbeiter; ich konnte ihn hinstellen und hin
schicken, wo ich nur wollte, er hat die Arbeit immer am besten ausgefiihrt." 
Es scheint sonach, daB die im Felde notwendigen Leistungen seiner Natur ent
gegenkamen, wahrend die exakten Verrichtungen einer biirgerlichen Berufs
arbeit oder gar eines Handwerkes ihm fremd und unausfiihrbar blieben. 

In seinen Beziehungen zur Umgebung zeigen ihn die Personalakten der 
Gefangnisse in einer standigen, immer wieder beobachteten Unvertraglichkeit. 
Auffallend ist auch die Art seiner Denunziationen anderer Gefangener, wobei 
er sich nicht nur mit einer Anzeige begniigt, sondern zugleich Vorschlage macht, 
wie die angezeigten VerstoBe weiterhin zu unterbinden waren. So schreibt er 
z. B., nachdem er die heimliche Verstandigung zweier inhaftierter Briider an
gegeben hatte: "Ich bitte deshalb die Herren Konferenzbeamten h6£lichst, die 
Sache zu untersuchen und den Gefangenen 392 nach der entgegengesetzten Seite 
des Stockwerkes zu verlegen, damit 392 nicht mehr in den Spazierhof sehen kann, 
sodann ist der ganze Verkehr mit seinem Bruder abgeschnitten." Unter seinen 
Mitgefangenen wird F. "ein boser Mensch" genannt. 

Seine Kriminalitiit hat unter dieser Gruppe am ehesten und zudem in einem 
guten Milieu begonnen. Bei NeuenhOfer (54) und Prosch (55) war die Schulzeit 
.seIber auch· schon auffi:illig gewesen, aber noch ohne Delikte verlaufen. Die 
Kriminalitat des F. tritt in friiher Kindheit auf und von Anbeginn an in der 
fiir ihn stereotyp gebliebenen Form von Sachzerstorungen und Einbruch. Das 
Bild dieser Personlichkeit nun, wie es aus dem objektiven Material, den zahl
reichen Urteilen Dritter und eigenen Schilderungen des F. hervortritt, hat in 
letzter Zeit dadurch eine Anderung erfahren, daB F. stumpfer und passiver 
geworden ist, und wenn er seit 11/2 Jahren kein Delikt mehr beging, so ist das 
nicht etwa einer positiven sozialen Haltung zu verdanken. In seinen Erzahlungen 
wird er noch einmal warm in der Erinnerung an seine friiheren Unternehmungen, 
aber heute hat er "keine Lust mehr dazu". Vermutlich ist der kleine Kartoffel
diebstahl und das zum erstenmal anstoBlose Verhalten in dem letzten Gefangnis 
bereits ein Ausdruck dieser Verschiebung zu einer Indolenz, die moglicherweise 
seiner weiteren sozialen Fiihrung giinstig wird. 

(57) Franz Martin, geb. 11. II. 1894 in einem Vorort von Mannheim. 

Gemiitsarmer mit miBmutig depressiven Ziigen. 

Seine Mutter starb, als er 11 Jahre alt war, an Lungentuberkulose, ebenso einige Jahre 
spater eine Schwester. Zur Zeit der Erklarung der Fiirsorgeerziehung hielt sich sein Vater, 
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ein Fabrikarbeiter, an unbekannten Orten auf, bis er nach einer zweiten EheschlieBung 
Wohnung im ElsaB nahm; er genoB keinen guten Leumund. - M. arbeitete nach Schulent
lassung unregelmaBig in Backerlehren und wurde in Flehingen eingeliefert, nachdem er, 16-
jahrig, mehrere Male wegen Landstreichens und Bettelns am Bodensee und in der Pfalz be
straft worden war. 

Er arbeitete in der Anstalt wahrend zweier Aufenthalte (Okt. 1910 bis Mai 1912, 
November 1912 bis Febr. 1914) als Backer weiter. Seine Fiihrung war schlecht; er ent
wich, stellte sich verriickt, entwendete den Kameraden Gegenstande und neigte zum 
Streiten. Nach beiden Entlassungen entlief er aus der Stelle, das erstemal nach wenigen 
Wochen, mit einem gestohlenen Zehnmarkstiick, das zweitemal schon nach wenigen Tagen. 
Ein drittes Mal, im Februar 1914, konnte er der Anstalt nicht wieder zugefiihrt werden, da 
er inzwischen 20 Jahre alt geworden war. Von da an bis zum Kriege lauft seine Spur durch 
verschiedene Orte des Rheinlandes, wo er wieder wegen Bettelns und Landstreichens mehr
fach bestraft wurde. 

Auch in den ersten Monaten nach dem Krieg zog er durch mehrere badische Stiidte. Er 
hatte wahrend dieser Zeit einmal kurz eine Stelle als Hausbursche. 1m August 1919 begegnen 
wir ibm abermals auf Wanderschaft. Mit zwei Kameraden zog er durch Bayern, angeblich 
Hamburg zu; alle drei waren ohne jede Mittel und steckten in verlausten Kleidern. Leib
wasche besaBen sie keine; nur einer von ihnen hatte ein so schmutziges Hemd, daB der fest
nehmende Gendarm in dem Protokoll sein Mitleid mit ihm ausdriickt. In einer Nacht stiegen 
sie in der Regensburger Gegend durch offenstehende Fenster in zwei bauerliche Anwesen 
ein, holten sich Kleidung und Lebensmittel heraus und sammelten sich von einer Wiese 
Waschestiicke auf. An einem WaldrQ,nd wurden sie am nachsten Morgen aufgegriffen und 
ein vollgepackter Rucksackmitsamt den Waffen, die sie trugen, und dem Schlosserwerkzeug, 
das sie sich in einem der Bauernhofe eingesteckt hatten, ihnen wieder abgenommen (3 Monate 
Gefangnis). Das Delikt wurde als ein Notdiebstahl bewertet, und aUe drei erhielten eine Be· 
wahrungsfrist bewilligt. 

1\1. begab sich zunachst zu seinem Vater und seiner Stiefmutter, die nach Ausweisung 
aus dem ElsaB in einer kleinen Wirtschaft in Bruchsal wohnten. Von dort zog M. mit einem 
Kameraden in mehreren Stadten auf Gelegenheitsarbeit umher oder lieB sich in der Bruch
saler Wirtschaft von den Eltern bekostigen. Von einem ebenfaUs dort wohnenden Sacharin
schmuggler im Januar 1920 auf eine Gelegenheit aufmerksam gemacht, brach er mit ihm in 
einem benachbarten Ort durch ein verschlossenes Kellerfenster in eine Zigarrenfabrik ein, 
entwendete zwei Zigarrenpressen und 3700 Zigarren, wurde aber mit den auffalligen Sacken 
noch die gleiche Nacht auf einem Bahnhofe festgenommen (1 Jahr Zuchthaus). 

1m Februar 1921 aus demZuchthaus entlassen, verbiiBte er in einem Gefangnis die 
Regensburger Strafe bis zum Mai und ging dann wieder zu seinen Eltern, die inzwischen an 
den Bodensee gezogen waren. Vater und Stiefmutter arbeiteten dort in einer Zigarrenfabrik 
und lebten in den armlichsten Verhaltnissen. Bis zum Sommer des nachsten Jahres wechselte 
M. hiiufig die Arbeit, ging kurze Zeit ebenfalls in die Zigarrenfabrik, nahm landliche Tage
lohnerarbeiten an, war einmal bei einem Korbmacher beschiiftigt, spater in einer Brauerei. Er 
beteiligte sich im Juli 1922 an einem Demonstrationszug anlaBlich der Ermordung Rathenaus 
und drang als einer der ersten in die aufgesprengte Haupttiir des Lorracher Rathauses ein 
(4 Monate Gefangnis). Da er damals seine arbeitslosen Eltern unterstiitzte, wurde ihm Straf
aufschub gewahrt. 1923 erhielt er nochmals eine Verurteilung wegen eines Devisenhandels 
(Geldstrafe), zog dann mit den Eltern wieder ins nordliche Baden, und von dort ab bis zur 
Zeit, 1926, hat die wegen der Bewahrungsfrist ibn kontrollierende Behorde keine Spur mehr 
von ihm aufgefunden; er ist a~f Reisen abgemeldet. - M. wurde in Akten von 1917 und 
1920 als syphilitisch bezeichnet. 

Ein Zuchthausgeistlicher hat 1921 drastisch tiber ihn gesagt: "Ein herkulischer 
Mensch, der glaubt, seine Krafte von Gott empfangen zu haben, um der Arbeit 
aus dem Wege zu gehen. .. Zwar betrug er sich im allgemeinen anstandig, 
aber bei alledem war er die Hundsschnauzenkalte seIber." 

Diese gemtitliche Unansprechbarkeit nimmt aber bei ihm im Gegensatz zu 
der aktiven Kalte der drei voraufgegangenen Falle die Farbung einer stumpfen 

Fuchs, FUrsorgezoglinge. 8 
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Passivitat an, die mit miBmutig depressiven Ziigen ausgestattet ist. Personal
beschreibungen und Bilder aus einer amtlichen Sammlung von Verbrecher
photographien zeigen eine breite und hohe Gestalt von derbem Knochenbau, 
einen groBen eckigen Kopf mit hervortretenden Backenknochen, ein miirrisches 
und verdrossenes Gesicht mit zusammengezogenen Augenbrauen und tiefen 
Linien von den Nasenfliigeln zu den Mundwinkeln. Den gleichen Eindruck des 
MiBmutes vermitteln seine Briefe aus Zuchthaus und Gefangnis. In kleinen 
diirren Schriftziigen schreibt er an die Eltern, ohne je eine Frage nach ihnen oder 
den Geschwistern zu tun, mit der Suppe und dem Kaffee beschaftigt, den es im 
Gefangnis gibt, und auch das nicht mit einem herzlichen Affekt, sondern in 
einem einformigen und norgeligen Tone. So schreibt er im Friihling 1920, nach
dem er in sechs Wochen fiinf Pfund zugenommen hatte: "Der Kaffee ist dicker 
als die Suppe, die wir bekommen. Soweit sind wir nun vorgeschritten, daB man 
die Gefangenen nur noch mit Wasser erhalt. Wenn ich morgens aufstehe, meine 
ich mein Bett steht auf einem Karussel, ganz schwindlig und ganz schwarz vor 
den Augen ist mir's immer. Aber ich denke als, ich will gerne hungern, wenn nur 
andere satt sind. Ich mache eben solange mit als es geht. Nur wiinsche ich, daB 
ich bald, recht bald von diesen Martern erlost werde, also siehe zu, daB ich heraus
komme, den Hungertod will ich nicht sterben ... " Und einige Monate spater: 
"Was ich ansehe, ist mir zuwider, den Schnuppen habe ich auch noch, das paBt 
alles zusammen, und dann qualt einen der Hunger, so daB mir oft ganz schwindlig 
wird, aber arbeiten soIl man wie ein Stiick Vieh." Beamte des Gefangnisses, die 
den Zugang zu ihm suchen, kommen nicht an ihn heran; er bleibt ihnen fremd, 
und sie finden in seinem Wesen keine affektive Resonanz. Umgekehrt sondert er 
sich seIber in unlustvoller Defensive von der Umwelt abo 

Der Kalte des NeuenhOfer (54) war eine Aktionsfahigkeit zugeordnet ; sie auBerte 
sich in der iiberlegungsvollen Inangriffnahme seiner Einbriiche, in der Organi
sation seiner Zuhaltereien und zuletzt in seinem ruckweisen Drauflosarbeiten in 
den Neubauten. Das Korrelat zu der Stumpfheit des M. ist eine matte Passivitat. 
Sie spiegelt sich in seinem Landstreichen, dem Absinken yom Handwerk, dem 
Umherziehen auf ungelernter Gelegenheitsarbeit; auch in den Gefangnissen 
scheint er keine lebhaftere Teilnahme an der Arbeit gehabt zu haben, und es 
wirkt aus seinem Munde recht unglaubhaft, wenn er nach dem Delikt von 1919 
in Aussicht stellt, wieder zum Backerhandwerk iiberzugehen oder "Hopfen
brocken zu machen und den armen Eltern Geld zu schicken". In Neuenhofers 
Leben lagen standig Geschehnisse vor, er hatte Einfalle, wenn auch nicht sozialer 
Art. M. erscheint auch in seinen Delikten ohne eine Aktivitat und ist nur Mit
laufer: bei dem bayerischen Einstieg hatte er an den Fenstern die herausgegebenen 
Sachen angenommen, bei dem Bruchsaler Einbruch stammte die Idee von einem 
Dritten, bei dem Landfriedensbruch schwamm er in dem Strom der Demon
stranten. 

Sehr deutlich mischt sich in die Personlichkeit des M. eine dauernde Unstete, 
die moglicherweise mit seiner depressiven Grundstimmung verkniipft ist. KURT 
SCHNEIDER macht auf diese Verbindung miBmutig-depressiver Ziige mit der 
Unstete aufmerksam: "Diese Menschen ziehen ruhelos von Ort zu Ort, ohne 
damit sich selbst entrinnen zu konnen1." M. verfiel mehrmals in monatelanges 

1 KURT SCHNEIDER. Die· psychopathischen Personlichkeiten. A. a. O. 
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Wandern, und hiiufig tauchen Landstreicherei und Betteln in seiner Lebens
geschichte auf. Die erste Wanderepoche lag vor Flehingen, die zweite zwischen 
Anstalt und Krieg, eine dritte nach Kriegsende. Eine erste seJ3hafte Zeit schlieJ3t 
sich durch drei Jahre hindurch an seinen Zuchthausaufenthalt an, aber Orts
und Arbeitswechsel bleiben auch wahrend dieser Zeit bestehen, und 1924 meldet 
er sich wieder "auf Reisen" abo Von da ab ist sein Schicksal nicht mehr zu ver
folgen, und es bleibt unbekannt, ob er an einem neuen Orte seJ3haft wurde, 
oder ob die Neigung zur Unstete sich fortsetzte, und er weiter die Orte wechselte, 
oder ob er etwa ins Heer der Landstreicher untertauchte. 

Bemerkenswert ist die geringe Neigung zur SeJ3haftigkeit auch bei seinem 
Vater; es wird vor dem Krieg von seinem langeren Wandern "an unbekannten 
Orten" berichtet; spater, nach seiner Ausweisung aus dem EIsaJ3, la13t sich in 
einem Zeitraum von 5 Jahren ein fiinfmaliger Wohnungswechsel zwischen dem 
nordlichen Baden und der Bodenseegegend feststellen. 

(58) Oskar Francke, geb. 13. IV. 1895 in einer nordbadischen Stadt. 

Gemutsarmer mit explosiblen Zugen (beschrankt) 

Er stammt aus der gutbeleumundeten Familie eines Formermeisters; ein Bruder ist 
selbstandiger Schlosser, ein Onkel Forster. - F. verbrauchte als Kind zu Besorgungen 
erhaltenes Geld ffir Naschereien und lieB die Waren aufschreiben; er log und vagabundierte. 
Die Eltern beantragten flir den Ujahrigen Flirsorgeerziehung, und F. wurde 1906-1910 
in einer Kinderanstalt untergebracht. Er brannte dort sechsmal durch. Auch 14jiihrig, 
versuchsweise als Formerlehrling in eine EisengieBerei gegeben, riB e1' aus. Ebenso verlieB 
er eine landwirtschaftliche Dienststelle unter Mitnahme eines Geldbeutels, wonach er der 
gleichen Anstalt zuruckgeftihrt wurde. Bei einer flinften Entweichung aus dem Kinder
heim im Sommer 1910, wonach er drei Monate lang unentdeckt blieb, nahm er die Taschen· 
uhr des Anstaltsschuhmachers mit und verkaufte sie, um eine Wegzehrung flir die geplante 
Wanderschaft zu haben. U nterwegs tat er sich mit zwei jungen Burschen von 18 und 14 Jahren 
zusammen, denen er auf der LandstraBe begegnete, und die beide ihren Eltern durchgebrannt 
waren. Tags schliefen sie in Heuhaufen, nachts wanderten sie, bis ein Schutzmann sie wieder 
nach Hause schickte. Beim Auseinandergehen entriB der 18jiihrige dem 14jahrigen sein 
Bundel mit Kleidung, und M. diesem wieder einen Kittel und eine Weste. Er ging damit 
allein weiter und erschwindelte sich gleichen Tages in einem Laden ein Paar Schuhe, wor· 
auf er festgenommen und in die Anstalt zuruckgebracht wurde. Nach einer abermaligen 
Entweichung in eine andere Anstalt gegeben, brannte er auch dort durch und verkaufte 
unterwegs Schuhe, die er in der Anstalt entwendet hatte, an einen Althiindler, um sich Brot 
und Wurst aus dem Erlos zu beschaffen. 

Er kam darauf nach Flehingen, wo er in drei Aufenthalten (Oktober 1910 bis Februar 
1912, Miirz 1912 bis Juni 1912, Dezember 1913 bis Oktober 1914) in der Landwirtschaft 
und in der Korbmacherei beschii.ftigt wurde. Auch hier, ebenso wie aus den dazwlschen
liegenden Stel1en, entlief er, aus Flehingen seIber viermal, aus seinen Dienstknechtstel1en 
je ein paar Tage nach Antritt. Er trieb sich Tage und Wochen hindurch auf der Land. 
straBe und in Stadten herum. Nach der zweiten Anstaltsentlassung im Sommer 1912 von 
einem Hof im Kaiserstuhl entwichen, erschwindelte er sich bei einer Kommerzienratin in 
Karlsruhe, bei deren Gartner er einmal in Stellung gewesen war, unter der Vorgabe, im Auf
trage des ehemaligen Lehrherrn eine Rechnung einzuziehen, 40 Mark. Er hielt sich mit 
dieser Summe einen weiteren Monat auf Wanderschaft, trieb sich 8 Tage lang im Mann
heimer Hafen herum, nahm an einem Siingerfest in einem Schwarzwaldort teil, arbeitete in 
einem Landstiidtchen einen Nachmittag im Heu und kam 4 Wochen spii.ter wieder nach 
Karlsruhe, wo er festgenommen wurde. Er beflirchtete eine Ruckverbringung nach Flehingen, 
und um statt eines dortigen unbestimmt langen Aufenthaltes eine Gefiingnisstrafe zu er· 
zwingen, deren Befristung er vorzog, benutzte er eine Notiz uber eine Brandstiftung in 
einem Sagewerk, von der er zufiillig auf der StraBe vor einem Zeitungsaushang gelesen hatte, 

8* 
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und deren Tater nicht ermittelt war, zur Unterlage einer Selbstanzeige. Er baute beim Ver· 
hOr an Hand eines ihm vorgelegten Planes der betreffenden Ortlichkeit die knappe Zeitungs· 
notiz so glaubwiirdig fiir seine Taterschaft aus, daB er verurteilt wurde. Er hatte mit 
hochstens einem Jahr Gefangnis gerechnet, erhielt aber zu seiner Enttauschung zwei. Ihn 
reute daher das Gestandnis, und er widerrief es nach einem Jahr unter einwandfreiem 
Nachweis seines Alibi. Nach Entlassung aus dem Gefangnis verlieB er wiederum seine 
Stellen und bettelte, so daB er ein drittes Mal nach Flehingen kam. Dort riB er im Oktober 
1914 abermals aus, ohne nun wegen seines Alters zuriickgebracht zu werden. 

F. nahm eine Stellung als griiner Radler an, stahl im gleichen Monat seinen Wirtsleuten 
Schuhe, Bettdecke und Kleidung und in einem Garten Pfirsiche, die er in einem Hotel ver· 
kaufte (5 Monate Gefangnis). 1m Februar 1915 entlassen, wurde er damals wegen einer 
Linsentriibung des rechten Auges beim Heer nicht angenommen, arbeitete die zweite 
Halfte des Februar in einer Fabrik, die erste Halfte des Marz als Hausbursche in einer 
Wirtschaft. Er wurde dort gleich wieder entlassen, erhielt aber die Erlaubnis zu bleiben, 
bis er neue Arbeit gefunden habe. Statt dessen verschwand er unter Mitnahme mehrerer 
Anziige, Waschestiicke und Schuhe seiner Kollegen und verkaufte alles in einer Herberge 
zur Heimat (9 Monate Gefangnis). 

Nach seiner Entlassung Anfang 1916 wurde F. als Eisenbahnpionier ins Heer einge· 
steUt, desertierte aber im Juli 1917 und beging im gleichen Monat in der Nahe von Berlin 
einen Einbruch in das Landhaus eines Kaufmanns. Er erhielt eine militargerichtliche Ver· 
urteilung (3 Jahre Gefangnis) und kam daher mit Kriegsende auf freien FuB. 

F. beging kurz darauf, im Dezember 1918, in der Nahe von Potsdam zwei Einbriiche in 
wohlhabende Hauser, erbrach die Fensterladen" driickte die Scheiben ein, offnete die Schranke 
und Schubladen mit einem Hammer und nahm geeignete Gegenstande mit (2 Jahre Ge· 
fangnis). Bis zum Februar 1921 inhaftiert, beging er im Verlaufe der folgenden 14 Tage 
wiederum Einbriiche gleicher Art in Charlottenburg (4 Jahre Gefangnis). Bei all diesen Ein· 
briichen kniipfte er Verhaltnisse mit Dienstmadchen' an,' erkundschaftete, wann die Herr· 
schaft abends fort war, lockte dann die Madchen yom Hause weg, und er oder ein SpieB. 
geselle stieg in die Wohnung ein. 

Bis zum II. August 1925 im Gefangnis, wanderte ·F. nach der Entlassung, bettelte, schlief 
des Nachts unter freiem Himmel und brach am 26. des gleichen Monats in der Nacht in das 
Gartenhaus eines Regierungsbaumeisters ein. Nach dem vergeblichen Versuch durchs 
Dach einzudringen, zwangte er die Fensterladen auf und stahl Kleidung, Schuhe, Lebens· 
mittel, Zigarren und Zigaretten; die eigene abgetragene Kleidung lieB er zuriick, er fiel so· 
fort nach der Tat in den friihen Morgenstunden auf der Chaussee einem Gendarmen in 
die Hande (2 Jahre Zuchthaus). Diese letzte Strafe verbiiBt F. zur Zeit. 

In seinem diirftigen Gemiitsleben war er als Kind den Eltern aufgefallen: 
er sei ohne Anhanglichkeit, gab en sie iiber ihn an, als sie die Fiirsorgeerziehung 
fUr ihn beantragten, und aus der Flehinger Zeit wird iiber den 15jahrigen be· 
richtet, er sei stumpf, verschlossen und unlustig. Seine Delikte beurteilt er seIber 
milde, wie aus seinen Briefen hervorgeht, und betrachtet sie durch auBere Ver· 
haltnisse bedingt. 

Wie in den voraufgegangenen Fallen verbindet sich auch hier mit dem 
Grundzug der Gefiihlsarmut ein Mangel an AnschluB£ahigkeit an die Umgebung. 
In F. erscheint sie als ein zankisches Verhalten, das bereits aus den Jahren in 
der Kinderanstalt als sein "Hauptfehler" angesehen wird, und in den Gefangnis. 
aufenthalten reiBt die Kette des Verziirnens und Streitens nicht abo Seine 
Explosivitat, die er mit Neuenhofer (54) undProsch (55) teilt, hat jedoch, da er in 
seinen Reaktionen zum bloBen Aufbrausen im Worte neigt, nicht wie bei dies en zu 
Delikten gefUhrt, aber zu unablassigen Affektentladungen in der Haft. Seine 
Personalakten sind gefiillt mit Angaben iiber £reche Antworten, gereiztes 
Schimpfen, Toben oder Beleidigungen, zu denen es ihn in der Aufregung hinreiBt. 
Mit dem miBmutig.depressiven Martin (57) hat er eine Unstete gemein, die bei 
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ihm von Kind auf in zahllosen Entweichungen und Wanderungen hervortritt. 
So haben ihm die Eigentumsdelikte, die er bis zum Beginn des Krieges begeht, 
dazu gedient, Anstalt oder Stelle verlassen und auf Wanderschaft gehen zu 
konnen, oder auf der Wanderschaft seIber, urn seinen Unterhalt zu fristen. 
Von einer Arbeitsaufnahme berichtet er seIber nur einmal, als er einen Nach
mittag lang einem Bauern beim Heuen half. Sonst zieht er beschiiftigungslos 
durch Stadt, Hafen und LandstraBe; auch wahrend des Krieges ist er desertiert, 
und wahrend eines Urlaubes, den ihm ein Berliner Gefangnis zu einer Augen
behandlung erteilte, wird er statt dessen wandernd und bet-telnd im Schwarz
wald angetroffen. Ob aber auch bei ihm die Unstete mit einer depressiven Haltung 
verbunden ist, oder ob sie einer Stimmungslabilitat wie etwa bei dem FaIle Kauf
mann (60) entstammt, kann hier nicht entschieden werden, da Grundlage und even
tueller Rhythmus der Stimmung nicht bekannt ist. Auch zwei psychiatrische Gut
achten von 1917 und 1919 geben keine Beschreibung seiner personlichen Mung, 
sondern nehmen nur Stellung zu Anwendung oder Nichtanwendung des § 51 ; 
das erste Gutachten gesteht dem F. eine verminderte Zurechnungsfahigkeit zu, 
das zweite glaubt trotz der minderwertigen Intelligenz des F. doch an seiner vor" 
handenen Strafeinsicht festhalten zu soIl en. 

Seine Verwahrlosung ist in fruhen Kinderjahren aufgetreten, und Vagabondage 
und Eigentumsdelikt haben sich durch Erziehungsversuche unberiihrt, bis heute 
erhalten. Sozial verfestigt ist er in keiner Hinsicht; Ehe und Beruf hat er nicht; 
auch Gelegenheitsarbeiten, wie sie bei den vier voraufgegangenen Fallen hier 
und da noch auftauchte, fallen in den Nachkriegsjahren bei ihm fort. Abgesehen 
von den 11/2 Jahren, die er im Heere stand, hat F. seit dem ll. Lebensjahre sein 
ganzes Leben in Anstalt, Gefangnis und Zuchthaus verbracht. 

4. Explosible. 

* (59) Heinrich Hill, geb. 29. X. 1891 in einer mittelbadischen Stadt. 
Explosibler mit haltlosen und geltungsbediirftigen Ziigen (beschrankt). 

Er ist das jiingste von elf Kindern eines Tageliihners. Die Mutter fiihrte einen unordent
lichen Haushalt, der Vater trank Branntwein und starb an Paralyse. Eine Schwester des H. 
hat zwei uneheliche Kinder, ein Bruder ist schwachsinnig, ein anderer soll nach dem Berichte 
des H. zu Trunk und Gewalttatigkeit neigen, seine Frau mehrmals verlassen haben und 
jetzt von ihr geschieden sein. - H. wurde mit unterdurchschnittlicher Intelligenz aus der 
6. Klasse entlassen. Er verlieB 15jahrig Stellen als Farber, Backer, zuletzt als Arbeiter einer 
Weberei und Spinnerei, trieb siGh 16jahrig ohne Beschaftigung herum, erhielt einen Ver
weis wegen Feldfrevels und wurde wegen homosexueller Treibereien bestraft. 

Er fiihrte sich in Flehingen in drei Aufenthalten (Juni 1908 bis Marz 1910, September 
1910 bis Februar 1911, April 1911 bis Oktober 1911) auBer einigen Frechheiten recht be
friedigend; arbeitete anfangs in der Gartnerei, spater in der Landwirtschaft. In einer 
ersten Stelle geriet er in haufige Konflikte mit seinem Bauern; als ihm eines Tages geheiBen 
wurde, beim Einsaen eines Beetes den Samen mit Pottasche zu mischen, wahrend er Sand 
dafiir nehmen wollte, wad er sein Gerat hin unter dem Ausruf: "Da macht euren Plunder 
allein", packte seine Sachen und fuhr nach Hause. Auf die Stelle zuriickgeschickt, ent
lief er abermals, nachdem ihn der Bauer wegen leichtsinniger Handhabung einer Maschine zur 
Rede gestellt hatte. Aus einer Dienstknechtsstelle nach der zweiten Anstaltsentlassung lief 
H. 'nicht seIber fort, sondern wurde nach 8 Wochen fortgeschickt; er log "grenzenlos", 
driickte sich bei der Arbeit herum, unterschlug dem Bauern 14 Mark und stahl ihm Lebens
mittel, die er seinen Eltern brachte. Auch hier war schwer mit ihm umzugehen; er schnitt 
einmal aus Zorn den Riemen einer Peitsche ab, ein andermal zerschnitt er seine Schuhe und 
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schlug in der Erregung ein Fiillen halb tot. Einen dritten Anstaltsaufenthalt beendete er 
im Oktober 1911 durch eine Flucht, auf der er mit einem Kameraden ein Gartenhaus erbrach, 
urn sich dort mit Kleidung, Sense und Heugabel zu versehen und nicht als entlaufener 
Zogling erkannt zu werden (3 Monate Gefangnis). 

Auch auf einer Wanderschaft, die er nach der Gefangnisentlassung durch elsassische und 
rheinische Orte unternahm, wurde er in den ersten Monaten 1912 wegen Diebstahl, Unter
schlagung, Bettel und Landstreicherei verurteilt (zusammen 12 Monate Haft, Gefangnis und 
Arbeitshaus). Durch Bedrohung und Beleidigung eines Aufsehers im Arbeitshaus (8 Mon. 
Gefangnis) verlangerte sich seine Inhaftierung bis zum Januar 1914. Noch im Monat der 
Entlassung wurde er abermals verhaftet wegen Bettelei, Bedrohung und neuer Diebstahle. 
aus einem Gasthof hatte er einen FuEteppich, aus der Wohnung eines Hausierers einen 
Kanarienvogel, aus einem Laden einige Lebensmittel, aus einer Schule Umhang und Miitze 
gestohlen (1 Jahr Gefangnis). 

Nach Entlassung im Februar 1915 zog er als Infanterist ins Feld. Bajonettkampfe 
und Vormarsche in Rumand wollen ihm zugesagt haben; in einer langeren Ruhestellung 
legte er sich eine Schmetterlings- und Schlangensammlung an. H. erhielt als Soldat, wie 
aus spateren Strafakten hervorgeht, Verurteilungen wegen Diebstahl, Fahnenflucht, Ge
horsamsverweigerung und Korperverletzung; er hatte einen Unteroffizier mit dem Gewehr
kolben auf den Kopf geschlagen. 1m Oktober 1917 desertierte er zum zweiten Male aus 
einer Strafgefangenenkompagnie und hielt sich mit gefalschten Papieren drei Monate lang 
im Unterschlupf bei einer Geliebten auf. 

Nach Kriegsende betrieb H. Hamster- und Schiebergescbafte und unternahm 1919 
im Januar und Februar Diebstahle und Schwindeleien: in der Uniform eines Offizierstell
vertreters und mit einem gestohlenen Eisernen Kreuz 1. Klasse schlich er sich unter der V or
gabe, soeben aus franzosischer Gefangenschaft entflohen zu sein, in das Vertrauen einer 
Karlsruher StraEenbahnschaffnerin ein, die ihn fiir einen Nachmittag bei sich aufnahm; 
aus Schrank und Kommode stahl er ihr wahrend einer kurzen Abwcsenheit Wasche und 
Kleidung, Schmuck und Bargeld. Er fuhr mit dem Erlos ins Wiirttembergische, wo seine 
groEen Geldausgaben auffielen, und reiste von dort mit einer Kellnerin an den Bodensee; 
auf einem Schiff gab er sich als Offizierstellvertreter aus, erzahlte, friiher den adligen Namen 
Karch von Kirn gefiihrt zu haben, und Iud bei einem Sektgelage einen jungen Mann zu einer 
angeblichen Vergniigungsreise nach Wiirttemberg ein. Eine Pistole umgeschnallt, mit der 
roten Binde am Arm, trat er Anfang .Februar unter Begleitung des ebenfalls uniformierten 
jungen Mannes als Mitglied eines Soldatenrates auf und "kontrollierte" zwei wiirttembergische 
Kasereien; er las den Kasern Namen von Dorfbewohnern vor, an die sie unerlaubterweise 
Lebensmittel abgegeben hatten, versprach aber, ein Auge zuzudriicken, wenn sie auch ihm 
Butter liefern wiirden. Seinem gewandten Vorgehen wagten die Kaser nicht entgegen
zutreten, und einer von ihnen handigte ihm 10 Pfund Butter aus. Vor dem Fortgehen 
kontrollierte H. noch die Vorratsraume, wobei er in einer der Kasereien unbemerkt den 
Schliissel einer AuEentiir abzog, in der andern einen Riegel zuriickschob, urn nachts herein 
zu konnen. Abends aber ergab sich ihm eine noch giinstigere Aktion: er bestellte sich mit 
seiner Geliebten und dem jungen Mann in einem Gasthof auf den kommenden Tag eine 
Schlittenfahrt. Die Pferde lieE er sich vorher zeigen, urn dabei die Lokalitat des Stalles zu 
erforschen, und abends, als alles schlief, wurden die Tiere gestohlen; H. legte Stroh auf den 
Boden des Stalles und in den Hof, urn das Aufschlagen der Pferdehufe zu dampfen, und 
wahrend das Madchen mit der Butter in einen Zug gesetzt wurde, ritten die beiden Manner 
iiber die bayerische Grenze. Unterwegs gelang es H., sich bei verschiedenen Kontrollen 
als Unteroffizier einer Sicherheitskompanie auszuspielen, der die Pferde aus l\filitarbestanden 
gekauft habe. Am nachsten Morgen jedoch, bei dem Versuch, die Pferde an einen Gastwirt 
zu verkaufen, erfolgte die Verhaftung (Gesamtstrafe 2 Jahre 9 Monate Gefangnis). 1921 
unterbrach H. die Haft durch eine Flucht mit gefalschten Papieren. 

Nach der Entlassung am 7. April 1922 beginnen neue Delikte im gleichen Monat. Am 
25. April steigt H. im Badischen in einen Hof ein und stiehlt einen Kamelhaartreibriemen, 
im Mai und Juni aus einem Logis ein Barometer, aus Kleingarten einen Wasserhahn, Salat 
und Gemiise und in einem Gasthof, in dem or kurz als Hausbursche angestellt war, einem 
Kellner ein Portemonnaie mit einer groEeren Geldsumme; als er versuchte, damit fliichtig 
zu gehen, wurde er auf dem Bahnhofe aufgegriffen (Gesamtstrafe 3 Jahre Zuchthaus). 
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H. hatte sich wahrend dieser Haft gut gefiihrt und fleiBig gearbeitet, so daB er nach 
2 Jahren, im Marz 1924, unter der Bedingung, daB er innerhalb von 14 Tagen Arbeit nach
weise, auf Wohlverhalten entlassen wurde. Er brachte die nachsten Wochen wiederum in 
Baden mit Gelegenheitsarbeiten zu, bis es im Mai zu gelingen schien, ihn in einer festen 
Stelle unterzubringen; da er aber dort einen "Feind" antraf, der ihn vor zehn Jahren ein
mal angezeigt hatte, ging er am niichsten Tage wieder fort. Er hielt sich den Sommer iiber 
straffrei, nahm Gelegenheitsarbeiten an und rettete sich in beschMtigungsloser Zeit in 
den Schutz des Caritasverbandes und der Heilsarmee, die ihn in ihren Betrieben an
stellten, bis in den November 1924 eine Verurteilung wegen eines Abtreibungsversuches fiel 
(8 Monate Gefiingnis); das Kind, sein eigenes, wurde 1925 geboren. Nach VerbiiBung der 
Strafe, im Dezember 1925, trat H. im Januar 1926 eine Streckenarbeit im Rheinland an 
und beging dort im Februar eine schwere Korperverletzung; er schlug im Streit einen Mit
arbeiter mit einer Latte auf den Kopf (7 Monate Gefangnis). 

Nach Entlassung im August 1926 verkaufte H. Postkarten in Karlsuhe, iibernahm 
kleine Giirtnereiarbeiten und erhielt Unterstiitzung durch den Verein fiir entlassene Ge
fangene. 1m Miirz 1927 heiratete er die Tochter einer kleinen Tagelohnersfamilie, ein 21jiihri
ges Madchen, als sie ein Kind von ihm erwartete. Am Tage nach der Hochzeit wurde H. 
wegen erneuten Diebstahls verhaftet; er hatte bei Gartenarbeiten aus einem Hause Schmuck 
gestohlen (21/2 Jahre Gefangnis ). Die junge Frau hat inzwischen Scheidung beantragt. -
H. war syphilitisch. 

1926 aus dem Gefangnis entlassen, wohnt H. bei einem alten Ehepaar, das 
von seiner Vergangenheit nichts weiB, in einer sauberen und wohnlichen Mansarde. 
Er hat eine schlanke und biegsame Gestalt mit breiten Schultern; die gut gewach
sene Figur und ein federnder Gang haben wohl den Erfolg seiner Schwindeleien 
unterstiitzen konnen. Sein Gesicht, eine Eiform 1 mit auffallend groBem Hohen
durchmesser, ist flackrig in der Mimik, der Blick unstet und rasch im Ausdruck 
wechselnd; die langen, schmalen, weichen Hande sind in einem standig auf
geregten Bewegungsspiel begriffen. Die Erwahnung Flehingens laBt ihn er
schrocken und zornig eineri Schritt zuriickgehen, bis eine harmlos freundliche 
Wendung ihn wieder beruhigt. Reaktionen inadaquater Starke bleiben auch 
in der weiteren Unterhaltung bestehen. Hort er z. B. auf der StraBe Musik, 
so steht er mitten im Satz mit einer heftigen PlOtzlichkeit auf, geht zum Fenster, 
horcht hinaus und ist fiir Momente vollig absorbiert. Objektive Geschehnisse 
registriert er nicht, sondern wird iiber Gebiihr von ihnen angesprochen und mit
genom men ; er vergiBt und verliert sich in sie, zeigt Erregbarkeit und Ablenkbar
keit, die ein ruhiges und besonnenes Handeln bedrohen. So verraten Erscheinung 
und Gebaren des H. eine hohe Labilitat, der ruhig und vorsichtig begegnet 
sein will, um sie in ihrem Gleichgewichte nicht zu storen. H. ist wie ein Pulver
faB, das auf den Funken wartet. Ein Hund, der ihn auf der StraBe anbellt, 
reizt ihn, und er schlagt ihn mit dem Stock auf die Nase, daB es ihm einen Straf
zettel eintragt. Ein Wort auf der Arbeitsstelle, das er als Vorwurf auffaBt, jagt 
ihn fort. Eine kleine Meinungsverschiedenheit im Wirtshaus reicht zu einer 
Schlagerei hin; er pflegt dann seinen Rock auszuziehen, sich herausfordernd 
an den Tisch zu setzen und den Streit zu provozieren. Fiihlt er sich heftiger ge
reizt, so schlagt er mit dem Gewehrkolben, zieht das Messer, holt mit der Latte 
aus oder laBt einen Stuhl niedersausen. Eine in Verbindung mit einer erneuten 
Schlagerei langer anhaltende Reaktion fiel in die Zeit der Nachschau; tagelang 
lief er verstort herum und beschaftigte sich mit Selbstmordgedanken. Die groBten 

1 Dber die Gesichtsformen Schizothymer vgl. KRETSCHMER: Korperbau und Charakter 
a. a. O. 



120 

Schwierigkeiten haben seine Affektausbriiche im Gefangnis und im Feld ge
macht; Gehorsamsverweigerung, Achtungsverletzung, Widerstand und Be
drohung, Fahnenflucht und in der Haft standige Unbotmal3igkeiten sind als 
solche Reaktionen zu verstehen. Unberechenbar in seinen Explosionen wird 
er von seiner Umgebung gemieden und darf zu den Verwandten nicht mehr ins 
Haus. Zwischen diese leidenschaftlichen Entladungen ziehen sich solche milderer 
Art, kleine gereizte Streitereien. Stets hat er eine Reihe von Personen um sieh, 
mit denen er in besonderer Fehde lebt, die er mit miindlichen Auseinander
setzungen verfolgt, denen er Beschwerdebriefe schickt, oder iiber die er sich bei 
Dritten beklagt, weil sie vermeintlich ihn oder einen andern in seiner Ehre 
krankten oder in seinen Rechten verletzten. Eine verbohrte Zahigkeit ist dabei 
nicht zu verkennen, doch fehlt die Starre und Systematik des echten Queru
lierens; H. halt keinen einheitlichen Faden fest, sondern wechselt die Gegen
stande seiner Mfekte und Beschwerden, springt zu neuen Streitereien iiber, 
ohne die alten zu einem Ende gefiihrt zu haben. Eine Kritik seiner Explosivitat 
besitzt er nicht, und es ware vergeblich, bei seiner Debilitat an Beine Einsicht 
zu appelieren; er sieht seine Ausbriiche alB berechtigte Antworten auf die aus
losenden Reize an und riihmt seine Handgreiflichkeiten als schneidige Taten. 
Wohl aber iiberkommt ihn gelegentlich das Gefiihl einer Ohnmacht gegeniiber 
den normalen Lebensanforderungen. "Ich weiB nicht, wo mir der Kopf steht, 
fUr mich ist die Welt nichts", rief er in einer solchen Anwandlung unter Tranen 
aus, lieB sich aber von seinem Mfekt wie ein Kind von seinem VerdruB durch 
ein beruhigendes Gesprach, ein warmes Mittagessen und ein Kosmosheft iiber 
die MilchstraBe ablenken. Unter der vorsichtigen und gleichmiitigen Leitung 
eines Menschen, der sich seIber nicht aus der Fassung bringen laBt, nicht mit 
ihm rechtet, nichts von ihm fordert, sondern ihn nur behiitet, beruhigt sich 
sein Mfektleben. Das tagliche Leben der StraBe und des Berufes freilich ver
mag ihm solches nicht zu bieten, und der Freiheit ist er nicht gewachsen. 

Seine Explosivitat erschwert ihm jedes soziale Sicheinfiigen, wenn sie es ihm 
nicht unmoglich macht. Kein Arbeitsverhaltnis, keine Bekanntschaft, kein 
Liebesverhaltnis hat fiir ihn bisher eine andere Rolle als die einer Episode ge
spielt; jede Bindung zerbricht ihm unter seinen reizbaren Handen. Auch das 
iibersieht er nicht in seinetn ZUBammenhang, sondern klagt vorwurfsvoll dariiber, 
daB, obwohl er mit jedem umgehen konne, die Menschen ihn nicht verstehen. 
Umgekehrt fiihlt er sich "verstanden" da, wo er in Wirklichkeit geschickt ge
leitet wird. "Wer mich versteht; kann michum den Finger wickeln'" sagt er, 
und solchen Menschen, die ihn zu behandeln wissen, ist er kindlich zugetan. 
Er findet sie naturgemaB nur in der Haft. Insbesondere von dem Geistlichen seines 
Zuchthauses redet er heute noch in Dankbarkeit, und wahrend jener Zeit erreichte 
auch seine Fiihrung die fiir ihn mogliche Hohe; "leicht obenraus, sonst aber 
wieder ganz gutmiitig und gutwillig, hat sich ordentlich gefiihrt ... ", lautete 
das Urteil dieser Strafanstalt wesentlich milder als das anderer Gefangnisse. 
DaB er nur schwer eine Beziehung zum Menschen findet, dessen ist er sich be
wuBt; er habe keinen Freund. Auch in der Heilsarmee, der er sich anschloB, 
kommt er den anderen Mitgliedern nicht nahe, sitzt in den Versammlungen 
fur sich allein und irrt an den Sonntagen unlustig in den Waldern umher. "Erst 
habe ich gebadet, und das hat mir nicht gefallen; dann bin ich in die Schlucht 
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gegangen, und das hat mir nicht gefallen; daun bin ich nach Haus gegangen 
und das hat mir auch nicht gefallen", erziihlt er von einem solchen Tage, und 
die Riickkehr aus der Haft in die Freiheit ist ihm bei diesen Erschwernissen, die 
das freie Leben fiir ihn hat, keine ungetriibte Freude. In seinen langen Ge
fangniszeiten hat er gern gelesen. Er erinnert sich besonders an Tolstoi, "der so 
fUr die Landwirtschaft war"; am liebsten aber las er Karl May, denn von ihm 
konne man "noch vieles lernen". 

Reizbar und schwer umganglich hat er dennoch ein anlehnungsbediirftiges 
Wesen, das an haltbietenden Menschen eine kiinstliche Stiitze sucht; "elend, 
krank und fUhrerlos" nennt er sich selbst einmal in einer Zeit, als er ganz auf sich 
seIber angewiesen war. Das Leben ist ihm zu einem schwankenden Auf und AI> 
geworden zwischen der Haft, in der er in vorgeschriebenem Geleise sichfleiBig 
halt, und einer hilf- und haltlosen Freiheit. Aus fester Arbeit lauft er fort, und 
neben Bettel und Gelegenheitsdiebstahl helfen ibm kleine Zufallsbeschiiftigungen 
iiber die Zeit bis zur nachsten Inhaftierung hinweg. Anhaltend gearbeitet hat 
er nur unter dem Druck des drohenden Widerrufes des Strafurlaubes'von 1924, 
freilich auch das in einem steten Wechsel; er spante Boden, siiuberte Garten
wege, stach einen Acker urn, half beim Ausladen von Kisten. Die Gelegen
heitsarbeit ist ihm nach seiner eigenen Angabe die angenehmste. Sie ver
langt kein liingeres Einhalten ein und derselben Beschaftigung und liiBt nach 
Belieben einen Wechsel zu; das Angebot einer Heilsarmeekapitiinin, ihn in einem 
ihrer Hauser dauernd zu beschiiftigen, lehnte er als lastige GleichmiiBigkeit und 
als Einschrankung seiner Freiziigigkeit abo 

Offnete ihm die Explosivitat den Weg zum Mfektvergehen, die Haltlosigkeit 
zum Gelegenheitsdiebstahl, so begiinstigen die geltungsbediirftigen Ziige, iiber 
die er verfiigt, seine hochstaplerischen Schwindeleien. In der Form der Pseudo
logie ist seine Geltungsbediirftigkeit nur in den Zeiten unmittelbar nach dem 
Krieg aufgetreten. In stilleren Zeiten und ohne Anregung durch fremde Vorbilder 
hingegen reicht ihm dafiir weder Einbildungskraft noch Aktivitat aus, und heute 
begniigt er sich mit bloBem Aufschneiden und Renommieren. Er ist nach seinen 
Erzahlungen der Held im Bajonettkampf gewesen, der kiihne Abenteurer auf 
der Flucht, nach dem Sprung aus dem Fenster einer Festung durchschwamm 
er einen Kanal "unter der Eisoberflache", ,,956" Nachweise iiber Arbeitsgesuche 
hat er in der Tasche, ist mit einer "Dame von der Heilsarmee" verlobt usw. 
Ahnlich schrieb er aus dem Feld langausgesponnene und phantastisch liigenhafte 
Berichte, in deren Mittelpunkt seine eigene Person stand; und wie er spater in 
der Nachkriegszeit die Rolle des Offizierstellvertreters spielte, noch zu einer 
Hauptverhandlung in Uniform und gestohlenem Eisernen Kreuz erschien, gibt 
er sich heute als den braven Mann der Heilsarmee und tut sich wichtig mit den 
Amtern, die er angeblich dort iibernommen hat. Eine theatralische Wendung 
aber vor allem gibt er seiner Kriminalitat und sieht sie als eine ihm hohererseits 
zugewiesene Bestimmung an; mit Vorliebe erzahlt er von einer "Fata Morgana", 
die er als fiinfjiihriger Junge mit den Eltern vor der Haustiir stehend "oben 
in der Luft" gesehen haben will, "viele weiBe Manner mit schwarzen Masken 
auf", als den Symbolen der Gefangenschaft, wie er meint, und bedeutsam 
habe der auch gerade anwesende Pfarrer gesagt: "Der Junge schaut mit seinen 
geistigen Augen in seine Zukunft." Mit Hilfe dieser Ideologie wird ihm das 
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Delikt zum seltsamen Schicksal, und einer Verantwortung ist er vor sich selbst 
enthoben. 

* (60) Ernst Kaufmann, geb. 1. VIII. 1893 in einer nordbadischen Stadt. 

Explosibler mit stimmungslabilen Ziigen (beschrankt). 

Er hat zehn Geschwister, von denen mehrere in Fiirsorgeerziehung waren. Die Mutter 
war eine brave und fleiBige Frau, der Vater aber, ein kleiner Obst- und Gemiisehandler, 
ein unsteter, aufgeregter, gewalttatiger Mensch, der Mufig den Wohnsitz wechselte und 
dreizehnmal wegen Korperverletzung, Blutschande, Diebstahl, Unterschlagung und Hehlerei 
verurteilt wurde. - K. lernte schlecht: in der Schule, wurde aus der 7. Klasse entlassen. 
Er wechselte 14- bis 16jahrig als Maurer, Auslaufer, Kaffeeroster, Konditorbursche und 
Fabrikarbeiter standig die Stelien; zwischendrein beschaftigte ihn der Vater in seinem Obst
handel. Er galt iiberali als vorlaut, frech und arbeitsscheu. 15jahrig erhielt er einen Verweis 
wegen eines Diebstahls, 16jahrig stahl er auf der StraBe ein Fahrrad fiir einen aus einer 
Anstalt entflohenen Kameraden und wurde 17 jahrig, nachdem er sich langere Zeit arbeits
los herumgetrieben hatte, im Dezember 1910 in Flehingen aufgenommen. Er entwich aber 
nach einem Monat und floh iiber Frankreich nach Luxemburg, wo er nach fast einem Jahr, 
Ende 1911, wieder entdeckt wurde, ohne aber nach dortigen Landesbestimmungen aus
geliefert werden zu konnen. Wieder ein Jahr spater in Innsbruck wegen Bettelns und Be
truges aufgegriffen, ist er der Anstalt wegen seines Alters und wegen seiner fiir unbeeinfluB
bar gehaltenen Unstete nicht mehr zugefiihrt worden. Bis Kriegsanfang fiihrte K. unter 
Aufnahme von Gelegenheitsarbeiten ein unruhiges Leben in bayerischen und badischen 
Orten. AUB dem Militardienst wegen epileptischer Anfalie Ende 1913 wieder entlassen, 
erschwindelte sich K. im Januar 1914 fiir langere Zeit ein Logis (Geldstrafe) und beging 
einen Betrugsversuch (3 Wochen Gefangnis). 1m April geriet er iiber ein VerMltnis, das er 
mit einem liederlichen Madchen fiihrte, vor einer Wirtschaft mit seinem Vater in einen 
Wortwechsel, schlug ihn mit einer Laternenanziinderstange und im weiteren Verlaufe des 
Streites mit einem Hackbeil, das er aus der Wirtschaft holte, auf den Kopf (4 Monate 
Gefangnis). 

K. stand nach VerbiiBung seiner Strafe bis Kriegsende im Feld. Wahrend eines Urlaubes 
im Herbst 1918 erbrach er zusammen mit seinem Vater in der Nachbarschaft den 
Schweinestall eines Milchhandlers; sie stachen das Schwein mit einem Seitengewehr ab, fuhren 
es in einem Kinderwagen nach Hause und verkauften es nachsten Tages unter Teilung des 
Erloses an einen Wirt. Der Diebstahl wurde erst 1920 durch eine anonyme Anzeige auf
geklart (1 Jahr Gefangnis). 

Nach Kriegsende stand K. bis April 1919 in der Volkswehr eines mittelbadischen Stadt
chens. Er war den Sommer 1919 arbeitslos, hielt sich wechselnd in Karlsruhe bei seiner 
Frau auf, die er 1915 geheiratet hatte, und in Freiburg bei seiner Geliebten, einer geschiedenen 
Frau. 1920 wurde nach der Geburt seines unehelichen Kindes die Ehe gelost, und K. heiratete 
die Geliebte. Seither hat er in Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Pforzheim, Heidelberg, 
Freiburg usw. Stellen als Aushilfskellner angenommen. 1m September 1919 stahl er wieder 
zusammen mit seinem Vater Niisse von einem Acker, und als ein Vorbeigehender sie zu 
hindern suchte, zum bequemeren Abnehmen der Niisse Aste abzubrechen, schlugen Vater 
und 80hn, beide angetrunken, mit Fausten und Gegenstanden auf den Passanten ein. Gleichen 
Abends bei einer abermaligen Schlagerei in einer Wirtschaft in der Stadt wurde K. fest
genommen (2 Wochen Gefangnis). 

1920/21 verbiiBte er die Strafen fiir den Schweinediebstahl. 1922 prellte K. in Begleitung 
eines Madchens eine Zeche (20 Tage), beging 1923 einen Forstdiebstahl (10 Tage) und 
wurde wegen MiBhandlung seines 8jahrigen Stiefsohnes verurteilt, dem er abends im Rausch 
mit einem Lederriemen offene Wunden im Gesicht und dicke Striemen am Korper geschlagen 
hatte (3 Wochen Gefangnis). 1m gleichen Jahre erhielt K. eine weitere Bestrafung wegen 
Widerstandes; bei einer Festnahme am Sonntagmorgen beim Friihstiick griff er zum Feuer
haken, zertriimmerte die Flurtiire, schlug einen der Polizisten blutig und konnte nur mit Ge
waltanwendung abtransportiert werden (2 Wochen Gefangnis). 

In die Jahre 1924 und 1925 fallen mehrere kleine Verurteilungen zu einigen Tagen und 
Wochen wegen Diebstahl, Unterschlagung, Widerstand und Korperverletzung: er versetzte 
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unter anderem ein Fahrrad, das sich seine Frau aus eigenem Verdienste auf Ratenzahlung 
angeschafft hatte, und kaufte sich von dem Erlos einen Kellneranzug, entwendete der Frau 
Geld und Kleidung, und in trunkenem Zustande bedrohte er sie bei Riickkehr von einer Kirch
weih mit einem Rasiermesser, so daB sie vor ihm fliichten muBte. 

1926 wurde auch diese zweite Ehe geschieden. Ein Kind aus erster Ehe war der eraten 
Frau zugesprochen; zwei Kinder der zweiten Frau starben, und der Stiefsohn kam nach der 
MiBhandlung 1923 in ein Waisenhaus in Pflege. - 1924 wurde eine beginnende Lungen
tuberkulose des K. festgestellt, und wegen eines Magenleidens lag er langere Zeit in einer 
Universitatsklinik. 

Bei der Na.chschau 1926 bewohnte er eine Kiiche und eine Kammer in einer 
zu stadtischen Wohnungen hergerichteten ehemaligen badischen Kaserne. Da sich 
die Frau des K. weder auf einen regelma6igen Verdienst ihres Mannes, noch dann, 
wenn er verdient, auf eine ausreichende Beteiligung seinerseits an den Ausgaben 
des Haushaltes verlassen kann, geht sie als Platzanweiserin eines Kinos dem 
Erwerbe nach, um den laufenden Unterhalt zu sichern. Personlich macht sie 
trotz aller Gesprachigkeit nicht den Eindruck des Offenen und Echten; auch 
ihre Religiositat - sie ist Mitglied einer apostolischen Gemeinde - scheint mehr 
eine spielerische Mode als ein ernst gemeintes Bediirfnis zu sein. In Haltung 
und Kleidung ist sie adrett, und ihre Wohnung halt sie sauber, hat die Mobel 
weiB gestrichen und aus Samen und Ablegern selbstgezogene Blumen auf Tisch 
und Kommode gestellt. Bei ihrem eigenen Sinn fUr Arbeit und Ordnung ist ihr 
die Nachlassigkeit des Mannes bis herunter zu seinen fahrigen Schriftziigen, 
iiber die sie ihm gelegentlich in einem Briefe Vorhaltungen machte, zuwider. 

Entgegen der Vermutung, den Delikten entsprechend etwa einem brutalen 
Menschen zu begegnen, wird bei der Nachschau ein kleiner, schmaler, wenig 
kraftiger Mann aufgefunden, der ein unfrohes und unsicheres Wesen zeigt. Ein 
heller, abgenutzter, nicht recht sauberer Anzug, der durch violette Striimpfe 
und den Zipfel eines rosaseidenen Taschentuches miihsam aufgefrischt ist, gibt 
ihm einen Anstrich von Hilflosigkeit. Dazu laBt die fahle Gesichtsfarbe, die er 
seinem korperlichen Leiden und seinem Berufe als Kellner verdanken mag, 
ihn ungesund und verbraucht aussehen. "Mir fehlt die Selbstbeherrschung", 
so beginnt er sein Gesprach; das habe ihm auch sein Arzt gesagt; "aber wie soIl 
ich die bekommen 1" Er sieht seine Explosivitat in der eigenen Anlage begriindet, 
erklart sich aber fiir widerstandslos dem Affekt gegeniiber. Der Umgang mit 
ihm gilt als auBerst schwierig; die Mitbewohner im Hause gehen ihm gern aus 
dem Wege, da sie bei seiner Neigung zum Aufbrausen, das sich rasch und vor 
allem unter alkoholischem EinfluB in Tatlichkeiten umsetzt, nicht gem etwas 
mit ihm zu tun haben. Anders als die Explosivitat etwa des erethischen Kramer 
(53), dessen Humor und Gutmiitigkeit immer wieder vers6hnlich stimmte, steht 
die des K. auf keinem heiteren oder freundlichen Temperamentshintergrunde. 
Sie hat dadurch eine eindringlichere, unliebsamere Farbung angenommen, und 
wie Hill (59) genieBt auch er bei seiner Umgebung keine Sympathien. HieB es 
bei aHem stiirmischen Aufbrausen des Kramer immer noch, er sei "schon recht" , 
so wird K. von den Mitbewohnern des Hauses nur als frech und roh bezeichnet. 
Seine Fiihrung in den Gefangnissen ist durchweg als schlecht angegeben worden; 
ein "aufgeregter, nerv6ser, gewalttatiger Mensch", heiBt es in seinen Charak
teristiken wahrend der Haftzeiten. Mit denen des vorigen Falles verglichen, 
haben die Explosionen des K. zu juristisch geringer bemessenen Affektvergehen 
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geftihrt. Seine Umgebung hat mit weniger gefahrlichen Ausbrtichen zu rechnen, 
aber mit nicht abreiBenden, taglich lastigen, aufreibenden Streitereien und 
Handgreiflichkeiten, die ein Zusammenleben untergraben. 

Da Delikt und StrafverbtiBung bei K. sich in die Jahre nur einstreuen, ver
bleibt seinem privaten Dasein ein relativ groBer Spielraum. Ftir seine Arbeits
und Lebensweise ist von Schulentlassung ab bis heute Stellen- und Arbeitswechsel 
kennzeichnend geblieben. Diese Unstete hat ihren Grund weniger in der Unlust, 
Begonnenes durchzufiihren, ",i.e es in der Art der Haltlosen lag, sondern sie ist 
eine Begleiterscheinung seiner stimmungslabilen Ztige. Wie die Unstete des 
17 jahrigen mit der Flucht aus Flehingen um sich griff und ihn als Zuschlager, 
Hausbursche, StraBenarbeiter, Koch und Kellner auf Arbeitsstellen in Luxem
burg, Tirol, Baden und Bayern zeigte, so reist er heute, durch beide Ehen in 
seiner Unrast unbertihrt, als Aushilfskellner von Ort zu Ort. Einmal im Betrieb, 
ist er willig und fleiBig, "bedient morgens den ersten und abends den letzten 
Gast", bis ihn eines Tages "nichts mehr halt'; und er Stelle und Ort verlaBt. 
Drei, vier Wochen sind die langste Zeit, die er an einem Platze bleibt. Vor einer 
Verstimmung oder einem "Arger", der ihn tiberkomme, ohne daB er wisse warum; 
flieht er an einen fern en Ort, vom Norden in den Stiden und vom Stiden in den 
Norden, laBt von heute auf morgen alles stehen und liegen, um irgendwo sonst 
sein Kellnergewerbe auszutiben, erhalt Geld und Kleidung von der Frau nach· 
geschickt, bis er eines Nachts wieder vor ihrer Ttire steht oder durchs Fenster 
zu ihr einsteigt. In periodischen Antrieben hat seine Stimmungslabilitat ihn zu 
einem unruhvollen Wechsel der Orte gefiihrt, ihn tiber eine depressive Krise 
hinwegzutragen. Ob die AnfaHe, die tiber ihn berichtet werden, zu ihr in Be
ziehung stehen, laBt sich nicht kliiren, da den Akten nichts Prazisiertes tiber 
sie zu entnehmen ist. Nach eigener Angabe des K. ist er wegen epileptischer 
Anfii,lle in der Vorkriegszeit aus dem Militardienst entlassen, war aber wahrend 
des Krieges wieder dauernd eingezogen.- Sein Vater gibt an, die AnfaHe seien 
nach psychischen Erregungen aufgetreten. Der einzige objektiv vermerkte 
AnfaH ist der von 1920 wahrend def einjahrigen Haft gewesen und zugleich der 
einzige, den K. seit seiner ersten Militarzeit gehabt 'haben will; er wird in den 
Personalakten kurz als ein epileptischer bezeichnet. Moglicherweise hat es sich 
um eine Affektepilepsie gehandeltl. 

In der Kriminalitat des K. mischen sich Affektvergehen, die seiner Explosivi
tat zugeordnet sind, mit Eigentumsdelikten. Sie haben auBer dem Einbruch, 
bei dem der Vater mittat, als Betrtigereien, Forstdiebstahle und Entwenden von 
Gegenstanden aus dem Besitze der Frau sich auf der Linie von relativ be
scheidenen, aber kontinuierlichen Vergehen gehalten. Ihm seIber erscheinen 
seine Delikte unvermeidlich, und ihre sozialen Konsequenzen bleiben auBerhalb 
seines Interesses. Nicht die storende Wirkung, die von ihm ausgeht, steht ihm in 
der Selbstbetrachtung vor Augen, sondern die eigene Abnormitat, soweit sie wie 
seine Erregbarkeit, die ihn auch physisch mitnimmt, ihm personliche Unannehm
lichkeiten bereitet. Seine Unstete hingegen, die ihn subjektiv erleichtert, wird 
ihm gar nicht zum Gegenstand der Reflexion, und seine Unfahigkeit zu fest en 
sozialen Bindungen, sei es an einen Ort, an eine ArbeitssteHe oder an eine Ehe, 

1 tJber die Beziehung der Stimmungslabilitat zur Affektepilepsie vgl. KURT SCHNEIDER: 
Die psychopathischen Personlichkeiten a. a. O. 
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beunruhigt ihn nicht. Nur ein Rest von Bindungswunsch und Bindungsfahigkeit 
als Auslaufer eines sozial-positiven Vermogens ist ihm geblieben, wie das Ein
gehen zweier Ehen iiberhaupt, das vorwiegende Festhalten an der Beschaftigung 
als Aushilfskellner in spateren Jahren und die periodische Riickkehr an den 
eigenen Wohnsitz andeutet. Aber es ist nicht mehr als ein diinner Rest. Nach 
der ersten ist jetzt die zweite Ehe geschieden und auch der Wohnsitz dadurch 
i1lusorisch geworden; die Beschaftigung gewinnt nicht den Charakter des Berufes, 
und die Gleichgiiltigkeit einem rechtlichen Verhalten gegeniiber halt den Weg 
zum Delikt stets offen. Eine Tendenz zu einer Aufwartsentwicklung zeigt sich 
im Verlaufe seines Lebens nicht. Bereits bei dem 19jahrigen wurde der Drang 
zur Unstete als schwer beeinflul3bar beurteilt, und auch von aul3eren Faktoren, 
die das spatere Leben mit sich brachte, wie etwa die Geordnetheit der zweiten 
Ehe, ist weder auf die Explosivitiit noch auf die Unstete eine mildernde Wirkung 
ausgegangen. 

5. GeItungsbediirftige. 

(61) Franz Forbach, geb. 27. IV. 1894 in Mannheim. 

Geltungsbediirftiger. 

Der Vater war Geldbrieftrager. Die Mutter starb 1897 an Lungen~chwindsucht, ebenso 
drei Geschwisterdes F. in spateren Jahren. Der Vater heiratete zum zweiten Male; liber 
ihn und beide Frauen ist nichts Nachteiliges bekannt; nur bezeichnen ihn die Fiirsorge
erziehungsakten des Sohnes als einen Mann, der keine groBe Energie besaB. - F. wurde nach 
Schulentlassung aus dem Bliro eines Rechtsanwaltes und aus einer kaufmannischen Lehre 
wegen Unehrlichkeiten und unplinktlicher Arbeit entlassen. 15jahrig entlief er aus zwei 
Hausburschenstellen, stahl in der ersten im Sommer 1909 einer Kellnerin 65 Mark (3 Monate 
Gefangnis). 1m Januar 1910 beging er als Arbeitsloser einen Einbruch (6 Monate Gefangnis). 

In Flehingen (J uli 1910 bis Dezern ber 1911) gab er in seinem Verhalten keinen Anhalt zu 
einem Tadel und war in der ersten Flihrungsklasse ; flir seine Z ukunft a ber wurde keine giinstige 
Prognose gestellt. Nach Anstaltsentlassung war F. als Schreiber an einer Ortskrankenkasse 
beschaftigt, die ihm ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellte, und danach ein halbes Jahr als 
Kommis in einer Maschinenfabrik. 1m Juli 1913 lief F. den Eltern fort, trat als Kaufmanns
gehilfe in eine Freiburger Firma ein, verlor aber die Stelle gleich wieder, da er halbe Tage 
von der Arbeit wegblieb und mit Madchen herumzog; er aB in einer Wirtschaft, in der eine 
Damenkapelle spielte, und saB dort gewohnlich bis Mitternacht. Er machte Miets- und Kost
Bchulden und wurde im September 1913 wegen Zuhalterei und Diebstahls - er hatte aus einem 
Hausgang ein Fahrrad gestohlen - verhaftet (6 Monate Gefangnis). Wegen seines Alters 
kam er in die Anstalt nicht zuriick. 

1914 bis 1918 stand F. im Heer und bekleidete, als er nach einer Verwundung nicht mehr 
felddienstfahig war, auf einer militarischen Kassenverwaltung in Polen die Stelle eines 
Unterzahlmeisters. 

Mit Kriegsende Muften sich die Delikte. F. trat im November 1918 als Hilfsbeamter 
in ein Lebensmittelamt ein, wurde aber nach einer Unterschlagung von Brotmarken, mit 
denen er Handel trieb, im Juli 1919 entlassen (14 Tage Gefangnis). Auch einer Stelle als 
Zahlmeister, die er August 1919 bis Oktober 1920 auf einer Austauschstation fiir Kriegs
gefangene inne hatte, wurde er nach Unehrlichkeiten enthoben (ohne Strafverfolgung). 
Er hatte wahrend dieser Zeit ein flottes Leben mit Kurhaus- und Kasinobesuchen gefiihrt. 

Zwischen Oktober 1920 und Februar 1922 faUt eine dichte Reihe von Betrligereien und 
Diebstahlen wahrend wechselnder Aufenthalte in Karlsruhe, Mannheim, Berlin, Baden
Baden und in der Pfalz: Oktober 1920 bis Januar 1921 als Provisionsreisender einer Kerzen
fabrik in Karlsruhe, ebenso Januar bis Mai 1921 als Buchhalter einer Schokoladen- und 
Zuckerfirma unterschlug F. Geldbetrage und entwendete Waren, die er in seiner Akten
mappe als Geschenk oder zum Verkauf in offentliche Hauser mitnahm. Beide Firmen ent-



126 

lieBen ihn, ohne aber Strafanzeige zu erstatten. Auch ein Mannheimer Kohlengeschaft 
schickte ihn im November 1921 fort, als er in Abwesenheit des Chefs Gelder der Firma zu 
privaten Zwecken verbraucht hatte. November 1921 bis Februar 1922 unternahm F. "eigene 
Geschafte", indem er in Berlin und in der Pfalz unerlaubten Handel mit Wein, Schnaps, 
Zucker und Kartoffeln betrieb. Er erbrach wahrend dieser Zeit in Berlin bei dem Schwager 
einer Dirne, die ihn von Mannheim aus begleitet hatte, eine Schreibtischschublade und 
stahl ihm auBer dem vorgefundenen auslandischen Geld einen Mantel. Er ging damit in die 
Pfalz fliichtig, wo er im Januar einem Logiswirt eine Geldkassette erbrach. Mit dieser neuen 
Summe £loh F. nach Baden-Baden, "um es sich anzusehen" und wurde nun dort im Februar 
1922 festgenommen, nachdem er zwei Wochen lang im Hotel Schulden gemacht, sich unter 
Vorspiegelung falscher Tatsachen Geld geliehen und in dem Zimmer eines Gastes einen Dieb
stahl versucht hatte (Gesamtstrafe 31/ 4 Jahre Gefangnis). Er fiihrte sich in der Haft gleich
giiltig und unzuverlassig, machte im Friihjahr 1923 einen Ausbruchversuch. 

Nach seiner Entlassung im Mai 1925 heiratete F. im August ein wegen Eigentumsdelikten 
mehrfach vorbestraftes Madchen, das er als Inhaftierte wahrend seiner eigenen StrafverbiiBung 
im gleichen Gefangnis kennengelernt hatte. Sie brachte ein zwolfjahriges Kind mit in die Ehe. 
F. wurde in der Pfalz ansassig, wo ihm in dem Heimatorte seiner Frau eine Untervertretung 
fiir Fahrrader und Nahmaschinen vermittelt wurde. Nach einem schlechten Geschaftsjahr 
ging er im Juli 1926 nach Konstanz, um andere Arbeit zu suchen und fand bei einem Ka
meraden aus der Militarzeit, der ihn in seinem Autogeschaft mit Plakataustragen und Werben 
von Fahrschiilern beschaftigte, eine Anstellung. 1m Verlaufe eines Monates aber schon ver
wickelte sich F. in neue Unehrlichkeiten: als Bezahlung seines Mittagessens versprach er einen 
Seidenstoff, erschwindelte sich diesen aber erst in einem Geschaft unter der Vorgabe, ihn im 
Auftrage seiner Wirtin zu holen, die ihn selbst bezahlen wollte. Von einem Bekannten lieh e1' 
sich einen Anzug, den er nicht zuriickgab, und von einer Kellnerin unter falschen Angaben 
eine Geldsumme. 1m August stahl er auf dem Biiro seines Chefs aus einem Scheckbuch ein 
Formular, fiilIte es auf 320 Mark aus, fand aber beim Abheben das Konto bereits gesperrt, 
ging fliichtig und wurde im gleichen Monat in der Pfalz festgenommen. Wahrend der Unter
suchungshaft beglich die Frau des F. die Forderungen aller Geschadigten, die daraufhin ihre 
Strafantrage zuriickzogen. 

F. kehrte in seine Fahrrad- und Nahmaschinenvertretung zuriick und hat sich in seinem 
Geschafte nichts zuschulden kommen lassen. Auf einem Radfahrfest im Herbst 1926 aber, 
das von ihm geleitet wurde, solI er sich Betrage angeeignet haben; eine Strafanzeige ist jedoch 
nicht erfolgt. 

Flehingen entlieB ihn als "ein eingebildetes Biirschchen mit groBen Pliinen", 
von dem auch fUr die Zukunft nicht viel zu erwarten sei. Diese Vermutung hat 
sich bestiitigt. Wohin F. auch kam, hat er freilich fUr kurz durch sein "elegantes" 
und "sicheres" Auftreten geblendet. In Mannheim fand er 1921 einen Chef, 
der ihn protegierte, in der Pfalz gelang es ihm, AnschluB an Biirgerkreise zu 
gewinnen und sich mit einem Miidchen aus guter Familie zu verloben; als Kur
gast in Baden-Baden erhielt er auf sein vertrauenerweckendes AuBere hin Kredit, 
und nach einer seiner Festnahmen wird ihm, der nie Soliditiit besaB, die Ent
schuldigung zugebilligt, seinen "festen Halt als Kaufmann" durch die Inflation 
verloren zu haben. Nach einer gewissen Zeit aber wurde er entlarvt und kam 
in den Ruf des "Hochstaplers". In Konstanz trat er in Kurhaus und Kasino 
als reicher Hausbesitzer auf, gab sich in Mannheim als Biirochef aus, in 
Karlsruhe lieB er sich Visitenkarten mit einem falschen Titel drucken. Jeder, 
der ihn anstellte oder bei sich aufnahm, sah sich von ihm betrogen; er 
verschwand mit Waren, unterschlagenen Geldsummen, aufgebrochenen Kas
setten, um an neuem Orte aufzutauchen und dort, zuniichst noch unbelastet, 
seine Rolle von vorn zu spielen. Dabei hat er es immer wieder erreicht, einen 
Vertrauensposten zu erhalten und Anstellungen als Zahlmeister oder Buchhalter 
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zu finden, ja, man hat ihn sogar mehrfach nach seinen Delikten ohne Straf
anzeige gehen lassen. Auch ohne einen schwindlerischen Nebenzweck ging 
er seiner Passion nach, etwas vorzustellen, was er nicht war. So sollen sich 
in seinem Notizbuch Eintragungen uber waggonweise Warenbestellungen ge
funden haben, die keinerlei Realitat hinter sich hatten, und 1922 setzte er 
eine Annonce in die Frankfurter Zeitung, in der er eine "leitende Stellung" 
suchte. 

In seinem auBeren Au£treten kehrte F. schon als junger Bursche den flotten 
Herrn heraus; ISjahrig betrug er sich "frech und anmaBend, verkehrte viel 
mit Weibern" und t~ieb sich in einem Wirtshaus "Gluck und Glas" in Gesell
schaft von "unreifen Jungens" herum. Seine Arbeit aber, die er als junger 
Schreiber zu erledigen hatte, betrieb er sehr unzuverlassig, und die Eltern sahen 
mit Sorge seiner weiteren Zukunft entgegen; er leide an "GroBenwahn", so be
zeichnete die Stiefmutter einige Jahre spater sein groBspuriges und unreelles 
Auftreten. Zu einer ernsthaften Einsicht in sein Verhalten war er nie zu ge
winnen. Wohl hat er oft Versprechungen gemacht, wie seine Briefe aus den 
Inhaftierungen zeigen, und es an Worten nicht fehlen lassen. Kulant und £lussig 
schreibt er als 15jahriger Junge aus seiner zweiten Haft einen Brief, der sein 
un besorgtes und leichtfertiges Wesen tre££end beleuchtet: 

Strafanstalt X. Jan. 1910. 
Liebe Eltern! 

Ihr werdet sehr erstaunt sein, woher dieser eigenartige Brief kommt. Vielleicht bei 
der obigen tl'berschrift schon werdet Ihr Einsicht hieriiber erfahren haben, denn im Gefangnis 
ist niemand von uns als ich, Euer undankbarer Sohn "Franz". Ich will Euch alles schildern, 
was mir seit meiner Entfernung von Euch passiert ist. Von Mannheim fuhr ich nach Heidel
berg, um wieder eine Stelle als Hausbursche zu suchen, war fest iiberzeugt, eine Stelle zu 
finden; ich lief aber den ganzen Tag vergebens herum. Die alte Uhr, die ein ehrenwertes 
Andenken fUr den Vater war, verkaufte ich fUr 1,20 Mark bei dem Trodler Dambach. Dieses 
Geld langte bis Mittag; fUr ein Nachtquartier hatte ich keines mehr. Ich suchte schon mittags 
ein Platzchen, wo ich gegen die grimmige Kalte geschiitzt die Nacht verbringen konnte. 
Als ich so dariiber nachdachte, kam mir der ungliickliche Gedanke, im Schwanen, wo ich ja 
zuletzt gearbeitet hatte, im Holzkeller zu iibernachten. Abends gegen 12 Uhr schlich ich 
mieh ein. Ich muBte aber zuerst durch den Weinkeller, wo ich zum Gliick ein Licht vorfand. 
leh nahm nun eine Flasche Sekt und 2 Liter Milch mit in den Holzkeller, trank zuerst die 
Flasche Sekt aus und dann die Milch. In meiner Trunkenheit tappte ieh herauf. Es war 
1/22 Uhr. Die Wirtschaft war leer und alles ganz still. Zu meinem Ungliick stand die Wirt
schaft auf, und diese Gelegenheit lieB ieh nicht ungenutzt vorbeigehen. Ich ging hinein, 
und auch der Schliissel fiir das Biifett hing dort. leh machte es auf und nahm dann 300 Zigar
ren im Werte von 12 Mark zu mir, ferner 10 Postkarten und ein Kartenspiel. Als ich mich 
entfernen wollte, hing am Ausgang dem Sohn sein Gummimantel, den ich auch mitnahm. 
Dann nahm ich noch fiir 1,32 Mark Kleingeld aus der Kasse. 

Nun ging ich an den Bahnhof und wartete den Morgen ab und fuhr mit dem letzten Zug 
nach Mannheim, um den Gummimantel zu verkaufen. Der Trodler verlangte eine Ein
willigung von den Eltern. Ich fertigte eine solche an mit den Worten: "Hiermit bescheinige 
ich, daB mein Sohn den Gummimantel verkaufen darf. Frau Lang." leh erhielt fiir den Mantel 
4 Mark. Das meiste Geld habe ieh verfahren. Wurde es mir in Mannheim zu langweilig, 
fuhr ich nach Heidelberg, und hatte ich dort einmal die HauptstraBe durchgelaufen, so 
fuhr ich nach Mannheim. Mit den letzten 40 Pfennig fuhr ich nach Heidelberg und ging auf 
den Arbeitsnachweis. Auf einmal klopfte mir jemand auf die Schulter, indem er sprach: 
"Biirschchen, komm mit." Ich drehte mich um und erkannte einen Kriminalschutzmann. 
Ich wurde nun in das Gefangnis eingefUhrt, das ich vor ungefahr 3 Monaten verlassen hatte ... 
Auf solch ein groBes Urteil war ich nicht gefaBt. Das hiitte ich nicht machensollen ... Was 
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habe ich von dem ganzen Diebstahl nun gehabt? Nichts als bloB 5 Mark und dafUr ein halbes 
Jahr Gefangnis. 

1st aber sehr gut fUr mich, denn es ist hier mehr Erziehungsanstalt als Gefangnis ... 
Jetzt habe ich aber genug geschrieben; macht Euch iiber mich keine Sorgen mehr, denn ich 
bin gebessert und bessere mich jeden Tag. Auch werde ich noch vor meiner Entlassung eine 
Generalbeichte ablegen, und dann bin ich ein gliicklicher Jiingling von innen und auBen ... " 

Oberflachlich, wie die Versprechungen geschrieben sind, haben sie sich nie 
in die Tat umgesetzt, und unverandert zeigt 16 Jahre spater ein zweiter Brief, 
den F. nach mehrjahriger Haft kurz vor der Entlassung an ein Madchen schreibt, 

den 31 j ahrigen : 

"Ein herrlicher Sonntagmorgen ist's. Der Himmel klar, die Sonne lacht - die Glocken 
lauten zum Gottesdienst! Ich bin soeben zuriick von der Kirche und bin in einer frohen, 
feierlichen, gliicklichen Stimmung! Und so will ich Euch heute einige Zeilen schreiben. Vor 
allem wie immer herzlichen innigen Dank fUr Deine lb. Briefe, die mich bei bestem Wohl
sein erreichten ... Und nun kurz infolge Raummangel zur Beantwortung: Betreff der Nr. 
will ich also Deinen Wunsch endlich erfiillen, aber immer wieder meine Bitte, nur soweit 
als Dir es moglich ist, d. h. ohne Dir Entsagungen aufzuerlegen. Also SchuhgroBe stark 42 ... 
Meine Striimpfe haben auch schwer gelitten in Untersuehung, ieh bitte also, kaufe aber etwas 
leichte . .. Hemd bzw. Kragennummer habe ieh 40/41. Aueh ein Selbstbinder kannst Du 
beilegen, damit alles zusammenpaBt . .. Auch iiberlasse ieh meine weiteren diesbeziiglichen 
Wiinsche Deinem so guten Geschmack, der mich sicher wieder in freudigste Uberraschung 
versetzen wird ... Ferner fragst Du mich, ob mir in der Ferne noch ein Fiinkchen leuchtet? 
Ja gewiB. Und nun ziemlich nahe ist es vorgeriickt! Einige Wochen noch, und ich stehe am 
Wendepunkte meines Lebens! Ich bin aber fest iiberzeugt, daB der nachste Teil gliicklicher 
sich gestaltet als der vergangene. Ich habe so recht den Wert eines ruhigen, angenehmen 
Lebens schatzen gelernt und meine dementsprechenden Vorsiitze gefaBt. In dem letzten 
Brief muBte ich das schone Gedicht bewundern - es paBt gut, nur meine ich, ist das Dunkel 
doch erhellt! Meinst Du nicht aueh? Ich erwarte nun noch mit groBer Freude morgen Dein 
angemeldetes Paket ... Nun gehts auf Ostern, und gleichzeitig kommt unser Tag immer 
naher! 0, wie freue und sehne ich mich darnach, jetzt erst merke ieh, wie ich meine Strafzeit 
mit groBer Geduld durchgekampft habe, und der Lohn wird nicht ausbleiben, davon bin ich 
gewiB! Ich schreibe Dir nun wieder Deine eigenen Worte: es kommt auch einmal wieder 
anderst ... Es kommt keine Klage mehr tiber meine Lippen, ieh bin zufrieden mit meinem 
Schicksal, es liegt jetzt an mir, mein Gliick festzuhalten und dementsprechend zu leben ... 
Lebe wohl, laB es Dir nieht all zu lange werden, bis mein nachster Brief eintrifft, lege Dir keine 
I}ll zu groBen Entbehrungen meinetwegen auf und nimm nochmals fUr alles innigen Dank. 
In diesem Sinne griiBe ich Dich herzlich bis auf baldiges Wiedersehen und verbleibe Dein 
... F. 

Wahrend dieser Zeit gab 1925 die Gefangnisverwaltung das Urteil iiber ihn 
ab: "Klagen iiber seine Fiihrung kann man eigentlich nicht. Sein inneres Wesen 
aber verrat eine groBe Gleichgiiltigkeit." Nach Riickkehr aus dieser Haft ist 
insofern eine gewisse Ruhe in die Lebensfiihrung des F. gekommen, als er ge
heiratet und durch eine Untervertretung in Fahrradern und Nahmaschinen 

einen gleichmaBigen Beruf begonnen hat. Seine Haltung aber bleibt durchzogen 

von UnregelmaBigkeiten, und seine Ehe mit einer wegen Eigentumsdelikten 
vorbestraften Frau, die sich nach ihren Briefen phrasenreich und oberflachlich 
wie er seIber gibt, kann nicht hoch bewertet werden. 

(62) Hermann Otto, geb. 23. VI. 1892 in der Nahe von StraBburg. 
Gpltungsbedtirftiger. 

Er war der 80hn eines Kranfiihrers. Die Mutter hielt ihren Haushalt sehr sorgfaltig; 
ihr Vater war Trinkpr gewesen. Sie starb 1908. - O. genoB Realschulhildung und trat 16-
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jahrig als Biirogehilfe in ein Gaswerk ein. Er brannte seinem Vater, 17jahrig, unter Mit. 
nahme von 29 Mark durch und suchte im ElsaB Verwandte und Bekannte auf, trieb sich 
zigarettenrauchend im Sportskostiim, Wickelgamaschen, kurzen Hosen und einer Auto· 
mobilmiitze herum. Dem elsassischen Onkel entwendete er 43 Mark, ging damit fiir ein paar 
Tage nach Frankreich, darauf heimlich wieder nach Haus, stahl dem Vater einige Anziige, 
versetzte sie, brach in das Biiro des Gaswerkes ein und stahl dort 56 Mark. 

D. kam nach VerbiiBung einer Strafe nach Flehingen (Dez. 1910 bis Juli 1912), wo er tiich· 
tig, gewandt und fleiBig als Gehilfe auf der Kanzlei arbeitete. Bis Oktober 1912 blieb er 
mit einem Monatsgehalt von 30 Mark noch als Angestellter auf der Anstaltskanzlei und 
wurde von dort auf das Biiro eines elsassischen Biirgermeisteramtes empfohlen. 

Nach seinem Fortgang stellte sich heraus, daB er im September einem Tierarzt, der ihn 
mit Schreibarbeiten bescMftigte, 70-80 Mark und am letzten Tag aus der Wohnung eines 
Aufsehers Schmuckgegenstande im Werte von 250 Mark gestohlen hatte. Auf die Auf· 
forderung, Geld und Gegenstande zuriickzuschicken, schrieb er eine freche Antwort, er werde 
die Anstalt verklagen, falls ihm aus ihren Anfragen Unannehmlichkeiten entstiinden. Er 
wohnte bei einer jungen Forsterswitwe, "damit sie nicht so alleine sei", arbeitete in der 
neuen Stelle schlecht und lieB sich innerhalb des ersten Monats mehrere UnregelmaBigkeiten 
zuschulden kommen: er lieh sich von einem Madchen unter Vorzeigen eines falschen Hundert
markscheines 20 Mark, ohne die versprochene Riickgabe einzuhalten, versetzte einen von der 
Anstalt geliehenen SchlieBkorb und stahl aus einer Wirtschaft ein Buch (Gesamtstrafe 1 Jahr 
Gefangnis). 

Nach Entlassung im November 1913 trat O. wieder in eine Biirogehilfenstelle ein, kniipfte 
Beziehungen zu der Tochter einer guten Biirgersfamilie an und verlobte sich mit ihr unter 
der falschen Angabe, Kanzleiassistent am Steueramt zu sein. Er betrog und bestahl ihre 
Eltern und wurde 1914 zu 2 Jahren Gefangnis verurteilt. 1916 starb O. im Gefangnis. 

O. hat sein kurzes Leben in der Freiheit unter einem aufgeblasenen und 
schwindlerischen Treiben verbracht und erschien als ein "Hochstapler", den 
man "in der Hand" haben muBte. 

6. UngekHirte Faile. 

(63) Gustav Lorenz, geb. 15. IV. 1894 in Ziirich. 
Der Vater war ein schwachsinniger Flickschuster; die Mutter starb 1907. - L. war 

korperlich und geistig mangelhaft entwickelt. Er stahl 13jahrig Fahrrader, 14jahrig als 
Knecht seinem Bauern eine Uhr aus dem Sekretar und dem Nachbarn aus einem Werk
zeugkasten einen Revolver. Nach kurzer Unterbringung in einem Kinderheim wurde er 
15jahrig nach Flehingen iiberwiesen, wo er in zwei Aufenthalten (Februar 1910 bis Oktober 
1912, November 1912 bis Dezember 1913) in der Schuhmacherei arbeitete. Er fiihrte sich 
wahrend dieser Zeit schlecht; entwendete eine Biirste, ein Taschenmesser, Hefte und Geld; 
fiigte sich schwer in die hausliche Ordnung, war widerspenstig, stritt und machte einen Ent
weichungsversuch. Nach einem ersten Anstaltsaufenthalt entlieB ihn sein Meister, da er log 
und stahl, nach dem zweiten ging er nach Ziirich zu einer verheirateten Schwester, die ihm 
eine Stelle besorgen wollte. 

Seither hat L. seine Jahre in stetem Ortswechsel verbracht. Nachdem er sich wahrend 
des Krieges an verschiedenen Orten in der Schweiz aufgehalten hatte und dort mehrfach 
wegen Eigentumsdelikten und wegen Bruches der Landesverweisung verurteilt war, pen
delte er nach dem Krieg zwischen dem siidlichen Baden und der nordlichen Schweiz hin und 
her. Nach einem Delikt auf Schweizer Boden pflegte er nach Deutschland und nach einem 
in Deutschland in die Schweiz fliichtig zu gehen (insgesamt 2 Jahre Gefangnis und Arbeits
haus). Das Strafregister vermerkt seine Delikte nur unvollstandig; ab 1923 konnte es an 
Hand von deutschen Gefangnisakten erganzt werden, und moglicherweise waren auch in 
den Jahren zuvor die Delikte Mufiger. 

L. stahl im Friihjahr 1923 in Ziirich einem Schuhmachermeister, bei dem er in Arbeit 
stand, 125 Franken aus dem Stehpulte, verschwand damit nach Lorrach und ent
wendete dort einem friiheren Arbeitgeber wahrend der Mittagspause zwei Paar Schuhe 

Fuchs, Fiirsorgeziiglinge. 9 
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und im April ein weiteres Paar aus einer ihm ebenfalls bekannten Werkstatte. Er verbiiBte 
die Strafen bis in den Oktober 1923. Bis zu einer neuen Verhaftung im Marz 1924 wurden 
wieder 7 Delikte anhangig: nach der Gefangnisentlassung unter falschem Namen als Hand
langer bei einem Schweizer Schreiner beschiiftigt, entwendete er noch im Oktober einem 
Zimmergenossen aus einem offenen Koffer Anziige, Wasche und Schuhe und £1oh damit 
iiber die Grenze. In den nachsten Wochen stahl er Kleidungsstiicke aus dem Aushang von 
drei Konfektionsgeschiiften, unterschlug einem Bekannten, fiir den er einen Anzug und 
einen Mantel zu versetzen hatte, die Halfte des Erloses; im Januar stahl er einem Kame
raden einen Anzug und entwendete ein PlatingebiB (insgesamt F/4 Jahr Gefangnis). Auf 
die StrafverbiiBung folgt sogleich im Sommer 1925 ein neuer Diebstahl in der Schweiz 
(6 Monate Arbeitshaus). 

Aus den deutschen Akten geht hervor, daB er meist beschaftigungslos ist 
und haufig bettelt, kurz, manchmal nur tageweise bei einem Meister in Arbeit 
steht und in Schlafstellen wohnt. Gefangnisakten stellen neb en seiner Imbezilli
tat einen Infantilismus fest. L. hat eine hohe Fistelstimme und stottert stark; 
wenn er aufgeregt ist, solI er kaum sprechen konnen. Er fiihrte sich in den 
Haftzeiten gut, erhielt aber die Prognose, "der gleiche zu bleiben". 

Eine Photographie der Verbrecherkartothek zeigt den 30jahrigen in dem 
Wuchs und dem Gesichtsausdruck eines Jiinglings. Eine verdrossene Miene, 
ein heruntergezogener Mund und starke Querfalten auf der niederen Stirn 
geben dem Gesicht einen unwirschen Ausdruck. 

(64) Adolf Breitinger, geb. 25. XI. 1893 in einem Dorf im nordlichen Schwarzwald. 

Der Vater geht heute noch in die gleiche Fabrik, in die er vor 30 Jahren eintrat; er hat 
in seiner Ortschaft den Ruf eines "guten, ruhigen, dummen Mannes". Die Mutter neigt zum 
Trunke. 

Nach einem Geld- und einem Fahrraddiebstahl kam B., 12jahrig, fUr den Rest der Schul· 
zeit in ein Kinderheim. Er blieb nach Schulentlassung in einer ihm vermittelten Glaser
lehre 11/2 Jahre lang, brannte aber wahrend dieser Zeit, jedesmal unter Mitnahme von Geld 
oder Gegenstanden, mehrmals durch. Eben 16 Jahre alt geworden, stieg er mit zwei 
gleichaltrigen Kameraden in eine Wirtschaft ein, wobei gemeinsam drei Flaschen Wein, 
sieben Flaschen Bier, sieben Wiirste, 50 Zigarren und 15 Mark aus der Ladenkasse ge
stohlen wurden. 

Nach VerbiiBung einer Gefangnisstrafe kam B. nach Flehingen und arbeitete dort in 
der Landwirtschaft (Februar 1910 bis August 1911). Seine Leistungen waren schlecht, und 
einmal entwich er. 1911 aus der Anstalt entlassen, urn in die Maschinenfabrik einzutreten, 
in der sein Vater arbeitete, hielt er an keiner Stelle aus. 1913 hatte B. mit 19 Jahren 
in seinem Heimatort ein uneheliches Kind, dessen Mutter, ein beschranktes Madchen von 
einem kleinen Bauernhof, er 1915 heiratete. 

An Delikten liegen zwischen Anstaltsentlassung und Kriegsbeginn 1912 eine Korper
verletzung und 1914 ein Diebstahl vor. 1912 geriet B. auf dem Nachhauseweg von einem 
Wirtshausbesuch in Streit mit seinen Kameraden und verletzte einen von ihnen durch einen 
Messerstich in die rechte Hand (1 Monat); im Sommer 1914 bei einem Karussellbesitzer be
schiiftigt, stahl er nachts mit einem Komplizen aus dem Stand eines Gastwirtes 30 Flaschen 
Wein und aus einer SchieBbude, zu der er die Zeltwande zum Einschliipfen durchschnitten 
hatte, Bierkriige und kleine Gegenstande; am nachsten Morgen fand der Arbeitgeber die Kom
plizen betrunken in seinem Packwagen, so daB sie das Gestohlene nicht mehr verbergen 
konnten (5 Monate Gefangnis). 

Nach Bezirksamtsakten wurde B. auBerdem haufig wegen Bettelei, Unfug, Ruhestorung 
und Obdachlosigkeit mit kleinen Geld- und Haftstrafen belegt. 

Wahrend des Krieges erhielt er 1915 in der Garnison eine dreiwochige Arreststrafe, 
da er sich wiederholt ohne Urlaub des Nachts in der Stadt herumtrieb, in Privathauser ein
drang und die Bewohner in der ungehorigsten Weise belastigte. 1916 im Feld wurde er wegen 
Diebstahls, Notzuchtversuches und unerlaubter Entfernung verurteilt (101/ 2 Jahren Zucht-
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haus). Einzelheiten dieser Delikte sind von objektiver Seite, nicht erhiiltlich gewesen. B. 
seIber gab im Zuchthaus dariiber an: "Mir sind in RuBland die Finger erfroren; darum sollte 
ich entiassell werden; auf dem Weg zum Arzt traf ich einen Kollegen, der mich ZUID Trinken 
verleitete; wir tranken den ganzen Tag, bis ich total betrunken war. lch stahl nun ein Fahr· 
rad, fiel aber, well ich zu betrunken war, um; dann begegnete mir eine alte Frau, die ich, ohne 
zu wissen, was ich tat, anfiel." B. fiihrte sich in der Haft sehr gut, arbeitete als Schreiner 
und erhielt nach der HiiJite der StrafverbiiJlung im Juli 1921 Strafurlaub auf Wohlverhalten. 

Er nahm nach Riickkehr in sein Heimatdorf ein Jahr lang Arbeit in Fabriken und 
Zimmermannsgeschaften an, wurde aber jedesmal wegen ungeniigender Leistungen entlassen 
oder lief seIber aus der Stelle weg. 1922 ging er nach einem Sittlichkeitsdelikt fliichtig ins 
Ausland, von wo er nicht zuriickgekehrt ist. - Die Frau des B. ist Arbeiterin in einer Spinnerei; 
die Kinder, das voreheliche und ein 1922 ehelich geborenes, werden bei den GroJleltern er· 
zogen. 

In Flehingen gehorte er "zu den minderwertigsten Zoglingen", war schwer er· 
ziehbar und intellektuell sehr beschrankt. In den Jahren nach Anstaltsentlassung 

hieB es in seinem Heimatdorf iiber ihn: "Er lauft in der Welt herum, ist einmal 

in Baden.Baden, dann ein paar Tage zu Hause, dann wieder in Karlsruhe und 

so fort. Was solI man da machen? Mit Lumpen kann man nichts anfangen." 
Auch nach seiner guten Fiihrung in der Haft ist nachher seine Arbeit keine 
bestandige geworden. Der Biirgermeister seiner Ortschaft gibt heute an, er 
habe an keiner Stelle ausgehalten, bis er Frau und Haus verlieB und sich nun 

seit Jahren an unbekannten Orten aufhalt. Er gilt auch dort als sehr beschrankt 
und neigt zum Trunk. 

(65) Paul Hellwig, geb. 12. III. 1896 in einem Stadtchen im siidbadischen Schwarz. 
waldo 

Beide Eltern genieBen einen schlechten Leumund. Der Vater, als Schreiner in einer 
Uhrenfabrik, arbeitete regelmal3ig, pflegte aber Samstags bis Montags betrunken zu sein 
und im Rausche "unmenschlich" in seinen Ziichtigungen und Gewalttaten zu werden; er 
war auch auBerhalb der Trunkenheit sehr erregbar, aber immer "rasch wieder gut". Einmal 
wurde er wegen Diebstahls bestraft. Die Mutter arbeitete hiiufig im Taglohn und ging des Som· 
mers in die Beeren, besorgte ihren Haushalt liederlich, saB bei den Nachbarsfrauen Imd blieb 
oft abends bis nach 11 Uhr fort; sie wurde in ihrer Ortschaft als eine Frau mit finsterem 
Gesichtsausdruck, bOser Zunge und bissigem Charakter geschildert. 

H. wird von der Schule als "auBerordentlich geweckt" bezeichnet. 11jahrig beging er 
mehrere schwere Diebstiihle; er stieg einige Male vom Kiichenfenster der elterlichen Wohnung 
fibers Dach in fremde Hauser und stahl eine Taschenuhr, aus einem verschlossenen Koffer 
4,80 Mark, aus der Tasche einer an der Wand hangenden Hose einen Geldbeutel; von der 
StraBe aus stieg er durchs Fenster in eine Wohnung ein und nahm 30 Franken aus einer 
Schublade. 12jahrig als Hirtenbub in Familienpflege gegeben, stahl H. auch dort, einmal 
einem Knecht 10 Mark und aus dem offenen Schreibpult eines Kaufladens 240 Mark, von 
denen sich nach seiner Festnahme noch 172 Mark in seinem Schulranzen fanden. 

14jahrig nach Flehingen iiberwiesen, erlernte H. in drei Jahren die Schreinerei (August 1910 
bis Oktober 1913). Er solI ausgezeichnet in seinem Handwerk gearbeitet und zu den besten 
Zoglingen seines Meisters gehOrt haben. Er entlief dreimaI, 1910, 1911 und 1913. Bei der ersten 
Entweichung, nachdem er sich des Nachmittags in der Niihe im Heu versteckt gehalten hatte, 
brach er abends in eine der AnstaItswerkstatten ein, um sich mit unauffiilligen Kleidern und 
Schuhen zu versehen. Am nachsten Morgen in einem Nachbardorfe festgenommen, brannte 
Elr dem Schutzmann, der bei dem "offenherzigen Benehmen" des Jungen "kein Arg" hatte, 
wieder durch; stahl auf der weiteren Flucht beim Einsteigen in zwei GehOfte Kleidung und 
Geld; kaufte sich auf der Durchreise in Baden-Baden Stock und Kragen; unterschlug, zwei
mal im Kirschenbrechen und Heuen beschiiftigt, geliehene Kleidungsstiicke. 10 Tage nach der 
Entweichung stellte er sich seIber der Polizei. 1m Oktober 1913 von der Anstalt entiassen, 
blieb er nach einem nicht mehr naher festzustellenden "unliebsamen Vorkommnis" freiwillig 

9* 
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bis April 1914 in Flehingen; arbeitete danach bis Juli des gleichen Jahres in seinem Heimatort 
in einer Mobelschreinerei und fragte Ende Juli an, ob er nach Flehingen zuriickkommen 
konne. Da er dieselbe Anfrage 1919 nach seineD ersten Nachkriegsdelikten stellte, hat wahr
scheinlich auch 1914 eine Verfehlung vorgelegen. 

Wahrend des Krieges desertierte H. 1916 und beging 1918 einen Diebstahl (beides ist im 
Strairegister nicht vermerkt und geht aus spateren Strafakten hervor). Er wurde anlaf3lich 
der Fahnenflucht psychiatrisch begutachtet; Akten damber waren nicht mehr erhaltlich. 

Nach Kriegsende stand H. im Grenzschutz Ost, kehrte erst im Juni 1919 in seine 
Heimat zuriick und arbeitete mit Unterbrechungen bis zum Oktober in einer Metall
warenfabrik. Wahrend dieser Zeit war er ofters auf Reisen und machte groBe Ausgaben, die 
er aus dem Verdienst von Zigarrenschmuggel ermoglicht haben will. Ein Verdacht, in den 
er kam, im September nachts in einem GehOft eine rauberische Erpressung begangen zu 
haben, konnte nicht mit geniigendem Beweismaterial gestiitzt werden, und das Verfahren 
wurde eingestellt. Zwischen dem 6. Oktober 1919, an dem er seine Fabrikarbeit nieder
legte, und dem 26. Februar 1920, an dem es endgiiltig gelang, ihn zu verhaften, liegen 
fiinf zur Anzeige gekommene Delikte VOT, gefolgt von Fluchten bis nach WestpreuBen, das 
er von seiner Militarzeit her kannte. H. ging zunachst am 6. Oktober nach Karlsruhe, 
angeblich um Arbeit zu suchen, wohnte in einem guten Hotel und zechte mit Dirnen. 
Als nach vier Ta.gen sein Geld verbraucht war, gab er sich in eleganter Aufmachung in 
einem Schwarzwalddorf bei einem 72jahrigell Gemeindeverrechner als Untersuchungs
richter eines Landgerichtes aus; auf Grund einer Anklage gegen ihn wegen Veruntreuung 
von Gemeindegeldern sei er beauftragt, die Kasse zu beschlagnahmen und die vor
handenen Summen bis AbschluB der Untersuchung auf dem nachsten Amtsgericht abzu
liefern. Der bestiirzte alte Mann gab die Kasse ab, und H. forderte ihn auf, zu dem 
betreffenden Amtsgericht mitzugehen. Auf halbem Wege fragte ihn H., ob er seine Papiere 
bei sich habe, tat auBerst ungehalten bei der Verneinung und argerlich iiber die so ent
stehende Hinauszogerung der Angelegenheit, schickte ihn um und hieB ihn am nachsten 
Morgen punkt 1/29 Uhr mitsamt seinen Papieren auf dem Amtsgericht erscheinen, andernfalls 
er ihn mit der Gendarmerie holen lassen werde. H. seIber verschwand in einem groBen Wald 
und loste sich auf der nachsten Bahnstation eine Fahrkarte II. Klasse nach seinem Heimat
ort, wo er seinen Kameraden am folgenden Tage ein Weingelage gab. Danach gelang es ihm, 
sich 4 Wochen an verschiedenen badischen Orten unter falschem Namen als Photograph, 
Zahntechniker oder Sohn eines Biirgermeisters verborgen zu halten. - 1m November in 
einem Schwarzwaldstadtchen erstmalig festgenommen und in einem kleinen Amtsgefangnis 
inhaftiert, brach er 10 Tage spater aus: als der Aufseher abends in seine Zelle kam, sprang 
H. heraus, wad die Tiir von auBen zu, schlug Larm und entriB dem darauf herbeieilen
den Sohn des Aufsehers seineD Schliisselbund, den er einige Tage spater mit der Post 
als Packchen zuriickschickte; er offnete sich die Tiiren, schloB das Haupttor von auBen 
wieder zu, hielt sich wahrend des Abends in einem Verschlag im Heu versteckt und ging 
nachts in Sturm und Regen bis in ein Stadtchen, wo er sich am nachsten Morgen Geld durch 
den Verkauf eines Ringes beschaffte. - Einem Vetter, zu dem er mit dem Erlose fuhr, stahl 
er im gleichen Monat Papiere, Geld und Kleidung (ohne Strafverfolgung); reiste damit nach 
Karlsruhe und schloB mit einer dortigen Firma einen Vertrag auf Alleinverkaufsrecht von 
elektrischen Christbaumlichtern und Diebesfangern fiir Autos und Fahrrader ab; stahl auf 
dem Biiro der FirlI1a ein Scheckbuch und stellte in den nachsten Tagen in Stuttgart Schecks 
daraus aus. - H. fuhr nun Anfang Dezember, da ihm ein weiterer Aufenthalt in Baden ge
fahrlich schien, durch Wiirttemberg und Bayern in Etappen bis nach Thorn und Graudenz, 
ohne sich langer als zwei Tage in einer Stadt aufzuhalten. Anfang Januar fuhr er wieder 
nach Bayern zuriick, kaufte auf dem Lande Gold an und verkaufte es in Miinchen; schickte 
von dort ein Paket mit alter Kleidung nach Hause, da er sich "neu ausstaffiert" habe und 
legte fiir die ganze Familie Geschenke in Gold, Uhren, Ketten und Ringen beL Ende Januar 
stahl er in Miinchen in einem Logis Geldund Papiere, einige Tage spater in Stuttgart eine 
Brieftasche abermals mit Geld und Papieren. Dabei wurde er ertappt und zur Wache gefiilrrt, 
entsprang aber unterwegs und konnte erst Ende Februar wieder in Bayern aufgegriffen werden 
(31/, Jahre Zuchthaus). Nach guter Fiihrung und fleiBiger Arbeit erhielt H. im Oktober 
1922 Strafurlaub auf Wohlverhalten. 

!hm wurde mit der Entlassung Arbeit in seinem Heimatort vermittelt, und er seIber 
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stellte in Aussicht, "an Feierabenden noch Baumstumpen im Walde" auszumachen. Ob er 
die Stelle iiberhaupt angetreten hat, laBt sich nicht ersehen. H. seIber gibt spater an, 1922 
Tabakreisender gewesen zu sein. AktenmaBig steht erst wieder fest, daB er am 1. April 1924 
mit zwei Kollegen in seinem Heimatort ein Uhrengeschii.ft aufmachte, in dem er seIber die 
Stelle des Schriftfiihrers einil.ahm. 14 Tage nach Eroffnung des Geschaftes ging H. fliichtig 
mit 50 Mark aus der Kasse, 180 Mark Firniengeldern, die er sich auf eine Postanweisung aus
bezahlen lieB, und 12 Musterpaketchen mit je einerUhr. Erreistedurch badischeund wiirttem
bergische Stadte und verkaufte, als ihm das Bargeld ausgegangen war, noch im April die 
Musteruhren in Niirnberg. ImMai verschickte .er von Fiirth, Bamberg und Erlangen unter 
Nachnahme von 1,20-5,20 Mark an 400 Adi-essen, die er ZeitBchriften und Adi-eBbiichern 
entnahm, ein, selbstverfaBtespolitisches Gedicht mit dem Titel "Denke daran", um "das 
Nationalgefiihl der Deutschen zu wecken"; ca. 80 Nachnahmen wurden eingelost (Gesamt
strafe 8 Monate Gefangnis). 

1m Februar 1925 entlassen, beging er das nachste Delikt 3 Wochen spater. Er hatte 
Arbeit in einem Baugeschaft in Wiirttemberg angenommen, wohnte in einem moblierten 
Zimmer bei einem Polizeibetriebeassistenten und stahl ihm, als dieser am 1. Marz ein Stiick 
Vieh verkauft hatte, 550 Mark, einen Revolver, eine Taschenuhr und eine Tabaksdose aus 
einem Schrank des Wohnzimmers. Damit ging er fluchtig und verbrachte innerhalb einer Woche, 
mit Autofahrten, Sekt- und Weinzechen, die Halfte des Geldes (11/S Jahre Zuchthaus). H. 
machte nach seiner Festnahm.e im Marz in der Untersuchungshaft einen Selbstmordversuch; 
er hatte sich am Of en seiner Zelle aufgehangt, aber der um die Essenszeit in die Zelle kommende 
Oberwachtmeister konnte ihn rechtzeitig abschneiden. Ein abermaliger Versuch wurde 
nach den AuBerungen des H. und "nach seinem zur Schau getragenen Benehmen" 'erwartet, 
trat aber nicht ein. H. wurde nach guter Fuhrung im September 1926 entlassen. 

Nach Personalangaben ist er kraftig und "besetzt" gebaut, ist mittelgroB 
gewachsen, gut genahrt und gesund; er hat dichte blonde Haare, einen auf
rechten Gangund gewandtes Auftreten. Seine Kriminalitat ist von Anbeginn 
an auf relativ groBe Objekte gegangen und hat sich in der Ausfiihrung" ver
schiedener Formen bedient; in Kindheit und Pubertat waren es fast ausschlieB
lich Einbriiche und Einstiege, in spateren Jahren einfache Diebstahle und Be
triigereien. Bestohlene und Betrogene erwahnen die gute Erscheinung und das 
bestimmte Auftreten des H. In Flehingen wurde er seinerzeit sehr giinstig 
beurteilt und eine Kriminalitat keineswegs erwartet. Wahrend etwa die Kalt
bliitigkeit des Fischer (56) oder die hochstaplerischen Neigungen des Forbach 
(61) und Otto (62) in Anstalt und Werkstatte unverkennbar waren, ist H. durch 
dreiJahre hindurch der "liebste" Zogling seines Meisters gewesen, den man mit 
guten Erwartungen entlieB. Von zwei Photographien aus den Jahren 1919 
und 1920, die UIl). einige Monate auseinanderliegen, zeigt ihn die erste in schnei
diger, aufrechter Haltung mit heiterem und keckem Gesichtsausdruck; auf 
der zweiten ist seine Haltung zusammengesunken, das Gesicht faltig, miide und 
gedriickt; man glaubt, einen um Jahre alteren Menschen vor sich zu haben. Ob 
er starken Schwankungen der Stimmung ausgesetzt ist, lieB sich nicht in Er. 
fahrung bringen, da sein - auBerbadisches - Zuchthaus auf Anfragen nicht 
antwortete. 



c. Zusammenfassung. 
Die Gruppen in ihren sozialen Beziigen. 

Die Zeichnung der Einzelschicksale, die unter dem doppelten Gesichtspunkte 
des sozial-rechtlichen Verhaltens und der individuellen psychischen Artung 
vorgenommen wurde, hat von diesen beiden Gesichtspunkten aus schon ver
wandte Erscheinungen zusammengeriickt. Es solI nun weiterhin, um Ergebnisse 
allgemeiner Art zu gewinnen, nachgepriift werden, wieweit und in welcher Art 
Gemeinsamkeiten innerhalb der drei Gruppen sich hinsichtlich der gesamten 
sozialen Lebensfiihrung feststellen lassen, und wieweit hierin diese Gruppen 
sich charakteristisch gegeneinander abheben. Es interessiert also im folgenden 
nicht mehr in erster Linie das Einzelschicksal, sondern ein Gruppenschicksal. 

Wie die Fragestellung nach dem gesellschaftlich-rechtlichen, beruflichen und 
hauslichen Leben als den Momenten, die fiir das soziale Dasein des einzelnen 
formgebend sind, die Deskription der Lebenslaufe durchzog, wird ebenso die 
Zusammenfassung der Tatsachen unter die drei Fragen gestellt: 

1. In welcher Art gestaltet sich das gesellschaftlich-rechtliche Verhalten, die 
Kriminalitat, der verschiedenen Gruppen? 

2. Welche Form findet das berufliche Dasein in ihnen? 

3. Welches Aussehen gewinnt das hausliche Leben der verschiedenen Gruppen? 

Innerhalb dieser drei Blickrichtungen miissen zugunsten scharf fixierter 
Bilder Einzelheiten von Wichtigkeit herausgehoben werden. Unter der Krimi
nalitat ist einerseits der quantitativen Haufung der Delikte, andererseits ihrer 
inhaltlichen Besonderheit nachzugehen, um aufzuzeigen, welche Eigenart die 
Kriminalitat in der jeweiligen Gruppe findet. Aus dem Stoffe selbst ergeben 
sich dabei verschiedene Phasen, die zu beriicksichtigen sind: 1. Beginn der Ver
wahrlosung und Friihdelikte, 2. Delikte in der Zeit der ersten Freiheit, d. h. 
Delikte nach Anstaltsentweichungen, solche zwischen mehrmaligen Anstalts
aufenthalten und erste Riickfalle nach der letzten Anstaltsentlassung, 3. Delikte 
wahrend der Militarzeit und 4. gesamte Kriminalitat seit der endgiiltigen An
staltsentlassung. 

Die Untersuchung des Berufslebens hat sich iiber Inhalt und Niveau 
der Ar beit zu orientieren und da bei Vergleiche zwischen den Beschaftigungen 
vor der Anstalt, dem in der Anstalt erlernten und dem weiterhin beibehaltenen 
oder aufgegebenen Berufe des spateren biirgerlichen Lebens zu ziehen; ferner 
ist Bestandigkeit oder haufiger Wechsel der Beschaftigungen zu priifen, wobei 
auch die Frage nach einer ortlichen SeBhaftigkeit und nach Gleichheit oder 
Verschiedenheit von Wohnort und Geburtsort einbezogen wird. 
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Zur Charakterisierung des hauslichen Lebens endlich wird zunachst 
die Tatsache Ehe oder Nichtehe und im ersteren FaIle stabile oder erschiitterte 
und gescheiterte Ehe in den Mittelpunkt gestellt; Personlichkeit der Frau, Her
kurut und eventuelle Berufsarbeit ihrerseits wird dabei zu streifen sein. Daneben 
steht die Frage nach der Tatsache eines festen Wohnsitzes iiberhaupt, was in den 
meisten Fallen, aber nicht immer, mit der Ehe zusammeruallt, und wo eine 
Hauslichkeit vorhanden ist, die Frage nach ihrer Qualitat, die nach den beiden 
Seiten der GroBe und Geordnetheit hin zu untersuchen ist. Zu naheren Mit
teilungen iiber die hauslichen Verhaltnisse konnte nur die eigene Nachschau 
beriicksichtigt werden, da erfahrungsgemaB Fremdangaben wegen ihrer ver
schiedenen subjektiven MaBstabe kein Vergleichsmaterial lieferten. Angaben 
iiber die Zahl der Kinder innerhalb der verschiedenen Gruppen und ihre eheliche 
oder uneheliche Geburt schlieBen die Betrachtung der Hauslichkeiten abo 

Diese Fragen sind durchzufiihren fiir die drei Obergruppen der Nicht-, Leicht
und Schwerkriminellen und fiir die charakterologischen Typen, in denen die 
Gruppengemeinsamkeiten wieder eine gewisse Besonderung erfahren. Das 
Interesse liegt dabei auf der psychologischen Seite der Feststellungen. Auf eine 
statistische Auswertung der Ergebnisse hingegen, wie hier nochmals betont sei, 
ist bei dem auf ganz andere Zwecke zugeschnittenen Umfang des Materials selbst
verstandlich zu verzichten. Werden im folgenden trotzdem Zahlen festgelegt, 
so geschieht das nicht, um einen Hinweis auf prozentuale Werte mit dem An
spruch auf Verallgemeinerung zu bieten, sondern um das vorliegende Material 
selbst zu gruppiereil. 

I. Verhalten zur Gesellschaft. 
1. Friihdelikte. 

Die Beobachtung des Beginnes der Verwahrlosung, wie sie den Akten 
iiber die Erklarung der Fiirsorgeerziehung zu entnehmen ist, bewegt sich.in 
den meisten Fallen um den Zeitpunkt des ersten Deliktes, da dieses als erster 
ZusammenstoB mit den Interessen der Offentlichkeit deren Blick auf sich zog, 
wobei unter naherer Priifung der Verhaltnisse das Delikt sich nicht etwa als 
harmloser Jungensstreich auffassen lieB, nicht als eine isolierte Erscheinung, 
der keine tiefere Bedeutung zukam, sondern als erwachsen auf dem Boden einer 
allgemeinen Verwahrlosung. GewiB gibt es bloBe Jungensstreiche oder, fiir das 
vorliegende Material zutreffend, solche Delikte, die mit dem Kern der Person
lichkeit nichts zu tun haben und als Zeichen einer exogenen Verwahrlosung auf
zufassen sind; lebendige Beispiele dafiir bieten die drei hochstehenden Falle 
des Konig (1), Baumann (2) und Klatt (3). Aber auch hier war das Delikt 
immerhin in eine solch ausgebreitete, wenn auch auBere Verwahrlosung ein
gebettet, daB ihr ohne auBerhausliche Erziehung keine Grenze zu setzen war. 
DaB in unserem Material das Friihdelikt durchweg von einer ernst zu nehmenden 
Bedeutung ist, erklart sich natiirlich daraus, daB belanglosere FaIle gar nicht 
in die Anstaltserziehung gelangen, sondern unter Schutzaufsicht gestellt oder in 
FamiIienpflege gegeben werden. 

Der eigentliche Beginn der Verwahrlosung ist nach dem Gesagten tatsachlich 
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um ungewisse Zeit frillier als das erste Delikt anzusetzen; da aber zumeist dieses 
nur eindeutig festliegt, ist, falls es nicht ausdrucklich anders vermerkt ist, der 
Beginn der Verwahrlosung dem Termine des ersten Deliktes gleichgesetzt. Ohne 
Delikt ist die Fiirsorgeerziehung nur in wenigen Fallen ausgesprochen (8, 23, 48, 
52); auch bei ihnen aber folgten, ausgenommen (8), Delikte in spateren Jahren. 
FUr den Zeitpunkt der Verwahrlosung nun, wie ihn die Akten angeben, sind deut
liche Verschiedenheiten innerhalb der drei Gruppen zu beobachten. Unter den 
12 Nichtkriminellen tritt die Verwahrlosung bei sieben Reprasentanten erst 
nach der Sch ulen tlassung auf (1-3, 6-8, 12), und zwar abgesehen von einem, 
der erst 16jahrig verwahrlost (7), durchweg bei den 14- und 15jahrigen. Zweien 
von ihnen, Konig (1) und KJatt (3), werden zudem ausdriicklich von der Schule 
beste Zeugnisse ausgestellt; Konig gilt als guter und fieiBiger Schuler, dessen 
spatere Verwahrlosung iiberraschte, Klatt war stets unter den Ersten in der 
Klasse, und sein Lehrer erwartete, "daB einmal etwas Tiichtiges aus ihm werden 
wiirde"; auch Baumann (2), durch seinen fruhen Sandhandel verwildert, wurde 
dennoch von Lehrer und Geistlichem in seiner guten personlichen Anlage erkannt; 
Diese drei sind mit den besten Gaben ausgestattet, gesunde'und regsame Jungen, 
deren Milieu in der Fuhrung ihrer Aktivitat versagte und nicht hinreichte, ihnen 
nach der Schule Inhalt und Richtung zu geben, eben in dem Augenblick, als 
sie dessen in der Aufnahmefahigkeit und Biegsamkeit der Pubertatsjahre be
sonders bedurft hatten. Sie sind ihrerPersonlichkeit nach der glucklichste Typ 
der I. Gruppe und stehen auch heute in ihrer Lebensfiihrung an der Spitze des 
ganzen Materials. In einigen dieser FaIle (1,3,7) ist uber die Elternhauser nichts 
Nachteiliges bekannt; in den iibrigen aber liegen schon Auffalligkeiten vor, wie 
heruntergekommene hausliche Verhiiltnisse (2,6), Liederlichkeit der Mutter (8), 
Delikte des Vaters (12), und bei dreien der Jungen seIber treten bereits per
sonliche Eigentumlichkeiten auf; Groll (8) gilt als Sonderling, Berg (6) zeigt 
infantile Ziige, Mehler (7) ist homosexuelI. 

Funf Reprasentanten dieser guten Gruppe verwahrlosen noch als Schul
pflichtige, bemerkenswerterweise aber drei von ihnen erst wahrend des letzten 
Schuljahres (4,5,9). Nur zwei (10, ll) als die einzigen dieser Gruppe, verwahr
losen schon mit 11 Jahren; sie schwanzen die Schule, vagabundieren, betteln 
oder begehen kleine Diebereien. Unter diesen fiinf ungiinstigeren Fallen ist 
keines der Elternhauser mehr ohne groben Defekt. Zweimal sind wohl die Mutter 
brave und fieiBige Tagelohnerinnen, die Vater aber vorbestrafte Trinker (10, 11); 
leichtsinnig ist das Milieu, in dem Gartner (9) aufwuchs, zerfahren der Haushalt 
der Familie Holders (5); am besten Bah noch die Hauslichkeit aus, der Kuhl (4) 
entstammte, aber doch vernachlassigte seine Stiefmutter ihn neben ihren eigenen 
Kindem. Diese funf £ruh Verwahrlosten sind aIle vor Flehingen in Kinder
anstalten (9,11) oder in Familienpfiege gewesen (4,5,10). 

Von den vier Grenzfallen der I. Gruppe, die unmittelbar nach der Anstalt 
eine leichte, aber wieder verschwindende Riickfalligkeit zeigen, haben zwei im 
ersten Nachschuljahr Delikte begangen (14,15), zwei noch als Schuljungen 
(13, 16); uber zwei der Elternhauser ist nichts Nachteiliges bekannt (14, 16), 
zwei Vater sind Trinker (13,15). Es ergibt sich also innerhalb der I. Gruppe 
ffir den Beginn der Verwahrlosung nach der Schule und wahrend der Schule 
das Verhaltnis 9:7. Die spate Verwahrlosung uberwiegt. 
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Dieses VerhiiItnis schlagt um in der III. Gruppe der spater Schwerkrimi
nell en. Bei ihnen gewinnt die fruhe Verwahrlosung entscheidend die Ober
hand. Unter 22 Fallen verwahrlosen dreizehn als Schulpflichtige (44, 46-48, 
50, 52, 54-56, 58, 63-65), nur neun nach Schulentlassung. Am durchschla
gendsten setzt sie sich bei den Haltlosen und den Gemutsarmen durch. Von 
den sieben Haltlosen verwahrlosen wahrend derSchulzeitfiinf (44, 46,47,48,50), 
unter den fiinf Gemutsarmen drei, und den vierten schildert seine Umgebung 
bereits aus seinen Kinderjahren als brutal und gefahrlich (54, 55, 56, 58). Acht 
dieser dreizehn fruh Verwahrlosten sind vor Flehingen in Kinderanstalten ge
wesen (47,48,50, 52, 54, 58, 63, 64), drei in' Familienpflege (50,56,65). 

Aber nicht nur die Masse der noch schulpflichtig Verwahrlosten steigt in 
dieser Gruppe an, sondern es wird hier auch innerhalb der Fruhverwahrlosung 
seIber im Durchschnitt ein noch jungeres Lebensalter betroffen als in der I. Gruppe. 
In drei Fallen beginnt hier die Fruhverwahrlosung schon bei 8 und 9 Jahren 
(47,52,56), erreicht die Hohe bei funf 11jahrigen (48,54,58,64,65) und sinkt 
wieder ab zu zwei je 12- und 13jahrigen (44,46,50,63). Fur den "bOsartigen" 
Prosch (55) ist keine Jahresangabe zu machen. Auffalligerweise gewinnt hier 
auch das Fruhdelikt seIber schon ein anderes Gesicht als in der I. Gruppe. Wurde 
dort gebettelt, genascht, Brot aus einem Nachbarhaus geholt oder ·ein Fahrrad 
gestohlen, so wird jetzt uber Dacher in fremde Wohnungen gestiegen (65), 
Petroleum in Einmachglaser geschuttet (56), Moll (47) lauft als kleiner Junge 
seinen Pflegeeltern fort und ubernachtet in Dohlen und Schopfen, Nolde (52), 
der Nachtwachterssohn, verwildert im Mannheimer Hafen. 

Unter den neun erst nach der Schule Verwahrlosten liegt die groBte 
Haufigkeit wie schon in der I. Gruppe, bei den 14- und 15jahrigen(45, 49, 51, 59, 
60,61); sie stehen fur die Spatverwahrlosung an der Spitze, wie es bei den Fruh
verwahrlosten die 11 jahrigen taten. Es zeigen sich diese beiden Alterslagen als 
die kritischen. Das verstarkte Eindringen der Verwahrlosung in das 12. Lebens
jahr und die erste Nachschulzeit ist auch von GREGORI und GRUHLE2 beobachtet 
worden. Auf der Hand liegt die Bedeutung des 15. Lebensjahres als der Zeit 
der Pubertat und zugleich der Zeit der ersten Selbstandigkeit, die sich mit dem 
Verlassen von Schule und Haus und dem fibergehen in das eigene Berufsleben 
bietet; fiir die lebhafte Beteiligung des 12. Lebensjahres an der Verwahrlosung 
hat GREGOR die starke Steigerung der geistigen Aufnahmefahigkeit und des 
AuBerungsbedurfnisses, wie sie fur dieses Alter als der Vorpubertat bekannt ist, 
uberzeugend geltend gemacht. Spater als mit 14 und 15 Jahren verwahrlost 
sind auch unter den Schwerkriminellen nur wenige (53, 57, 62). 

Wahrend nun die giinstigsten Vertreter der 1. Gruppe charakterologisch und 
intellektuell normal geartet sind und erst in weiteren Fallen sich leichte ab
weichende Besonderheiten einmischen, handelt es sich bei den Schwerkriminellen, 
wie aus den Lebenslaufen hervorgeht, durchweg um abnorme Personlichkeiten. 
Die Richtung ihrer charakterologischen Artung ist am fruhesten und eindeutigsten 
bei den Gemutsarmen erkannt worden: Prosch (55) galt als sehr bosartig, die gut 
beleumundeten Eltern des Franke (58) klagen uber die fehlende Anhanglichkeit 
des Sohnes, die Verwandten des NeuenhOfer (54) uber seine unkindliche Unbot-

1 GREGOR: Leitfaden del' Fiirsol'geerziehung. Berlin 1924. 
2 GRUHLE: Die Ursachen der jugendlichen Verwahrlosung und Kriminalitat. Berlin 1912. 
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maBigkeit, und Fischer (56) wurde von seinen Kameraden in der Schule "das 
Teufele" genannt. Unverkennbar drangt sich noch wahrend der Schulzeit die 
gefiihlsarme Aggressivitat dieser Falle auf, und friih hat ihr gegeniiber die Er
ziehung sich machtlos gefiihlt. Mit der gleichen Eindeutigkeit sind als Kinder 
sonst nur der leichtsinnige Moll (47) und der schlaffe Weschenmeyer (48) unter 
den Haltlosen erkannt worden. Die Elternhauser, denen diese Gruppe entstammt, 
zeigen wiederum Auffalligkeiten. Ein gradueller Unterschied aber zeigt sich nur 
in schwachem MaBe; es sind eben die Elternhauser Verwahrloster fast durchweg 
keine einwandfreien. Immerhin wachsen unter ihnen in dieser Gruppe die Ab
weichungen von einem normalen Milieu; in sechs Fallen wird iiber Trunk
sucht, verbunden mit groBer Erregbarkeit oder Arbeitsscheu, berichtet (50, 
52, 53, 54, 64, 65), Delikte von Vater oder Mutter (44, 45, 47, 50, 60, 65) 
werden erwahnt, Liederlichkeit oder schlechter Leumund der Mutter (48, 55, 65), 
die Erziehungsunfahigkeit eines verwitweten schwachsinnigen Vaters (63) oder 
einer debilen GroBmutter (44), in den restlichen Fallen ein jahzorniger Vater (60), 
einmal Unstete des Vaters (57) und groBe Nachgiebigkeit der Mutter (46). In 
jeder Hinsicht gute Elternhauser besitzen nur die zwei Gemiitsarmen Fischer 
(56) und Franke (58), die beide in ihrer Artung aus dem Rahmen der Familie 
herausfallen. Dreimal ist nichts Nachteiliges bekannt (49,51,61). 

Hatte sich die Friihverwahrlosung bei der I. Gruppe noch zuriickgehalten, 
bei den Schwerkriminellen sich wesentlich gewichtiger gezeigt, so tritt sie hin
gegen bei der Gruppe der Leichtkriminellen wieder zuriick. Friih- und 
Spatverwahrlosung halten sich bei ihnen annahernd in der Schwebe. Vierzehn 
Falle verwahrlosen noch wahrend der Schule (20,21,23-27,28-30,32,35, 
38,42), dreizehn nach Schulentlassung. Fiir ihre Verteilung auf die charakterolo
gischen Typen im Verhaltnis zu denen der Schwerkriminellen laBt sich fest
stellen: bestehen bleibt die Friihverwahrlosung bei den Gemiitsarmen, bei 
denen also auch hier ein friihes Geltendwerden der personlichen Eigenart her
vorsticht, und betrifft unter vier Fallen drei (28,29, 30). Merklich aber zieht 
sie sich heraus aus der Gruppe der Haltlosen; unter sechs Vertretern werden 
dort nur zwei (20,21) und auch diese erst im letzten Schuljahre straffallig. Es 
hat den Anschein, daB fiir die abgeschwachte Haltlosigkeit der II. Gruppe 
Schule und Haus eine noch ausreichende Stiitze bedeuten konnte, nach deren 
Wegfall jedoch die Verwahrlosung eintrat, da der eigene Halt ein unzulang
licher war. Durchgehend aber dringt die Friihverwahrlosung hier bei samt
lichen fiinf Fallen in die Hyperthymischen (23-27) ein. Insofern jedoch 
andert sich die Friihverwahrlosung der Leichtkriminellen in giinstigem Sinne, 
als das betroffene Lebensalter nach oben hinaufriickt und nun die 13jahrigen 
an die Spitze treten (20, 21, 23, 24,35,38). Andererseits aber hat bei den Leicht
kriminellen doch mit vier Fallen auch die ganz friihe Verwahrlosung zwischen 
7 und 9 Jahren ihr altes Gewicht behalten (26,27,32,42). Von den dreizehn 
Friihverwahrlosten sind sieben vor Flehingen in Kinderanstalten gewesen (20, 
26, 28, 29, 30, 32, 42), einer in Familienpflege (23). 

Die Spatverwahrlosung auf der Gegenseite fallt wieder in ihrer Masse 
auf die 14- und 15jahrigen, also abermals in das erste Jahr nach Entlassung 
aus der Schule (17, 19,22,31,33,34,36,37, 39,40,41,43). Nur einer (18) ver
wahrlost mit 16 Jahren. Wie in der III. Gruppe weicht auch in der II. die indi-
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viduelle psychische Artung der Falle, freilich in abgeschwachtem MaBe, von der 
Norm abo Die Eltemhauser charakterisieren sich wiederum durch Delikte in sechs 
(25, 30, 39, 40, 41, 43), Trunk in fiinf Fallen (18, 23, 32, 33, 40); liederliche Mutter, 
schlechte hausliche Verhaltnisse, kein guter Leumund, heiBt es achtmal (19,20, 
24,29,30,31,34,38), nachgiebige schwachliche Miitter zweimal (17,21), einmal 
wird ein unsteter Vater erwahnt, der fern seiner Familie mit Biirsten haWliert 
(40); zweimal sind sehr alte GroBeltem unfahige Erzieher (28, 35). Vber drei 
Eltemhauser ist nichts Nachteiliges bekannt (22,26,36). 

Als entscheidende Beobachtung laBt sich zusammenfassen: die im End
resultat Nichtkriminellen zeigen ein "Obergewicht in der spaten, die Schwer
kriminellen in der friihen VerwahrIosung; bei den Leichtkriminellen halten 
sich beide annahernd das Gleichgewicht. HaItlose und Gemiitsarme erscheinen 
dabei besonders benachteiligt. Dem Milieufaktor aber kann weder fiir beide 
VerwahrIosungsarbeiten noch fiir die drei Gruppen eine deutlich unterschiedene 
Bedeutung zugemessen werden; die Eltemhauser aller Gruppen weisen mit 
geringen Ausnahmen Defekte auf. 

2. Delikte in der Zeit der ersten Freiheit. 

Einen unmittelbaren Erziehungserfolg, vorerst nur an einer nach der Anstalts
entlassung eingetretenen sozialen Legalitat bemessen, noch nicht an einer posi
tiven sozialen Leistung, wie sie etwa im Berufsleben hervortritt, hat die Anstalt 
in der 1. Gruppe gehabt; sie hat aber hier, und das sei als bedeutsam hervor
gehoben, ihren Erfolg in fast samtlichen Fallen auch in einem einzigen Zuge er
reicht. Bei der Kemgruppe der 12 haben nur zwei (10,11) einen zweitmaligen 
AnstaItsaufenthalt durchgemacht und auch dieses nur nach einem Stellenwechsel, 
nicht nach emeutem Delikt; fiir aIle anderen bedeutet der einmalige An
staltsaufenthalt die ausreichende Korrektur ihres sozial-recht
lichen Verhaltens. In der Grenzgruppe sinkt das padagogische Resultat etwas 
ab; es werden unter 4 Fallen zwei, aber wieder nur nach Stellenwechsel der An
stalt ein zweites Mal zugefiihrt. Die Delikte, die bei diesen kurz nach der end
giiltigen Anstaltsentlassung noch einmal auftreten, erschOpfen sich in Bettel und 
Landstreicherei, einer Gefangenenbefreiung und einer kleinen Unterschlagung. Bei 
Merkle (16) schlieBt sich noch eine Fahnenflucht, spater ein Unfug an, Sach
beschadigung und bei Reuth (14) eine Schlagerei in einer Wirtschaft. 

Ganz anders gestalten sich die Verhaltnisse in den Gruppen der Schwer
und Leichtkriminellen; bei ihnen leistet die Verwahrlosung von 
vornherein der Erziehung kraftigeren Widerstand. 

Unter den 22 Sch wer kriminellen sind elf einmalig, elf zwei-, drei- und vier
malig in der Anstalt gewesen. FUr den ersten Blick scheint hier also ein Gleich
gewicht vorzuliegen. Tatsachlich aber sind aus den elf Fallen, die nur einmal 
in der Anstalt waren, im Sinne eines raschen oder wenigstens vorlaufigen Er
ziehungserfolges sechs auszuscheiden: vier, da sie in den ersten WochEm resp. 
Monaten nach der ersten Anstaltsentlassung ein Delikt begingen (45, 56, 62, 65), 
das sie nicht in die Anstalt zurUck, sondem gleich ins Gefangnis fiihrte, weiterhin 
einer (53), der von Flehingen nach einer simulierten Geisteskrankheit in eine 
Kreis- und Pflegeanstalt iiberfiihrt, dort zwei Aufenthalte verbrachte, zwischen 
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denen ein Diebstahl lag, und ein letzter (60), der nach Luxemburg entwich, ohne 
daB seine dortige Fiihrung bekannt wurde. Es bleiben also fiinf iibrig, die nach 
einem ersten Anstaltsaufenthalt einen Augenblickserfolg zeitigten, d. h. unter dem 
Gesichtspunkte der Nichtkriminalitat, unter dem wir dies en Erfolg zunachst 
nur betrachten, fiinf Falle, bei denen das erste Delikt in gewissem Abstande, und 
zwar bis zu zwei Jahren, von der Anstaltsentlassung liegt. Diese fiinf Falle (46, 48, 
54,61,64) bilden eine kleine lnsel unter den Schwerkriminellen, die nicht unmittel
bar nach Anstaltsentlassung vom Delikt iiberflutet wird, sondern erst etwas 
spater darin untergeht. Uber ihre allgemeine Fiihrung aber in dieser Zeit, 
die durchaus schwankend und ungeordnet war, wird spater berichtet. 

Lag fiir die wenigen Falle der I. Gruppe, die ein zweites Mal in die Anstalt 
zuriickkamen, nur ein Stellenwechsel als Grund vor, so ist hier in den weiteren 
elf Fallen, die zwei- (50,52,55,57,63), drei- (44,47,51,58,59) und viermalig 
(49) in der Anstalt waren, die Veranlassungstets ein Deliktgewesen. Auchnach dem 
endgiiltigen Verlassen der Anstalt begeht unter dies en elf Fallen die Uberzahl mit 
acht, kaum in die Freiheit zuriickgekommen, sogleich wieder ein Delikt, und zwar in 
sechs Fallen schon innerhalb der ersten 4 Wochen (51, 52, 55, 57, 58, 59), im siebten 
Fall (50) erst nach 3 Monaten; der Beginn der Zuhalterei des achten (49) ist daten
maBig nicht genau festzusetzen. Nur £iir einen kleinen Rest von denen, die nach 
ihren ersten Anstaltsaufenthalten Delikte begingen, schiebt sich nach ihrer letzten 
Entlassung das erneute Delikt urn 2,5 und 6 Jahre hinaus (44,47,63). Von ihnen 
wird Lose (44) sogar erst nach Kriegsende wieder straffallig; seine vorerstige 
Nichtkriminalitat wird aber in ihrer Bedeutung als einer selbstandigen Leistung 
entwertet, da er von Flehingen aus direkt zum Militar kam. 

Das will besagen: das Gros der spater Schwerkriminellen wird durch die 
Anstaltsaufenthalte an seiner KriminaIitat verhindert, verfallt 
ihr aber wieder mit Riickkehr in die Freiheit. Auch mehrmaIige 
Anstaltsaufenthalte vermogen diesen Zustand nicht zu korrigieren. 
Oder: wer spater anhaltend kriminell wird, betatigt dies iiberwiegend von An
beginn der Anstaltsentlassung an. Der Rest mit etwa einem Drittel (fiinf nach einem, 
drei nach mehrmaligem Aufenthalt) wei stein en A ug en b Ii c ks erf olg auf. 

Giinstiger gestaltet sich die Riickfalligkeit in der Gruppe der Leichtkrimi
nellen. Fiir den ersten Blick halten sich auch hier die FaIle mit ein- und die mit 
mehrmaligem Anstaltsaufenthalt die Wage. Vierzehn machen einen einzigen An
staltsaufenthalt durch, dreizehn einen mehrfachen. Hinter dieser auBeren Auf
teilung verbergen sich aber giinstigere Bedingungen, als in der III. Gruppe vor
lagen. Nur mit einem Abstrich von dreien, die sofort Gefiingnis- oder Haft
strafen erhalten (19, 31, 41), werden dieFalle mit einmaligemAufenthalt nach 
ihrer Anstaltsentlassung iiber langere Zeitstrecken hin nicht riickfallig. Bis zum 
ersten Delikt liegen in dies en restlichen elf Fallen Zeitraume von Jahren, 1 
bis 3 Jahre (21, 30, 33, 43), 6 bis 7 Jahre (17,36,40) und 8 bis 9 Jahre (22, 29, 
39). Einschrankend aber ist zu beriicksichtigen, daB in diese groBen Zwischen
raume die Militarzeit fallt, die als eine geschiitztere Atmosphare einen gewissen 
Halt gegen Riickfalle bot. lmmerhin betragt aber auch fiir diese FaIle die Zeit 
der Freiheit zwischen Anstaltsentlassung und Militarantritt ein bis drei Jahre, 
in der sie sich ohne Delikt halten. Geniigen diese elf also fUr eine gewisse und 
sogar betrachtliche Zeit den Anspriichen der Legalitat, so darf darum doch der 
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Erfolg nicht iiberschatzt werden; denn ihr gesamtsoziales Verhalten gelangt, 
wie die spateren Betrachtungen iiber ihr berufliches Leben zeigen werden, auch 
in dieser Epoche nicht etwa zu einer Stabilitat. 

Die dreizehn auf der Gegenseite mit mehrmaligem Anstaltsaufenthalt sind 
rascher riickfallig geworden. Unter ihnen ist zwischen den Anstaltsaufenthalten 
oder auf Entweichungen ein Delikt zehnmal begangen worden (20, 23, 24, 26, 27,28, 
34, 35,37,42), in drei Fallen wird bloBes Stellenentlaufen Grund zur Riickverbrin
gung in die Anstalt (18, 32, 38). Erneutes Delikt dieser dreizehn nach ihrer letzten 
Anstaltsentlassung fallt fiinfmal noch in das erste Jahr (18,20,34,37,38), acht
mal schiebt es sich wiederum hinaus, und zwar viermal (23, 26, 27,32), um unter 5, 
viermal (24,28,35,40), um 6,7 und mehrJahren. 

War also die Kriminalitat in dem Kern der I. Gruppe mit Anstaltseintritt 
ausgeloscht, in die Grenzgruppe noch leise eingemischt, um wieder zu verschwin
den, so entfaltete sie sich in der III. Gruppe iiberwiegend gleich nach den Anstalts
aufenthalten. In der II. ist sie nur eingestreut in die Lebensfiihrung; ·die Krimi
nalitat pausiert hier vorerst nach einmaligem Anstaltsaufenthalt 
bei elf, nach mehrmaligem bei acht Vertretern. Nur bei dem rest
lichen knappen Drittel von acht Fallen schlieBt sie sich auch in 
dieser Gruppe an letzte Anstaltsaufenthalte an. 

Mochte man nun geneigt sein, das Delikt eines Zoglings etwa auf einer Ent
weichung oder nach einer ersten Entlassung als harmlos zu bewerten, so kann hier
gegen nach dem vorliegenden Material Auftreten eines Deliktes nach Aufnahme 
in die Anstalt nur als schwerwiegend und prognostisch ungiinstig beurteilt werden. 
Krim.inalitat kommt innerhalb des Kernes der I. Gruppe von Anstaltseintritt an 
in gar keiner Weise mehr vor. Andererseits ist, wie ebenfalls das Material besagt, 
Deliktlosigkeit auch 2 bis 3, ja 6 bis 9 Jahre iiber Anstaltsentlassung hinaus 
noch keine Garantie fiir eine endgiiltig soziale Laufbahn1. 

3. Delikte wlthrend der Militiirzeit. 

Hat die Soldatenzeit der Neigung zum Delikt entgegentreten konnen? Zu
nachst sei gesagt, daB interessanterweise die I. Gruppe den Krieg insgesamt 
mitgemacht hat, die II. auBer einem Epileptiker (38), die III. Gruppe mit 
flinf Ausnahmen. Unter ihnen wurden zwei ins Heer nicht aufgenommen, da sie 
Strafen mit Ehrverlust hinter sich hatten (51, 52), ein dritter saB im Gefangnis (62), 
die beiden letzten wurden nach kurzer Zeit als untauglich wieder entlassen (49, 53). 
Ais Kriegsteilnehmer und teils zuvor Aktive verbleiben somit in der I. Gruppe 16, 
in der II. 26, in der III. 16. Militarische Verurteilungen haben in der I. Gruppe nur 
in dem einzigen Falle des schon mit haltlosen Zligen ausgestatteten Merkle (16) 
stattgefunden, in der II. in elf (17, 18,21,23,26,27, 30, 32, 40, 42, 43), in der 
III. in sieben Fallen (45, 48, 50,58,59,64,65). Un ter den Kriminellen ist also 
jeweiIs die knappe Halfte der Kriegsteilnehmer auch wahrend des 
Heeresdienstes straffallig geworden. Bei diesen wenigen Zahlen wiirde 
ihre Verteilung auf die charakterologischen Typen nichts AufschluBreiches zu 

1 Es kann also nach den vorliegenden Untersuchungen ein Urteil iiber das endgiiltige soziale 
Verhalten von Fiirsorgezoglingen - halt man sich an das Delikt als Symptom - mit Sicherheit 
erst nach der sehr geraumen Zeit von etwa 10 Jahren Bewahrungsfrist abgegeben werden: 10 
der 65 FaIle werden wieder kriminell spater als fiinf Jahre nach .Anstaltsentlassung. 
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bieten haben. Entscheidend aber ist die allgemeine Beobachtung, daB die beiden 
Gruppen, die das burgerliche Leben nicht ohne Konflikte rechtlicher Art durch
laufen, zu einem betrachtlichen Teile auch in der straffen Zucht des Militars 
sich nicht ohne AnstOBe zu halten vermogen. Diese grobste Tatsache laBt sich 
herausstellen; Einzelangaben, die das Bild verdeutlichen konnten, lassen sich nicht 
gewinnen, da Akten uber militarische Verurteilungen nicht mehr erhaItlich sind. 
Nur uber die Form der Delikte laBt sich sagen, daB am seltensten reine unerlaubte 
Entfernungen vorkommen, am haufigsten dagegen solche, die mit Eigentums
delikt oder Mfektvergehen verbunden sind; zahlenmaBig in der Mitte stehen 
reine Mfektvergehen und Eigentumsdelikte ohne Fahnenflucht. 

4. Gesamte Kriminalitat seit der endgiiltigen Anstaltsentlassung. 

Aus dem bisher GE!sagten stellt sich heraus, daB die Nichtkriminellen nach 
einer uberwiegend spaten Verwahrlosung in den meisten Fallen durch einen 
einzigen Anstaltsaufenthalt der sozialen Legalitat zuruckgefuhrt werden. In 
hoherem MaBe bieten die Leicht- und vor allem die Schwerkriminellen fruhe 
Auffalligkeiten in ihrer Jugend; Kinderheim und Fursorgeerziehungsanstalt 
finden in vielen von ihnen ein schwieriges Erziehungsobjekt; mehrmalige Anstalts
aufnahmen suchen zu erreichen, was einer einmaligen nicht gelang. Ihre gegen
wartige Kriminalitat ist eben nicht von heute auf morgen entstanden, sondern 
sie greift in ihren Wurzeln tief zuriick. Die Rolle nun, die das Delikt der spateren 
Jahre seit der endgiiltigen AnstaItsentlassung in den beiden kriminellen Gruppen 
im Dasein des einzelnen spielt, ist mit dem Gesichtspunkt, unter dem die auBere 
Einteilung vorgenommen wurde, gegeben: Delikt und VerbuBung fullen zu 
betrachtlichem Umfange in der einen das Leben oder Strecken des Lebens, in 
der anderen durchziehen sie es nur leicht. 

Um zu ubersehen, welche Zeitraume im Leben des einzelnen seit der Anstalts
entlassung durch die Inhaftierung in Anspruch genommen werden, und wie groB 
der freie Raum bleibt, in dem sich ein privates Leben entfaltet, wird die Ge
samtquantitat der seitherigen Strafen uberblickt. Unter den Schwerkrimi
nellen sind seit Anstaltsentlassung bis 1926 zu 10 bis 12 J ahren sechs Falle 
verurteilt worden (45, 51, 53, 58, 59, 64). Umgelegt auf den dem einzelnen bis 
1912 zur Verfugung stehenden Zeitraum, verzehren die Inhaftierungen diesen 
weitgehend; die verbleibende Freizeit, aufgelost in die verschiedenen Zwischen
raume zwischen den einzelnen Inhaftierungen, teilt sich in kleine Period en. 
Wird weiter berucksichtigt, daB in den meisten Fallen von der Gesamtfreizeit 
noch einige Militarjahre abzuziehen sind, so schrumpft sie stark zusammen, 
und das private burgerliche Dasein ist hier auf ein Minimum eingeschrankt. 
Unter ihnen haben nur Lee (51), der nach einer Entlassung auf Wohlverhalten 
sich mehrere Jahre bis zu einer neuen Welle von Delikten straffrei hielt, und 
Breitinger (64), der nach Entlassung aus seiner hohen Militarstrafe sich durch 
Flucht ins Ausland einer neuen Inhaftierung entzog, dennoch Episoden von 
privater Freiheit erlebt. Lee fuhrte wahrend dieser Zeit sogar Beruf und Ehe. 
Bei den ubrigen aber hat Delikt und VerbuBung das gesamte Leben ubersponnen, 
und ihnen sind nur Unterbrechungen von Wochen und gunstigenfalls wenigen 
Monaten geblieben, in denen sie die neuen Delikte begingen. Ahnlich sieht die 
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LebensfUhrung der acht FaIle aus (46,47,48,49,50,52,56,65), die seit Anstalts
entlassung zu 5 bis 8 J ahren verurteilt wurden. Werden bei ihnen die durch
schnittIich langeren MiIitarzeiten abgezogen, so bleibt zwischen den einzelnen 
Inhaftierungen wieder nicht mehr als ein enger Umkreis privaten Lebens, der sich 
nur hier und da zu 1 oder 11/2 Jahren ausdehnt. Diesen zu 5-8 und 1O-12Jahren 
Verurteilten, insgesamt vierzehn Vertretern dieser Gruppe, die in den Pendelgang 
zwischen Delikt und Gefangnis eingemiindet sind, und bei denen die freie Lebens
fiihrung sich auf schmale Zeitraume zusammengezogen hat, stehen fiinf gegeniiber, 
die bisher nur rund 3 Jahre inhaftiert waren (44, 54, 61, 62, 63). Unter ihnen starb 
Otto (62) 1916 im Gefangnis, ohne nach der Anstalt noch nennenswerte Zeit 
in Freiheit verbracht zu haben. Uber Perioden personIichen Spielraums aber 
verfiigten die iibrigen FaIle. So verbringt Forbach (61) 11/2 Jahre nach Anstalts
entlassung ohne Delikt, freilich in einem groBtuerischen und liederlichen Treiben; 
auch spater ist es ihm zum Teil dank unterbliebener Strafverfolgungen gelungen, 
langere Zeiten auBerhalb des Gefangnisses zu verleben. Lose (44) und Neuen
hOfer (54) aber, die giinstigsten Vertreter der Haltlosen und Gemiitsarmen, die 
geringe Fristen zwischen ihren friiheren Inhaftierungen liegen hatten, zeigen 
seit 1923 nur noch kleine eingemischte Delikte, so daB gegenwartig ihr Privat
leben ernstlich im Ansteigen begriffen ist. Sie konnten aber nicht etwa den 
Leichtkriminellen zugeteilt werden, da ihre Delikte gedrangt und durchaus mit 
dem Charakter des GewohnheitsmaBigen versehen aufgetreten waren. Aus den 
gleichen Griinden fallen noch, trotzdem ihre Verurteilungen nur zwischen 13/4 

bis 21/2 Jahren schwanken, drei weitere FaIle (55, 57, 60) in diese Gruppe, von 
denen Prosch (55) nach haufiger Kriminalitat und Inhaftierung 1922 in der 
Notwehr erschossen wurde und Martin (57) moglicherweise in den letzten Jahren 
in das Heer der Landstreicher untergetaucht ist. Dber das groBte AusmaB 
privater Freiheit verfiigte Kaufmann (60); aber bei ihm ist sie durch haufige 
kleine Inhaftierungen durchbrochen, und langere Zeiten von verlaBlicher Kon
tinuitat konnten sich daher auch bei ihm nicht herausbilden. 

Was die Verteilung der Hafthohen auf die charakterologischen Typen an
belangt, so ergibt sich fiir die vierzehn hochsten Verurteilungen zu 5 bis 12 
Jahren die starkste Rekrutierung aus den Reihen der Haltlosen mit 
sechs Vertretern (45-50), so daB von ihnen auBer einem aIle unter diese 
Rubrik fallen, der Hyperthymischen mit samtlichen drei Fallen (51-53); 
von den Gemiitsarmen beteiligen sich von fiinf Fallen nur zwei (56, 58). 

Weitaus langere Strecken der Freiheit weist die Gruppe der Leichtkrimi
nellen auf. Bei ihnen ist nicht die Inhaftierung als der eigentliche Inhalt des 
Lebens durch kiirzere oder langere Freiheitsperioden unterbrochen, sondern 
umgekehrt sind in das private Leben in Abstanden, und oft nur fUr Tage, Wochen 
oder Monate, GefangnisverbiiBungen eingestreut; auch summiert iibersteigen 
bei der Uberzahl die Strafen des einzelnen nicht 1 Jahr. Mit einer Ausnahme (32) 
haben nur die Delikte von Haltlosen (17, 18, 19,21) und Hyperthymischen (23, 
24, 26) diese niedrigsten MaBe iiberschritten. Von einer Gewohnheitskriminali
tat kann aber in allen diesen Fallen keine Rede sein. Nur Degener (21) begeht 
zwischen 1919 und 1923 gewohnheitsmaBigen Diebstahl; er bildet bereits in 
seinen Delikten und in seiner Personlichkeit eine Ubergangsfigur zu der 
III. Gruppe. 
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Auch unter den Leichtkriminellen sind es also wieder die Haltlosen und die 
Hyperthymischen, die zu den h6chsten Gesamtbestrafungen den starksten Zu
strom lie£em. Unter den sechs Haltlosen vier (Gesamtstrafen zwischen Ph und 
41/2 J ahren), unter den fiinf Hyperthymischen drei (Gesamtstrafen zwischen 1 und 
23/4 Jahren); die Gemiitsarmen (28,29,31) mit Bestrafungen zu 10, 11 und 
13 Monaten schlieBen sich ihnen eng an. Die Bestrafungen der samtlichen iibrigen 
Falle bewegen sich zwischen einer Woche und neun Monaten. 

Welches soziale Gesicht nun die freien Zeiten seIber gewinnen, die sich fiir 
kiirzer oder Hinger in diesen beiden Gruppen bilden, ist spater unter dem beruf
lichen und hauslichen Leben zu betrachten; zunachst ist noch der Blick auf die 
Form der Kriminalitat zu lenken, wie sie in den Hauptgruppen und den 
charakterologischen Typen in Erscheinung tritt. 

Delikte am Eigentum stehen in beiden Gruppen weitaus an der Spitze, 
wahrend Vergehen an der Person und AuBerungen allgemeiner Verwahrlosung 
in der Form von Bettel und Landstreicherei nur vereinzelt vorkommen und diese 
nie, ohne sich mit Eigentumsdelikten zu verbinden. Bettel und Land
streicherei als Erscheinung bei dem Erwachsenen ist unter den Leichtkrimi
nellen nur bei dem Landstreicher Barth (34) und dem Zigeuner Hafner (41) 
bekannt geworden, unter den Schwerkriminellen bei einem Haltlosen (44) und 
zwei Vagabundierenden (57,58). DaB von den iibrigen Fallen keiner gebettelt 
hat, ist damit freilich nicht gesagt, da erfahrungsgemaB bloBe Haftstrafen nicht 
immer an die Strafregister mitgeteilt werden. Delikte gegen die Person 
hingegen sind in beiden Gruppen schon starker vertreten, und zwar hebt sich 
hierfiir deutlich die Beteiligung bestimmter charakterologischer Typen heraus. 
In erster Linie sind dies naturgemaB- die Explosiblen (32-34; 59,60). Sie 
sind samtlich mit Faust, Stock, Gummischlauch, Messer, Gewehrkolben usw. 
tatlich geworden; Lichtenberg (32), der seinen Bruder in Rausch und Eifersucht 
in den Unterleib stach, ist dabei nicht aus eigener Absicht vor einem Tot
schlag bewahrt geblieben. Ahnlich sind Vergehen gegen die Person, bei den 
Hyperthyniischen (23,26,27; 53) zu verstehen. Ganz andersartig aber scheinen 
die gleichen Delikte oder die Bereitschaft zu ahnlichen Delikten bei den Gem ii ts
armen motiviert (28,29,30; 54, 55, 56): Lutz (28) springt aus einer Hecke mit 
dem Messer auf einen Aufseher los, Glotter (29) ist bei seinen Aufpasserdiensten 
bereit, auf einen etwa Herbeikommenden zu schieBen; Fischer (56) tragt als Halb
wUchsiger einen Dolch im Stiefel, und auf einem spateren Einbruch mit einer 
Pistole versehen, wird er nur durch geschickte Gegenwehr am Gebrauch der 
Waffe verhindert. Scheint aber auch bei ihnen, wie bei Neuenh6fer (54) und 
Prosch (55) ein Affekt an der Handlung beteiligt, so ist doch ihr Zuschlagen 
weniger eine stiirmische Reaktion gegen ein vermeintliches Zunahekommen, 
denn eine Unvertraglichkeit und Gehassigkeit, der das BewuBte des Tuns durch
aus bleibt. Nur der jahzomig-stumpfe Mandel (30) hat Bedrohung und K6rper
verletzung in einem reinen Rauschaffekt begangen. Unter den Haltlosen 
beider Gruppen begeht nur je einer K6rperverletzungen (21 ; 49), beide hysterisch 
und mit rohen Ziigen ausgestattet, die sie in die Nahe der Gemiitsarmen riicken. 
1m iibrigen scheiden die Haltlosen wie die Geltungsbediirftigen fUr die hier in Frage 
kommenden Delikte v6llig aus. Sittlichkeitsvergehen werden in sehr wenig 
Fallen berichtet (28; 44, 64), ebenso Abtreibung (59) und Zuhalterei (49, 53, 54). 
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Vor allem aber breitet sich in samtlichen Fallen das Eigentumsdelikt in 
seinen verschiedenen Formen als schwerer und gewohnlicher Diebstahl, Unter
schlagung, Betrug und Hehlerei aus, und in ihnen stellen sich wieder auffallende 
Unterschiedefiir die Gruppen und Typen heraus. 

Der erschwerte Diebstahl, der "Oberlegung, Plan und tJberwindung von 
Hindernissen in weit hoherem MaBe erfordert als der gewohnliche und daher als 
Zeuge einer lebhaften kriminellen Bereitschaft angesprochen werden darf, tritt 
bereits unter den Friihdelikten auf, mischt sich dort in die I. Gruppe mit drei (2, 
4, 12), in die II. mit sechs (20-22,28,30,31) und vor allem in die III. mit elf Fallen 
(45-49,55,56, 61, 62, 64, 65). In der Nachanstaltszeit steigt er um ein weniges 
an unter den Leichtkriminellen und erfaBt dort acht Falle, vollends aber greift er 
um sich unter den Schwerkriminellen, von denen mit sechzehn Vertretern rund drei 
Viertel der ganzen Gruppe Einbruch, Einstieg und StraBenraub unterihrenspateren 
Delikten aufweisen. tJberdies laBt er unter ihnen keine der charakterologischen 
Typen unberiihrt und tritt abgesehen von zweien (60, 64) bei einem jeden in mehr
facher Anzahl auf. Ganz frei vom schweren Diebstahl halten sich in der Wach
anstaltszeit auBer Hellwig (65), der auf andere Weise zu seinem Ziele kam, und 
auBer dem friih verstorbenen Otto (62) nur vier Haltlose (44,46,49,50). Bei den 
iibrigen ist er am dichtesten bei den Gemiitsarmen vertreten (54-58). Unter 
ihren Eigentumsdelikten ist er die beherrschende Form, und zwar handelt es 
sich dabei um wohlausgedachte Unternehmungen und dem Werte nach um 
groBere Objekte; in Reithalle und Lagerraum wird eingebrochen (54), in Bauern
hOfe oder in Eisenbahnwagen und Giiterhalle (56), in Fabrik (55) und Villa (58). 
Nur Martin (57), der mit seinen Komplizen verlaust tiber die LandstraBe zog, 
war bei kleinen Einstiegen ein bloBer Mitlaufer. Sonst aber herrscht bei den Ge
miitsarmen durchaus die gewalttatigeAktivitat vor, und ihreEinbrtiche sind aIle 
aus eigenem Plan unternommen; so ist NeuenhOfer (54) Anreger und Organisator 
zugleich und weiB, wie er es auch in seinen Zuhiiltereien tat, Menschen ohne 
Skrupel in seinen Dienst zu stellen. Bei den Hyperthymischen, die sich 
ebenfalls aIle am schweren Diebstahl beteiligen (51-53), ist er schon sparlicher 
vertreten, unter die tibrigen Eigentumsdelikte nur eingestreut, und er erhiilt 
ein weniger brutales Aussehen, da er einer anderen seelischen Haltung entspringt. 
Gern iiberall dabei, vom Augenblick hingerissen und verfiihrbar, hat sich Lee (51) 
in jungen Jahren zu der Hauptrolle in einem StraBenraub gewinnen lassen, und 
auf einer Reise wurde der Gewinn vertan; Nolde (52), dem es nicht um die wohl
vorbereitete Aktion und die groBe Beute geht, sondern um ein Paar Schuhe 
oder um den kleinen Gewinn, mit dem er von heute auf morgen lebt, hat auf 
seinen eigenen zwei Einbriichen nur ein paar Stallhasen, Hanf- und Drahtseile 
gestohlen. Nur der pfiffige Kramer (53) unter ihlten hat haufige, groBere und 
vorhaltende Geschafte aus seinen Einbriichen gemacht. Die Haltlosen hingegen 
kennen in ihrer breiten Masse den schweren Diebstahl nicht; bei ihnen herrschen 
andere Formen der Eigentumsdelikte. Wo er doch auftritt (45,47,48), ist die 
Initiative von anderer Seite ausgegangen. Miinzbach (45) und Weschenmeyer (48) 
waren bei einem Einbruch niemals Anreger und Durchfiihrer, sondern nur Mit
genommene in der Hand aktiver KrimineIler, so daB er fiir sie im Gegensatz zur 
selbst ersonnenen Tat zur bloBen Gelegenheit wird, die sich von auBen bietet. 
Kompliziert in ihrer Bedeutung sind die nahezu vierzig Einbriiche des Moll (47), 

Fuchs, Fiirsorgezoglinge. 10 
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die seine alleinige Deliktform ausmachen, und fiir die hier nur auf die Deskrip
tion seIber zuriickverwiesen werden kann. 

Verastelt sich also unter den Gewohnheitskriminellen der schwere Diebstahl 
mit starkster Belastung der Gemiitsarmen in samtliche charakterologischen 
Typen hinein, so erfaBt er unter den Leichtkriminellen einen Ausschnitt, abge
sehen von den ungeklarten Fallen (38, 39) nur die Gemiitsarmen (28, 29), die 
Haltlosen (18,21) und die Hyperthymischen (24,26). Um groBere Objekte aber 
hat es sich bei ihren Einbriichen, abgesehen von dem Diebeszug des draufgange
rischen Eckardt (24), nicht gehandelt. 

1m Gegensatz zum Roheitsdelikt und zum erschwerten Diebstahl, die be
stimmten Gruppen vorzugsweise zugehoren, wird vom gewohnlichen Dieb
stahl das gesamte Material umspannt; Unterschlagung, Betrug und Hehlerei 
kommen als weitere Formen haufig hinzu. Zu Beginn der Verwahrlosung ist er 
das bevorzugte Delikt, und nur verschwindend treten in dieser Friihepoche andere 
Delikte an seine Stelle (7,54,57). Mit dem ganz bestimmten Ziele des Satt
werdenwollens bei einer ausgesprochen unzureichenden hauslichen Kost haben 
nur Holders (5) und Gerber (40) ihre umfangreichen Diebereien unternommen. 
Sonst wird in dieser friihen Zeit etwa Geld gestohlen, um ein Fahrrad anzuzahlen 
oder eine Pistole zu kaufen, aus einer Gartnerei ein Tannchen, das einem Mad
chen gebracht werden solI, Geldbeutel auf der Messe und Schokolade in Laden, 
Fahrrader von der StraBe, eine Uhr, um mit dem ErlOse durchzubrennen, oder 
Messing, das beimAlthandler gegen Schlittschuhe eingetauscht wird und dergleichen 
mehr. Fiir das Augenblicksbedingte solcher Delikte, das Triebhafte und Hem
mungslose gegeniiber dem eigenen Wunsch hat der haltlose Lose (44) den treffen
den Ausdruck in seinen Selbstangaben bei einer Vernehmung gefunden: "Ich 
habe eben Freude an dem Zehnmarkstiick gehabt", "es hat mich halt geliistet, 
eine Spieldose zu besitzen", "ich wollte den Bodensee sehen und bin mit der 
Gondel gefahren". Weitere Eigentumsdelikte in Form von Unterschlagung und 
Betrug sind wohl vorhanden, aber bleiben zu Beginn der Verwahrlosung hinter 
dem Diebstahl weit zuriick; sie betreffen nur ein knappes Drittel der Gesamtheit 
und zumeist Falle der I. Gruppe. Auffallig am diinnsten sind sie bei den spater 
Schwerkriminellen vertreten, bei denen andererseits am starksten sich von 
Anfang an der schwere Diebstahl festgesetzt hatte. Es hat sich also zu Beginn 
der Verwahrlosung der gewohnliche Diebstahl annahernd iiber das ganze Material 
gelegt, und er behalt diese weitgehende Aligemeinheit seiner Verbreitung aucb 
in der Nachanstaltsepoche. Ausgenommen bleiben Falle, die wegen Affekt· 
delikten (32,37), Jagdvergehen (40), Bettel und Landstreicherei (34,41) odeI 
allein wegen Fahnenflucht (42) und Verletzung der Unterhaltspflicht (35) ver· 
urteilt werden, ferner jene, bei denen der schwere Diebstahl den gewohnlicher. 
ganz verdrangt (24, 28, 29, 38, 39, 54, 57); sie kommen in erster Linie aus der. 
Reihen der Gemiitsarmen (28,29,54,57), bei denen auch die iibrigen der ge 
wohnlichen Eigentumsdelikte nur sparlich vorhanden sind. 

Mit dem deutlichen Zuriicktreten dieser einen Gruppe, deren entscheidende: 
Delikt der schwere Diebstahl ist, haben unter den Schwerkriminellen am ein 
fachen Diebstahl sich alle und vielfaltig beteiligt, unter den LeichtkriminelleI 
mit den genannten Ausnahmen alle ein oder einige Male. Bei einem tJber 
blick iiber den Diebstahl dieser beiden Gruppen bietet sich neben der ver 
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schiedenen Dichte, in der er auftritt und uber die bereits gesprochen wurde, 
ein sichtlicher Unterschied in der Bedeutung, die das Diebesgut gewinnt. In 
der Gruppe der Leichtkriminellen werden Gegenstande gestohlen, 
die als solche gebraucht werden oder direkt eine gewiinschte Ware ver
mitteln. So stiehlt Steinhaus (20) Fichtenstamme aus den angrenzenden Bauern
waldungen als Brennmaterial fur seinen Haushalt, Weydenegg (22) aus der 
Sattlerfirma, in der er seit Jahren angestellt ist, Material zum Aufpolstern seiner 
M6bel; Degener (21) entwendet Weinglaser, Kohlen und eine Gans; Landsmann 
(27) stiehlt fUr den eigenen Betrieb ein Auto; Jager (17) nimmt bei einer giinstigen 
Gelegenheit auf einem Buro, in dem er Schlosserarbeiten verrichtet, abgestempelte 
Kohlenbescheinigungen an sich, und auf einem Vertrauensposten steckt Baland 
(25) Lederstucke ein, um sich Schuhe daraus machen zu lassen. Auch die Wildereien 
des Eckardt (24) und Mandel (30), die nicht gewerbsmaBig betrieben wurden, sondern 
dem eigenen Tische dienten, geh6ren hierher. Nur die Baumchen, die Baland (25) aus 
einer Gartnerei, die Kupferplatten, die er als Angestellter einer Schlosserfirma aus 
einem Abfallmagazin stahl und die Kiste Chlorkalk des Jahn (19) bekamen ihren 
Wert erstdurch den Verkauf. Geldsummen selberschlieBlich sindinderWachanstalts
zeit nur einmal gestohlen worden (33). Sonst handelt es sich bei den Diebstahlen 
dieser Gruppedurchgehend um Ware mit einem unmittelbaren Gebrauchswert. Diese 
Tatsache geht parallel mit dem Umstand, daB im Durchschnitt die Tater sozial eine 
Position einnehmen, die zwar fern von der Stabilitat der I. Gruppe ist, aber den~ 
noch eine wirtschaftliche Basis abgibt, von der aus nur gelegentlich, in einem giinstig 
sich bietenden Augenblick und haufig auf der Arbeitsstatte, in fremdes Gut her
ubergegriffen wird und eben nach solchen Dingen, die unmittelbar in Benutzung 
oder Verbrauch ubergehen. Der Diebstahl bedeutet bei ihnen, wirtschaftlich ge
sehen, konkrete Aushilfe in einer momentanen Verlegenheit, oder eine angenehme 
Bereicherung, die sich zufallig bietet, und die ohne Bedenken mitgenommen wird. 

Ganz anders liegen in der Nachanstaltsepoche die Verhaltnisse bei den Schwer
kriminellen. Eine berufliche Position mit wirtschaftlicher Sicherung auch nur 
in dem bescheidenen Sinne der Leichtkriminellen faUt bei ihnen in den meisten 
Fallen fort; fUr sie muB aus dem Diebstahl seIber ein wichtiger Bestandteil des 
Lebensunterhaltes flieBen. Damit erklart sich die auffallende Wandlung, die 
unter ihrer Hand die Bedeutung des Diebesobjektes erfahrt. Wohl werden auch 
hier einmal frisch gesohlte Schuhe ,aus einem Logis oder von einem Schiff im 
Hafen zu eigenem Gebrauche fUr einen Marsch auf der LandstraBe mitgenommen 
(52), oder werden Apfel zur Stillung des Hungers gestohlen (51). Mehr als diese 
verschwindenden FaIle unmittelbarer Benutzung des entwendeten Gutes aber 
sind nicht bekannt. Durchweg wird sonst bei den Schwerkriminellen nicht 
ein bestimmter, sondern ein beliebiger Gegenstand gestohlen und 
dieser in Geld umgesetzt. Er wird auf der StraBe, in Wirtschaften, in Hehler
b6rsen, an Verwandte oder an den "Unbekannten" verkauft. Die Ware an sich 
verliert ihren Eigenwert fUr den Tater. Nicht sie seIber fallt dem Gebrauche zu, 
sondern sie wird flussig gemacht, um dem laufenden Unterhalte dienen zu 
k6nnen, wahrend die Leichtkriminellen fUr ihre bloBe Existenz zumeist durch 
die tagliche Arbeit sorgten. Mit dieser veranderten LebensfUhrung, die sich 
auBerhalb bestimmter Arbeitsstatte und fester Hauslichkeit bewegt, hangt aufs 
engste zusammen, daB jetzt Gegenstande gestohlen werden, falls sie nicht durch 

10* 
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einen Einbruch gewonnen werden, die mehr oder weniger auf der StraBe liegen: 
Fahrrader, StoBkarren, ein Hund, Anziige aus dem Aushang eines Konfektions
geschaftes, FuBteppich und Kanarienvogel aus einem Hausflur und dergleichen (45, 
46, 55, 59, 63, 64). Es wird die Kommode einer Dirne ausgeraumt, als leicht ver
kaufliche Dinge werden aus einem Logis Federbetten oder Kleider mitgenommen 
(44,46,49,51,58,61). Peters (50) stiehlt aus dem Hausgang einer Wirtschaft, 
an der er gerade vorbeikommt, Sacke mit Salz, von einem Wagen auf der StraBe 
75 kg Wiirfelzucker, und bei einem Umzug, zu dem er zur Aushilfe aus einer 
Wirtschaft geholt wird, entwendet Nolde (52) ein Paar Schuhe. Bei dem gemaB 
der personlichen Situation unter dieser Gruppe vorherrschenden Interesse nicht 
an der konkreten Ware, sondern an dem fUr die dringendsten Bediirfnisse ver
fiigbaren Geld, nimmt unter ihnen der Diebstahl an der baren, Sum me zu: es 
werden 550 Mark aus einem Logis gestohlen (65), 125 Franks aus dem Stehpult 
eines Meisters (63), 10 Mark aus einer Schnellsohlerei (53), und mehrfach geht 
Lee (51) mit gestohlenen Summen fliichtig. 

Vor allem aber werden in dieser Gruppe Gelder durch Betrug und Unter
schlagung gewonnen, wie denn iiberhaupt unter ihren Reprasentanten neben dem 
gewohnlichen Diebstahl auch diese iibrigen Eigentumsdelikte sich aus
dehnen. Bei den Leichtkriminellen war Betrug, Unterschlagung und Hehlerei 
nur zehnmal zu beobachten (17,19-21,28,29,31,33,38,43), hier hingegen in 
fast samtlichen Fallen; frei von ihnen sind auBer einigen Verstreuten (47, 52, 64), 
wenn man iiber die eine Hehlerei des Neuenhofer (54) hinwegsieht, nur die Ge
miitsarmen geblieben, bei denen das aktive Zugreifen des schweren Diebstahls 
vorherrschte. Im iibrigen aber entfalten sie sich, und zwar in breitestem FluB, 
bei den Haltlosen, wo sie den einfachen Diebstahl, der sonst fUr sie typisch ist, 
zum Teil noch iibertreffen (46,48,50). Unter den Objekten, die dieser Art durch 
Unterschlagung und Betrug gewonnen werden, steht an erster Stelle die erwahnte 
bare Summe, an der zweiten Kleidung und Wasche, die wie bei den Diebstahlen 
so auch hier wieder als leicht erreichbare und leicht verkaufliche Gegenstande 
beliebt ist, wahrend andere weniger rasch und weniger unauffallig umzusetzende 
Ware, wie etwa 20 Biigeleisen und 75 Sack Zement (46) oder ein Motorrad (48), 
dahinter ganz zuriicktritt. Hier sei z. B. an die Betriigereien von Kohler (46), 
Weschenmeyer (48), Peters (50) und Hill (59) erinnert, die sich als "Kranken
warter", "Schneidermeister", "Staatsanwalt", "Gerichtsschreiber" usw. Geld 
und Kleidung in groBen Mengen erschwindeln, oder man denke an die Cope
nickiade des Hellwig (65), der sich als "Untersuchungsrichter" eine ganze Ge
meindekasse aushandigen lieB. In diesen Fallen muBte durch die Betriigereien 
in arbeitsloser Zeit sozusagen aus dem Nichts etwas geschaffen werden. Daneben 
steht in Perioden einer Beschaftigung die Unterschlagung von Firmengeldern, 
Kleidungsstiicken der Sicherheitspolizei, von Reisevertretungsartikeln, auf
zubiigelnden Anziigen (44, 46, 48, 51, 61, 62), um mit dem Er16s eine lastig 
gewordene Arbeit oder einen Ort verlassen zu konnen. 

Eine spate Legalitat ist aus den Reihen der Schwerkriminellen bisher nur 
in sehr wenigen Fallen eingetreten, und zwar bei solchen, die in den letzten 
J ahren zu einer Berufsarbeit gelangten, worauf die folgenden Untersuchungen 
hinweisen werden. 
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ll. Verhalten znm BernI. 
Wie nun neben dem sozial-rechtlichen Verhalten dieser drei Gruppen ihr iibriges 

soziales Schicksal ablauft, wollen die weiteren Betrachtungen klaren. Bei der 
Untersuchung des beruffichen Lebens, die eine tJberschau iiber Inhalt, Qualitat 
und Kontinuierlichkeit der Arbeit zu geben hat, ist die Vorfrage von Interesse, 
unter welchen Arbeitsbedingungen die Jungen standen, bevor sie nach Flehingen 
iiberwiesen wurden. In ihrer "Oberzahl sind sie in ihrer Ausbildung durchaus 
nicht vernachlassigt worden, denn 38 unter den 65, also mehr als die Halfte, und 
zwar mit einer verhaltnismaBig gleichen Verteilung auf die drei Gruppen, sind 
nach der Schule in Handwerkerlehren gewesen, acht in der I., fiimzehn in der II., 
fiinfzehn in der III. Als Schlosser, Schreiner, Sattler, Buchdrucker usw. waren die 
Jungen in eine breite Fiille von Handwerken hineingesteIlt; aber kein einziger 
von ihnen blieb fiir lange an seinem Platz. Es ist ungemein charakteristisch, 
daB sie aIle nicht nur ein Delikt begingen, sondern auch fiir eine bestandige 
Arbeit nicht zu gewinnen waren. Sie laufen ganz aus ihren Stellen fort und treiben 
sich herum, sie kommen unregelmaBig zur Arbeit, sie wechseln ihre Stellen 
und werden von ihren Meistern entlassen, weil sie stehlen oder liederlich arbeiten. 
Elf dieser 38 FaIle haben als Fabrikarbeiter, Auslaufer, Hausburschen und Dienst
knechte ihre Handwerkerlehren mit ungelernter Arbeitvertauscht, ohnefreilichauch 
da zu verharren. Ebensowenig sind die iibrigen FaIle, die von vornherein in einer 
derartigen ungelernten Ar beit standen, anihren Platz en ge blie ben; "Stellenwechsel" 
und "Umhertreiben" heiBt es durchweg in den Akten dieser Fiirsorgezoglinge. 

Was nun die Anstaltserziehung gegeniiber solchem flattrigen Hin und Her 
erreicht hat, wessen Interesse und Streben sie zu erfassen vermochte, das laBt 
sich nicht allein daraus ersehen, zu welchem Beruf in der Anstalt seIber erzogen 
wurde, und mit welch em FleiB die Jungen dort dabei waren, sondern vor allem 
daraus, wie Qualitat und Bestandigkeit der Leistung in die Freiheit hiniiber
dauerten. Wir wollen daher die Arbeitsleistungen in Anstalts- und erster Nach
anstaltsepoche - fiir sie wird die Zeit bis Kriegsbeginn gewahlt - gegeneinander 
abwagen und sehen, wie die drei Gruppen und die charakterologischen Typen 
sich in der Anstalt in die Arbeit hineinfanden, wer versagte, drauBen absank, 
wer standhielt, und wo dariiber hinaus ein Aufsteigen vorliegt. In der Anstalt 
sel ber haben die 65 FaIle sich folgendermaBen aufgeteilt: 

I. Gruppe II. Gruppe III. Gruppe 
16 Nicht- 27 Leicht- 22 Schwer- Insgesamt 
kriminelle kriminelle kriminelle 

Handwerk 11 11 13 35 

Landwirtschaft 4 
15 7 } 27 Hausreinigung . 1 

Kanzleiarbeit 1 1 

Unbekannt 1 1 2 

Wieder arbeitet mehr als die Halfte in einem Handwerk, und dieses Mal zumeist 
bis zum AbschluB durch die Gesellenpriifung. Die Jungen wurden also mit einer 
fertigen Ausbildung entlassen, andernfalls aber in auswartige Lehren gegeben, 
die ihnen den AbschluB ermoglichten. Ein verhaltnismaBiges tJberwiegen des 
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Handwerkes liegt, wie die Tabelle zeigt, in der I. Gruppe vor; sollte vermutet 
werden, daB diese gelernte Arbeit, die die Jungen zum groBen Teil als fertige 
Handwerkergesellen wieder hinauslieB, ihnen eine besondere Sicherung person
Hcher und wirtschaftlicher Art mitgegeben hatte, so stimmt dies durchaus, 
und die Pflege des Handwerkes steht nicht umsonst auf dem Programm moderner 
Fursorgeerziehungsanstalten. Wird aber die II. mit der III. Gruppe verglichen, 
so zeigt sich sogar ein "Uberwiegen des Handwerkes bei der letzteren; ihre volle 
Halfte erlernte in der Anstalt ein Handwerk. Ihr aber hat es den Boden zu einem 
spateren wirtschaftlich geordneten Leben nicht abgegeben. 

LieB sich aus der Zeit vor Erklarung der Fursorgeerziehung uber die Stellung 
zu Beruf und Arbeit der drei Gruppen nichts typisch Unterschiedenes aussagen, 
und trat dort nur ganz allgemein das eine Verwahrlosungssymptom zutage, daB 
jede Bestandigkeit fehlte, so stellen sich in der Anstalt seIber an Hand der Fle
hinger Akten schon eigentiimliche Verschiedenheiten nicht nur fur die drei 
Gruppen insgesamt heraus, sondern auch fUr die charakterologischen Typen. 
Zunachst im groBen UmriB gesehen, falIt auf, daB die Arbeitsleistungen der drei 
Gruppen in der Anstalt eine sehr verschiedene Beurteilung gefunden haben. 
Hatte sich schon bei Betrachtung der ersten Ruckfalligkeit gezeigt, daB die II. 
und III. Gruppe schwierigere Erziehungsobjekte boten als die I., so liegen fur 
die Arbeitsbereitschaft und Arbeitsfahigkeit die Verhaltnisse zwar nicht parallel, 
aber ahnlich. Nicht die II. und III. Gruppe zusammen sondern sich ungiinstig 
ab, sondern die III. allein; inwiefern allerdings eine Einschrankung auch fiir die 
II. zu machen ist, ergibt sich erst aus den weiteren Untersuchungen. Hier bietet 
sich vorerst das Bild so dar, daB in der I. Gruppe rund die Halfte gut und fleiBig 
arbeitet (1, 3, 4, 11, 13, 15, 16), und die Rubrik der schlechten Leistung sich in ihr 
uberhaupt nicht findet, wahrend unter den Schwerkrimimillen mit sieben Fallen 
(48, 51, 54, 55, 61, 62, 65) nur ein Drittel in den Arbeitsleistungen als tiichtig 
oder gewandt und zuverlassig beurteilt wird. Daneben aber gibt es ausgesprochen 
schlechte und unzuverIassige Leistungen (47,56,57,64). In der II. steigt die 
Ziffer der guten Arbeit mit fiinfzehn Fallen wieder auf die Halfte, und zwar hier mit 
einer auffalligen Betonung der samtlichen Haltlosen und Hyperthymischen. 
Sparlich haben die ubrigen charakterologischen Typen zu der guten Arbeits
leistung beigesteuert, und aus ihren Reihen kehrt dafiir Faulheit, Unbestandig
keit und Unzuverlassigkeit wieder (29, 30, 31, 34, 35). Die GefUgigkeit, in der 
die Haltlosen sich auch einem guten Milieu willig einschmiegen, und das auf 
Tatigkeit gerichtete Interesse der Hyperthymischen scheint aus diesen Tatsachen 
zu sprechen; fiir die Haltlosen besagen auch die Verhaltnisse innerhalb der 
III. Gruppe insofern dasselbe, als, mit einer Ausnahme (47), ihrer aller Leistungen 
immerhin befriedigten. Fiir die Gemiitsarmen aus beiden kriminellen Gruppen 
ist charakterologisch dies von Interesse, daB unter ihnen die Aktiven (28, 54, 55) 
wenigstens in der Anstaltszeit seIber zu besten handwerklichen Verrichtungen 
angeregt werden konnten, in ihren stumpferen und passiveren Vertretern aber 
(29,30, 31,57,58) ein Interesse an der Arbeit nicht zu wecken war. Unter 
den Aktiven hat auch in der Flehinger W~kstatte nur Fischer (56) keinen Ge
schmack am Handwerk gefunden; er war erst im Krieg als Pionier zu gebrauchen. 

Erste Besonderheiten kristallisieren sich also in den drei Gruppen schon 
innerhalb der Anstalt seIber heraus; die III. zeigt sich gegeniiber den beiden 
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anderen in einer verminderten Arbeitsbereitschaft oder Arbeitsfahigkeit. In 
der folgenden Zeit der ersten Freiheit rucken die Gruppeneigenarten noch 
entschiedener auseinander. Wir untersuchen die Zeit nach der Anstaltsentlassung, 
und die Frage ist die: Wie ordnen sich dort die drei Gruppen in ihr berufliches 
Leben ein 1 AuBerst wichtig ist es, daB mit den Jahren zwischen Anstaltsent
lassung und Kriegsbeginn der Betrachtung eine Epoche zuganglich ist, die noch 
nicht von abnormen Zeitverhaltnissen beruhrt wird, so daB hier wirtschaftliche 
Ausnahmezustande das berufliche Schicksal nicht beeintrachtigen. 

Die eine Bedingung ist mit der Anstaltsentlassung fur alle gleich, daB sie 
nicht vor einer Arbeitsuche stehen, sondern daB sie in eine feste und gutrenom
mierte Stelle eintreten. Das eigene Verhalten aber dort ist ein durchaus ver
schiedenes. Nur bei den Nichtkriminellen verlauft der Beginn des eigenen 
beruflichen Lebens bei der Halfte ihrer Vertreter vollig normal und unauffallig 
(1-8). Sie arbeiten bis Kriegsbeginn als Gesellen (1,4,5,7,8) oder Lehr
linge (2,6) in ihrem Handwerk, Klatt (3) besucht eine Handelsschule und wird 
Handlungsgehilfe. AuBer Berg (6), der ein Handwerk erst beginnt, und Bau
mann (2), der seine Schuhmacherei aufgibt und Elektromonteur wird, haben sie 
das in der Anstalt erlernte Handwerk nicht gewechselt, und bei ihren Arbeitgebern 
fanden sie Anerkennung fur ihre Leistungen. Unter ihnen erhalt Klatt (3) das 
Zeugnis eines begabten und umsichtigen Angestellten, Kuhl (4) steht heute 
noch mit seinem damaligen Meister in Verbindung. Sie haben sich alle nach 
Anstaltsentlassung dem freien Leben gewachsen gezeigt, und weder haben sie 
ein Delikt begangen, noch sind sie in sonstige Verwahrlosungssymptome zuruck
gefallen. Aus ihrer Reihe sind neben geordneten Existenzen einige sehr selbstandige 
und eigenartige Persanlichkeiten hervorgegangen (1,2, 3, 5, 8), wie der Polizei
wachtmeister, der philosophierende Schuster oder der Seilwarenunternehmer. 
In der Halfte der ubrigen acht aber beginnen sich schon erste Anzeichen von 
Beunruhigung zu melden; Stellenwechsel (9-16), nachlassige Leistung (11, 16), 
mit Bettel und Landstreichen verbundene Arbeitslosigkeit (14, 16) oder Aufgabe 
des in der Anstalt erlernten Handwerkes (9, 10, 12, 13) dringt leise in diese Falle 
ein. Abgesunken aber von der in der Anstalt erlernten Tatigkeit sind nur zwei, 
der eine yom Schlosser zum Dienstknecht (12), der andere yom Gartner zum: 
Zapfer und Kellner (10). Weiden (13) hingegen kehrt nach seinen verschiedenen 
Umwegen noch vor dem Krieg wieder zum Handwerk zuruck, und wenn Gartner 
(9) auch seine Backerei aufgab, so ist er doch als geprufter Maschinist zur See 
berufIich nicht zuruckgegangen. 

Ein vollkommen verandertes Bild bieten die ersten Berufsstellungen der 
beiden anderen Gruppen; es ist wichtig zu erkennen, daB ihre Vertreter, die im 
spateren Leben leichter oder schwerer kriminell werden und auch in ihren ubrigen 
sozialen Bezugen unverfestigter bleiben als die I. Gruppe, zum graBten Teil 
schon unmittelbar nach der Anstaltserziehung in ihren ersten Stellen versagt 
haben. Ihre soziale Unfahigkeit kundigt sich hierin an. Gleich durch den Beginn 
ihres ersten selbstandigen beruflichen Lebens geht eine heftige Unruhe, und von 
der Stabilitat, in der die I. Gruppe zu sehen war, ist bei ihnen keine Rede mehr. 
War dort ein planloses "von Stelle zu Stelle" nur gelegentIich eingemischt (13,16), 
so heiBt es jetzt mit der gleichen Monotonie in den Lebenslaufen: er entlief aua 
der Stelle, der Meister schickte ihn fort, er hatte keine Lust zum Handwerk. 
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Das zieht sich durch beide Gruppen hindurch; Unterschiede aber bestehen in 
dem AusmaB, das in der II. immerhin noch das Handwerk behalt, und in dem 
andererseits in der III. Arbeitslosigkeit und Bettel auftreten. 

Von den Schwerkriminellen hat Forbach (62) als einziger sein vertraglich 
ausgemachtes Arbeitsjahr als Schreiber einer Ortskrankenkasse, freilich mit sehr 
schlechten Zeugnissen, durchgehalten; alle anderen entweichen nach Tagen, 
Wochen oder giinstigenfalls Monaten aus ihren Stellen. "Er lauft in der Welt 
herum," wird z. B. iiber einen dieser Falle (64) ausgesagt, "was soli man da 
machen? Mit Lumpenkann man nichts anfangen." Dreizehn dieserGruppen waren 
in der Anstalt Handwerker gewesen; auBer Neuenhofer (54), der freilich dabei 
durch sieben Stellen zog, und Hellwig (65), dem zwischen Anstaltsentlassung und 
Kriegsbeginn nur ein Vierteljahr verblieb, sind sie aIle von der erlernten Arbeit 
abgesunken. Wohl haben einige von ihnen noch zwischendrein auf dem Hand
werk gearbeitet, aber doch spielt es keine andere Rolle mehr als die einer Ge
legenheitsarbeit neben anderen. Aus dem gelernten Handwerker der Anstalt 
wird drauBen der Schnellphotograph (44); der ungelernte Elektromonteur (46), der 
Silberputzer (51), der Zuhalter und Aushilfskellner (53), der Landstreicher (57), der 
Fa brik- oder Gelegenheitsar beiter (50, 51, 53, 63) ; ein letzter (47) liiuft seinem Meister 
fort und geht auf Wanderschaft, denn er werde "doch nie Schreiner". In unge
lernter Gelegenheitsarbeit trieben sich ebenso die sieben Landwirte dieser Gruppe 
umher, und parallellaufend mit diesem steten Wechsel der Stellen breitet sich nun 
auch eine periodischeArbeitslosigkeit fast iiber das ganze Material aus. Nur wenige 
Male wird sie nicht ausdriicklich genannt (48,56,65), und mehrfach verbindet sie 
sich mit Bettelei (46,57,58,59,60,63). So ist die ganze III. Gruppe den An
forderungen einer qualifizierten oder kontinuierlichen Arbeit aus dem 
Weg gegangen. In der Zeitspanne bis zum Krieg ist sie wieder in den zer
fahrenen Zustand zuriickgesunken, in dem sie sich vor der Anstalt befunden hatte. 

Besser sehen nach der Anstaltsentlassung die beruflichen Verhiiltnisse bei 
den Leichtkriminellen aus. Wohl bleibt der Stellenwechsel im ganzen Um
fange bestehen - bis zum Krieg auf der gleichen Stelle hat wieder nur ein einziger 
ausgehalten (22) -, nimmt aber bei einer Reihe von Fallen ein beruhigteres 
Tempo an. Eine gewisse Sammlung und Bestiindigkeit beginnt sich wieder 
auszudehnen. Von den elf Handwerkern sind in der II. Gruppe sogar sechs 
(17, 22, 25, 27, 36, 43) bei der gelernten Arbeit geblieben; einer von ihnen freilich 
verlieB seinen Meister nach einem Jahr, bevor er die Gesellenpriifung abgelegt 
hatte (17) und wurde Fabrikschlosser, zwei (36, 43) wechselten mehrfach den Platz, 
und ein vierter (25) war nur mit Zureden noch iiber das erste Jahr hinaus bei 
seiner Giirtnerei zu halten. Die anderen gaben gleich oder binnen kurzem das 
Handwerk auf, wurden Hausbursche und Kesselschmied (28), Handlanger (30), 
Ausliiufer, Bursche, Knecht und Kutscher (33), GlockengieBer und StraBen
bahnschaffner (38). Auch Strohmayer (35), der mit Entlassung aus der Anstalt 
auf seinen ausdriicklichen Wunsch in eine Metzgerlehre eintrat, lief seinem 
Meister fort und wurde Hausbursche. Die Landwirte dieser Gruppe wechselten 
teils als Dienstknechte (23,32,34,37,42) ihre Stellen, teils wanderten auch sie 
wieder als Handlanger,' Gelegenheits- und Fabrikarbeiter in anspruchslosere 
Tatigkeiten abo Der Zigeuner Hafner (41) kehrte in den Wohnwagen seiner 
Eltern zuriick, und Gerber (40) wurde Korbmacher und Hausierer. 
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Werden diese beruflichen Stellungen, wie sie sich bis zum Krieg in den drei 
Gruppen herausbildeten, zusammengestellt, so ergibt sich folgendes Bild: 

I. Gmppe II. Gmppe III. Gmppe Insgesamt 

Handwerk und gelernte Arbeit . 11 6 3 20 

Wechselnde Land-, Fabrlk- und 
Gelegenheitsarbeit 5 17 19 41 

Unbekannt - 4 - 4 

Verglichen mit der in der Anstalt erlernten Tatigkeit ist in der Zeit der ersten 
Freiheit das Handwerk von einer starken Halfte auf ein knappes Drittel zuriick
gegangen. An diesem Absinken ist die II. und vor allem die III. Gruppe beteiligt. 
die einen geradezu rapiden Absturz von der gelernten Arbeit zeigt. Auch die in 
der Anstalt betriebene Landwirtschaft tritt in den auswartigen Stellen zuriick. 
um primitiver Gelegenheitsarbeit Platz zu machen. Vor allem in der III. Gruppe 
wird dies deutlich, ohne daS dabei charakterologische Typen noch irgendwie 
besonders zu fassen waren; das Zuriickstromen in die ungelernte und in ihrem 
Inhalt wechselnde Arbeit ist allgemein. Als Gruppe im ganzen hat nur die I. 
standgehalten. In ihr ist Klatt (3), der in der Anstalt Hausreiniger war und 
drauBen Handlungsgehilfe wurde, schon vor dem 'Krieg iiber das Niveau seiner 
dortigen Tatigkeit hinausgekommen. 

Was sich als Resultat iiber die charakterologischen Typen sagen laSt, ist 
dieses: Haltlose beider Gruppen und Hyperthymische der II. Gruppe 
lieSen sich unter einer festen Leitung zu ordentlicher Arbeit anhalten. Von 
den Gemiitsarmen waren die Aktiven beider Gruppen auf positive Leistungen 
einzustellen. In der Freiheit aber hat zu einem selbstandigen Fortfiihren 
ordentlicher Arbeitsverrichtungen der eigene Halt und das eigene Streben 
nicht ausgereicht. Dieses gleiche Bild der sinkenden Fiihrung in den Zeiten 
der Selbstandigkeit hat sich spater mit den Haftentlassungen wiederholt. 
So stehen Haltlose und Hyperthymische beider Gruppen in Riickfalligkeit und 
Strafhohe an der Spitze. In ein legales und wirtschaftlich geordnetes Leben 
haben sie sich am schwersten hineingefunden, und in der Freiheit waren sie sozial 
die gefahrlichsten. FUr eine feste Leitung aber sind sie ein gefiigiges Material 
gewesen, und ihre Arbeitsleistungen waren wie in der Anstalt so auch im Ge
fangnis gut. Still, bescheiden, arbeitsam und willig werden sie gelobt (44,45). 
fleiBig und ordentlich (47), vorziiglich in ihren Handwerksleistungen (48,51);. 
"er tut, was man ihm sagt", heiSt es ungemein bezeichnend in einem dieser 
FaIle (48). 

Wo und in welcher Art in diese hochst labilen Verhaltnisse der II. und 
III. Gruppe das spatere Leben doch noch Klarung, Beruhigung und Verfestigung 
gebracht hat, wird eine der weiteren Fragen sein. 

Berufliches Leben seit Kriegsende bis heute. 

War in der I. Gruppe in einigen Fallen nach der Anstaltsentlassung noch 
der Rest einer Garung verblieben, so haben sich nach dem Kriege ihre Verhalt
nisse vollig geordnet. Jeder von ihnen steht heute in einem festen Beruf, sachs. 
sogar als Kaufleute, Handwerker, staatliche Angestellte in selbstandigen oder ge-
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hobenen Positionen. Konig (1) ist Polizeiwachtmeister geworden, der von jeher 
auf Selbstandigkeit drangende Baumann (2) arbeitet in einem eigenen Seilwaren
unternehmen, der ideenreiche Klatt (3) in einer keramischen Firma. Holders (5) 
ist MaschinenfUhrer, Gartner (9) ein Lagerhalter geworden, und Groll (8) hat heute 
eine eigene Schusterwerkstatte. In bescheidenerer Lage leben die ubrigen. 
Von ihnen sind einige als Handwerker an festem Platze beschiiftigt, ohne zur 
Selbstandigkeit gelangt zu sein (4, 6, 10, 13), als Steinhauer (12) und Bergmann 
(14) oder als einfache TagelOhner (15, 16). Hinter die Anstaltstatigkeit weit 
zuruckgegangen ist nur Bunkel (11), der zu seinem ehemaligen Sattlerhandwerk 
wenig Geschick und Ausdauer hatte und nach mancherlei Zickzackwegen eine 
Anstellung in einer Wach- und SchlieBgesellschaft fand; wenn hingegen Mehler (7) 
vom Schlosser zum Schrankenwarter wurde, so ist das auf seine Kriegsinvaliditat 
zuruckzufuhren. Wie aber auch die Berufsstellung seIber ist, keiner von diesen 
allen steht auBerhalb eines regelmaBigen Erwerbes, und ihre soziale Position 
ist durchweg stabil. 

Gehen wir zur III. Gruppe uber, so begegnen wir nicht mehr dem selb
standigen Kaufmann und Handwerker, sondern wir sehen den AushilfskeIlner 
(60), den Zuhalter und Hausierer (53) oder den Fremdenlegionar (52). Vor allem 
die unbestandige und wechselnde Gelegenheitsarbeit wuchert nun in allen Ab
wandlungen. Tage- oder wochenweise wird in einem Steinbruch (46), in Fabriken 
(45,46,51,55,57,64) oder im Hafen (52) Beschaftigung angenommen, aber 
ebenso rasch wieder aufgegeben; es werden Boden gespant, Postkarten verkauft 
(59), es wird in Hosentragern, Taschentuchern, Bursten und Tabak gereist, 
dabei die Ware nicht bezahlt und der Geschaftskoffer mitgenommen (48); Peters 
(50), der kleine Gartnereiarbeiten ubernimmt, pflanzt Blumen auf ein Grab, die 
er vorher von dem daneben liegenden stiehlt. Keine Arbeit gewinnt Konstanz; 
fluchtig, zufallig und verzettelt bleiben aIle diese wechselnden Beschiiftigungen. 
"Das Kartenspiel und die Gesellschaft" (50), ein zielloses Wandern lind Aben
teuern (52), ein Leben und Treiben uber die Verhaltnisse auf Kosten anderer 
(61,62,65), die Uninteressiertheit am eigenen Tun und Vorankommen, das gibt 
diesen Lebensbildern ihren Grundton. Von heute auf morgen wird gedacht 
und ohne viel eigene Leistung durchs Leben geschlupft; "mich soIl ein Beruf 
nicht halten", sagt Nolde (52). 

Einen Beruf in dieser Gruppe haben zur Zeit nur Lose (44), der als Ab
stecker in einem Berliner Konfektions- und Abzahlungsgeschaft angesteIlt ist, 
NeuenhOfer (54), der in den letzten Jahren als Schreiner in Neubauten arbeitet, 
und Forbach (62), der seit 1925 eine Untervertretung in Nahmaschinen und Fahr
radern angenommen hat. Bis zu seinem letzten Delikt hat auch Lee (51), der 
ehemalige Schneider, vier Jahre lang durch regelmaBige Strecken- und Fabrik
arbeit seine Familie ernahrt, und neuerdings beginnt Fischer (56) zum erstenmal 
in seinem Leben einen Erwerb. AIlenfaIls ist als letzter auch Kaufmann (60) 
noch hierher zu rechnen, der als Aushilfskellner durch die Welt irrt, aber doch 
eine GleichmaBigkeit in der Beschiiftigung aufweist. So ragen in die III. Gruppe 
nur in sechs Fallen, und meist aus jungster Zeit, Berufe oder wenigstens Ansatze 
zu einem Bernfe hinein; ein Handwerk ist dabei nur noch zweimal vertreten, eine 
selbstandige SteHnng iiberhaupt nicht, und einen durchaus zuverlassigen, be
standigen Eindruck machen bisher erst die Arbeitsverhiiltnisse des Lose (44). 
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Gesicherter und schon durch langere Zeit hindurch fixiert ist das berufliche 
Leben derII. Gruppe, in der ein regelmaBiger Erwerb wenn auch nicht aIle um
faBt, so doch mit dreizehn Fallen immerhin die Halfte erreicht. Uber die Qualitat 
und die Gleiehartigkeit der Besehaftigung solI damit noeh niehts ausgesagt sein; 
nur die bloBe durch Arbeit irgendweleher Art befestigte Existenz, wie sie in 
der I. Gruppe aIle besaBen, ist bei diesen ersten tiberschlagigen Angaben der 
MaBstab. Wird die Beschaftigung dieser Halfte naher untersucht, so lOsen sich 
sechs FaIle (22, 23, 27,32,40,43) mit handwer-klichen oder selbstandigen Stellungen 
aus Fabrikarbeit und sonstigem Tagelohn heraus. Gegentiber den gleiehen 
Stellungen der nichtkriminellen Gruppe sind aber diese schon bunt gemischt. 
W ohl findet sich unter ihnen der Sprengmeister Sommer (23), der in seinen vor
ztiglichen Verhaltnissen und seiner frischen Pers6nlichkeit zu den Ersten des 
gesamten vorliegenden Materials geh6rt; wohl sind auch noch zwei Handwerker 
(22,43) darunter, daneben aber steht der in seiner Lebens- und Geschaftsftihrung 
schon nicht mehr recht durchsichtige Landsmann (27), der nach dem Krieg 
als Werkmeister in einem unreellen Betriebe arbeitete, und dem es in der Inflation 
durch dunkle Verbindungen gelang, sich seIber eine Autoreparaturwerkstatte 
zuzulegen, die heute noch besteht, aber zusammengeschrumpft ist. Als letzter 
reiht sieh ein Alteisenhandler (32) mit einem Btirstenmacher und Hausierer (40) 
in diese Oberschicht ein. So ist in der II. Gruppe nieht nur die Zahl der Hand
werker und Selbstandigen gesunken, sondern auch die beruflichen Verhaltnisse 
selbst sind zum Teil wesentlich bescheidenere geworden. 

Gehen wir weiter zu den Tage16hnern herunter, so werden dort schon einige 
dumpfe und armliche Existenzen (20, 30, 31) angetroffen, wie der Fabriklaekierer 
Mandel (30), dessen Arbeitgeber tiber seine gleichgtiltigen Leistungen klagen. 
Uber diese Indolenz hinaus erheben sich die zwar leichtsinnigen, jedoch 
lebendigen Gestalten des Baland (25) und VoB (26), die beide ein eigenes Berufs
ziel hatten und Heizer wurden, oder Jager (17), der nach seinem kurzen miB
glUckten Experiment, sich selbstandig zu machen, wohl die Stellen wechselt, 
aber als Fabrikschlosser doch eine einheitliche Betatigung durchhalt. Vor allem 
aber ist hier Eckardt (24) zu nennen, der in seine Weberei "verblitzt" ist und die 
Aussicht hat, im Fabrikbetriebe aufzurticken. 

Die ganze zweite Halfte dieser Gruppe ist, soweit ihre Beschaftigung bekannt 
wurde, auBer einem Fremdenlegionar (36) mit zehn Fallen in bloBe Gelegenheits
arbeit untergegangen, und wie in der III. Gruppe kehrt bei ihnen eine Ftille von 
wechselnden Betatigungen wieder. Zahllose Fuhrmanns- und Dienstknechtsstellen 
hatte Brendel (37); Stromayer (35), der in der Inflation Devisengeschafte in der 
Mitropa machte, ist heute Reisender in Schundliteratur oder Aushilfskellner in 
GroBstadtkaschemmen; als StraBenbahnschaffner, Fabrikarbeiter, Hausiererreiste 
Walther (38) durch Stiddeutschland; Barth (34) wandert als Landstreicher durch 
badische und wiirttembergische D6rfer und gibt an, seit Jahen keine Arbeit mehr 
getan zu haben. Auch der stumpfe Degener (21), der saloppe Glotter (29) oder der 
unstete Tobler (33), von dem es heiBt, daB er ein arbeitsscheuer und verlotterter 
Mensch sei, der auf Kosten der Stadt F. sein Leben friste, haben keine Beschaftigung 
von Bestand iibernommen. Nur Lutz (28), der als junger Bursche in Anstalt und 
Gefangnis vorziiglich im Sattlerhandwerk arbeitete, tut in letzter Zeit einiger
maBen kontinuierliche, wenn auch im Inhalt wechselnde Fabrikarbeit, aber doch 
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ist seine Frau darauf angewiesen, fiir die RegelmaBigkeit der Einnahmen durch 
eigenen Erwerb zu sorgen. Eine Arbeitsbereitschaft, wenn er auch bisher zeitlich die 
wenigsten Leistungen aufweist, hat der gutmiitige, imbezilleJahn (19), dem 
im Friihjahr 1927 zu seiner sichtlichen Freude durch die Stadt eine Notstands
arbeit vermittelt wurde. 

Es gabelt sich also das berufliche Leben der drei Gruppen hinsichtlich seiner 
Qualitat und seiner Bestandigkeit in dreifacher Richtung: an erster Stelle stehen 
selbstandige Kaufleute, Beamte und Handwerker, an der zweiten Fabrikarbeiter 
und Tagelohner mit gleichartigem oder annahernd gleichartigem Beschaftigungs
inhalt, an dritter Stelle Gelegenheitsarbeiter mit einer unbestandigen und inhalt
lich wechselnden Beschaftigung und die haufig Arbeitslosen. Ihre Verteilung 
auf die drei Gruppen sei tabellarisch zusammengefaBt: 

I. Gruppe II. Gruppe III. Gruppe insgesamt 

1. Selbstandige Kaufleute, Hand-
werker, Beamte . to 6 3 19 

2. Fabrikarbeiter und Tagelohner 
mit inhaltlich gleichartiger oder 
annahernd gleichartiger Be-
schaftigung, kleine Angestellte 6 '2' 3 16 

3. Gelegenheitsarbeiter mit unbe-
standiger und inhaltlich wechs. 
Beschaftig., haufig Arbeitslose - 11 16 27 

Unbekannt - 3 - 3 

Diese Tabelle muB insofern mit Vorsicht gelesen werden, als besonders die erste 
Berufsrubrik innerhalb der drei Gruppen menschlich ein sehr heterogenes Material 
in sich schlieBt; in ihr treffen z. B. der Biirstenhandler der II. oder der Unter
vertreter in Nahmaschinen und Fahrradern der III. mit dem Polizeiwachtmeister 
oder dem Seilwarenunternehmer der I. Gruppe zusammen: die eigentliche beruf
liche Elite ist diinn. Bei den beiden anderen Rubriken sind der Berufshohe nach 
keine qualitativen Unterschiede mehr zu machen; Unterschiede, die sich bei 
ihnen jeweils durch die drei Gruppen hindurch entfalten, beruhen nur auf der 
.Art der personlichen Berufserfiillung, und fiir sie kann auf die Schilderungen 
seIber verwiesen werden. 

Zuriickgreifend auf die Frage, welcher .Art in die labilen Verhaltnisse des 
ersten beruflichen Lebens der II. und III. Gruppe im Verlaufe des spateren 
Lebens doch noch eine Verfestigung eingetreten ist, laBt sich jetzt nach der vor
genommenen "Oberschau iiber die gegenwartige Lage sagen: die oberste Schicht, 
die sich nach der Anstaltsentlassung herausbildete (vgl. Tabelle S. 153), hat durch 
ein zahlenmaBiges Aufriicken von unten her keinen Zuwachs erhalten und ist in 
ihrem Bestande so gut wie gleichgeblieben. Sie liegt mit ihrem Hauptgewicht bei der 
I. Gruppe und sinkt durch die II. bis zu den wenigen Fallen der III. herab. 
Wohl aber hat aus der damaligen breiten Unterschicht, in der nur ein £Iutender 
Arbeitswechsel zu beobachten war, sich eine neue Gruppe von bestandigen 
Fabrikarbeitern und Tagelohnern herauskristallisiert, deren Beschaftigung in 
ihrem Inhalt einigermaBen gleichartig bleibt. Ihr sind auch Vertreter der II. 
und einige der III. Gruppe zugefallen. Von den charakterologischen Typen 
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haben sich an diesem Aufstieg vor allem Haltlose (17,18,20) und Hyper
thymische (24,25,26,51) beteiligt, die eine spate Reifung erlebt haben1. Der 
Rest aber ist als eine endgultig unterste Schicht zuruckgeblieben. Er umfaBt 
die groBe Masse der unbestandigen Gelegenheitsarbeiter, der Arbeitsscheuen und 
Arbeitsunfahigen, die von Anstaltsentlassung an sich in keine geregelte Tatigkeit 
haben hineinfinden konnen; er fallt in die 3. Berufsrubrik und macht etwa ein 
Drittel der II. und gar das Gros der III. Gruppe aus. 

III. Verhalten zur Familie. 

Die Fahigkeit zu einem geordneten Berufsleben, die in der I. Gruppe allgemein 
gewesen war, sich in der II. verminderte und sich in der III. schlieBlich auf 
wenige Falle zuruckzog, geht Hand in Hand mit Fahigkeit und Bereitschaft 
nicht nur zu einer geordneten Ehe, sondern zur Ehe uberhaupt: ihre Zahl sinkt 
von der I. Gruppe zur III. herunter progressiv abo 

Auf die 65 Manner fallen 44 Ehen, zu denen zwei solide Verlobnisse aus der 
I. Gruppe, die vermutlich inzwischen zur Ehe gefuhrt haben, hinzukommen, so 
daB die Gesamtzahl auf 46 angesetzt werden darf. Ein Drittel dieser Ehen 
ist 1919, im ersten Jahre nach dem Krieg, geschlossen worden; der Beginn der 
ubrigen Ehen fallt in die Jahre vorher oder nachher, vor 1917 und nach 1922 
jedoch nur in vereinzelten Fallen. Die EheschlieBungen, die spater als 1922 
liegen, belaufen sich nur auf acht, und somit kann der groBere Teil der Ver
heirateten in seinem ehelichen und hauslichen Leben in einem Zeitraum bis zu 
zehn Jahren ubersehen werden. 

Auf die Gruppen verteilen sich diese 46 Ehen in sehr verschiedenem Ver
hiiltnis; auf die 16 Falle der I. kommen 15, auf die 27 der II. 22, auf die 22 Falle 
der III. aber nur 9. Zehn dieser Ehen sind wieder aufge16st, und zwar entweder 
durch eine regulare Scheidung (33, 35, 48, 50, 59, 60), oder aber die Trennung 
des Mannes von Haus und Familie blieb ohne Formalitat; er trieb an anderem 
Orte einen Hausierhandel (40), nahm ein neues illegales Verhiiltnis auf (38), 
floh vor einer drohenden Strafverfolgung nach einem Delikt ins Ausland (64) 
oder ging in die Fremdenlegion (36). In einem solch au13eren Moment wie in den 
beiden letztgenannten Fallen liegt der Grund fUr das Scheitern dieser Ehen 
selten, sondern in dem beiderseitigen ehelichen Verhaltnis oder vor allem in 
der Unbestandigkeit des Mannes; mehrfach haben die Frauen die Scheidung 
beantragt, nachdem ihnen der Mann mit einer neuangeknupften Beziehung 
fortgelaufen war (33,35,60), ohne noch fur die Familie aufzukommen. In 
diesen gescheiterten Ehen war in den meisten Fallen auch das Berufsleben des 
Mannes zu keiner Ordnung gekommen; Weschenmeyer (48), dem die Schwieger
eltern eine Werkstatte eingerichtet hatten, erwarb sich kein Vertrauen in der 
Ortschaft, Tobler (33) fiel in seiner Arbeitsscheu der Stadt F. zur Last. Alle diese 
wieder aufgelostcn Ehen fallen allein - und dort zu gleichen Teilen - auf die 
II. und III. Gruppe, deren Ehen dadurch jeweils um funf gesunken sind; zur Zeit 

1 Vgl. zum Problem der spaten Reifung HOMBURGER: Psychopathologie des Kindesalters, 
S.321 - Uber die Entmiindigung bei krankhafter Haltlosigkeit und verwandten Formen 
der Psychopathie. Z. Neur. 4 (1912). 
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noch bestehende Ehen Hnden sich demnach bei den Leichtkriminellen in 17, 
bei den Schwerkriminellen in 4 Fallen. AuBerdem haben sich nach einer vorher
gegangenen geschiedenen Ehe (35,50) oder neben einer noch bestehenden (38) in 
beiden Gruppen illegale Beziehungen so verfestigt, daB sie eheahnlich genannt wer
denkonnen; unterihnenlebt Stromayer (35) schon seit sieben J ahrenin einem bestan
digen Verhaltnis, wenn auch die naheren Umstande zum mindesten fragwiirdig sind. 
Diese "wilden Ehen" sind sehr selten geblieben; die iibrigen freien Liebesverhalt
nisse, die vor allem in der III. Gruppe bekannt werden, sind durchaus wechselnd 
und unverbindlich. Haufig sind es Beziehungen zu Prostituierten, wie sie in 
Schilderungen der Akten erwahnt werden: Kohler (46) verjubelt den Erlos eines 
unterschlagenen Karrens in offentlichen Hausern, Forbach (61) verkauft oder 
verschenkt in den Gassen der Madchen Zucker oder Schokolade, die er in seinen 
Firmen stahl; Lanke (49), Kramer (53) und Neuenhofer (54) werden als Zuhalter 
in GroBstadtwinkeln in einem wechselnden Kreise von Prostituierten angetroffen. 
Daneben kehren "liederliche" Madchen mehrfach in den Lebenslaufen wieder; 
es gehen Verbrecher und Dirne nicht aneinander voriiber. 

Die festen ehelichen oder eheahnlichen Beziehungen nun, die sich bildeten 
und bisher bestehen blieben, sind in einer tabellarischen Ubersicht folgende; 

I. Gruppe II. Gruppe III. Gruppe 

Ehen von Bestand 15 17 4 

Eheahnliche Verhaltnisse . 2 1 

Aufgeloste Ehen . 5 5 

Steht somit heute die III. Gruppe bis auf einen Bruchteil nicht in einer Ehe, 
so ist umgekehrt die I. mit einer Ausnahme verheiratet. Wieder stehen sich diese 
beiden Gruppen in ihren Lebensformen als Pole gegeniiber, die eine in soliden 
Umstanden sozialer und personlicher Art, ohne Konflikte mit der Gesellschaft, 
gebunden an Berm und Ehe, die andere flutet, unfahig zu geordneten Verhalt
nissen, aus einem festen Rahmen heraus. Die II. Gruppe, die in jeder Hinsicht 
eine Mittelstellung einnahm, in Friih- und Spatverwahrlosung, in der Schwere 
der ersten Riickfalle oder in Qualitat und Bestandigkeit des Beruflebens, behalt 
ihre labile Zwischenstellung auch in der Fahigkeit zur Ehe; zu rund zwei 
Dritteln ist sie heute verheiratet, zu einem Drittel nicht, fiinf ihrer Ehen sind 
gescheitert. 

Nach dieser ersten Dbersicht iiber die bloBe Tatsache Ehe oder Nichtehe, 
die iiber die Gruppen schon sehr AufschluBreiches zu bieten hatte, seien die 
qualitativen Verhaltnisse gepriift, die in diesen Ehen vorgefunden wurden. Bei 
den Fragen nach den auBeren Tatsachen der Kriminalitat, der ersten Riickfallig
keit oder der Haufigkeit der Delikte geniigten objektive Angaben, die allein den 
Akten zu entnehmen sind. Schon bei der Form der Delikte wurde die Personlichkeit 
des Taters, wie sie aus subjektiven Momenten, Briefen und miindlichenAuBerungen 
oder der eigenen Anschauung hervortrat, eine wichtige Erganzung. Bei den Fragen 
nach dem beruflichen Leben, von dem in den Akten sehr viel weniger eingefangen ist, 
wurde etwa das Niveau, auf dem eine Arbeit getan wird, lebendig erst durch einen 
unmittelbaren Eindruck, so z. B. die sachliche Hingabe, mit der Konig (1) und 
Baumann (2) in ihrem Berufe stehen oder andererseits die geringere Anteilnahme, 
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die Kuhl (4) an seiner Arbeit zeigt. Ebenso kann die Wertung eines ehelichen und 
hauslichen Lebens sich nicht beschranken auf auBerlich faBbare Tatsachen einer 
Zimmerzahl, der Lage der W ohnung oder der bloBen Friedlichkeit einer Ehe, 
sondern hier mussen Imponderabilien, die sich erst einer eingehenden und person
lichen Anschauung erschlieBen, hinzutreten. Es ist ein Unterschied, ob bei der 
gleichen Zimmerzahl eine akkurate Frische uber der Wohnung liegt, ob sie 
mit weniger Pflege oder gar salopp gehalten wird. Ahnlich ist die Art eines ehe
lichen Umganges, die Uberlegenheit einer Frau oder das Einvernehmen in einer 
Ehe nur Sache einer personlichen Beobachtung. Angaben von dritter Seite 
konnten fUr die Nachprufung dieser Milieufragen nicht des naheren berucksichtigt 
werden, wenn es sich nicht um ganz konkrete Angaben wie z. B. in dem FaIle 
Schwarz (12) handelte; das Zusammentreten verschiedener subjektiver Wertungen 
Mtte die Einheitlichkeit des MaBstabes zerstort. 

Ausgehend von dem Niveau der Hauslichkeiten, wobei auch die Wohn
gelegenheit der Nichtverheirateten einbezogen wird, bietet sich eine Rangordnung, 
die bei auskommlichen Verhaltnissen, einer gepflegten Mehrzimmerwohnung 
beginnt und bei der Untermiete in einer armseligen Baracke oder bei SchlafsteIle 
und Unterschlupf endet. Die gunstigsten Verhaltnisse sind die, bei denen die 
Wohnung uber Kuche und Kammer hinausgeht und einen eigenen 
Wohnraum besitzt, der, von der Lebensnotwendigkeit aus gesehen, schon 
ein erster Luxus ist, und wo zugleich die Raume heiter und gepflegt gehalten 
sind. Diese besten Verhaltnisse finden sich da, wo der Mann auch beruflich 
aufgeruckt ist; die Elite der Aufgestiegenen aber ist klein und der Umkreis dieser 
gehobenen Hauslichkeiten demnach eng. Zu ihnen gehoren nur die Haushaltungen 
des Konig (1), Baumann (2), Klatt (3) und Sommer (23); Konig bewohnt drei 
vorzuglich gehaltene Parterreraume in einer hubschen und freundlichen StraBe, 
in der die Fenster mit Geranien geschmuckt sind, Baumann den guten Oberstock 
eines Arzthauses, das in einem Garten liegt, Sommer lebt in einem Schwarzwald
stadtchen in einem Hauschen an einem Berghang mit einer Veranda unter dem 
Giebel, wo er des Sonntags mit Frau und Kind zu sitzen p£legt. Diese Wohnungen, 
vollstandig und in Hartholzmaterial ausgestattet, haben einen frischen, geordneten 
und burgerlichen Charakter. Nach Mitteilungen eines Jugendamtes gehort ver
mutlich auch der Lagerhalter Gartner (9) noch in diesen engsten Kreis. Die 
ubrigen Wohnungen des gleichen Umfanges sind entweder in ihrer Ausstattung 
schon bescheidener, wie die kleine saubere Haushaltung in Tannenholz des 
Liebold (10), oder tragen doch nicht mehr die muntere Pflege und Gutsituiertheit 
der erstgenannten an sich (4, 8,25). Als letzter ist hier Landsmann (27) zu nennen, 
der Wohlhabendste unter allen, der durch die Inflation seIber Hausbesitzer 
wurde und eine Dreizimmeretage bewohnt, aber sie ist fast uberreichlich ein
gerichtet und spricht mehr von gunstig eingekauften Mobeln als von einer bewuBt 
erworbenen Behaglichkeit. Die drei sauber moblierten Zimmer der zur Zeit der 
Nachschau noch nicht Verheirateten der I. Gruppe (5,6,7) schlieBen sich diesen 
zehn Haushaltungen an. Das reichliche Dutzend, das sich auf diese Weise 
heraushebt, gehort bis auf drei ausschlieBlich der I. Gruppe an. 

Auf einer nachsten Stufe stehen Wohnungen mit nur einer Kuche und 
einer Kammer, die mit neunzehn Fallen fast ein Drittel des ganzen Materials 
ausmachen. Von ihnen spaltet sich noch einmal ein kleiner gunstiger Teil ab, der 
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durch die eigene Geraumigkeit und die Lage etwain einem Vorder- oder neueren Hin
terhaus bevorzugt ist (22, 24, 44, 49, 51). Darunter findet sich z. B. der aufstrebende 
Haushalt des Eckardt (24), der sich nach seiner spat eingetretenen Legalitat unter 
groBer Sparsamkeit solide und freundliche Mobel auf Abzahlung kaufte, die weiB
lackierte Haushaltung des Weydenegg (22) oder die beiden sauberen Raume 
des Lose (44), in denen er seIber auf kleine Verschonerungen halt, in denen Tannen 
vor den Fenstem stehen und im Zimmer als Glanzpunkt ein Aquarium. Die 
iibrige Masse dieser Wohnungen wurde in einer ehemaligen Kaserne (26), in der 
Stadt in Hinterhausern (16, 17, 18, 19, 28, 35), an kleinen Orten in alten 
Hauschen unter dem Dach angefunden (11, 13, 30, 32), oder sie werden in den Akten 
als sehr primitiv bezeichnet (12, 20). Sie sind notdiirftig eingerichtet, sind haufig 
ungep£legt, einige schmutzig oder verlaust. Nur wenige von ihnen bekommen 
bei aller Armlichkeit eine liebenswiirdige Farbung, wie die Mansarde des Weiden 
(13) mit dem alten GroBvatersofa und der bunten Vereinsfahne, die kleine Kiiche 
des Jager (17) oder die sorgliche Umgebung des Jahn (19). An diesen mittleren, 
zum Tell primitiven, in mehreren Fallen den Anspriichen von Ordnung und 
Sauberkeit nicht mehr geniigenden Wohnungen beteiligt sich vor aHem die 
II. Gruppe; die 1. gehort in ihren Auslaufern noch in diese Behausungen hinein, 
wahrend umgekehrt die III. mit ihren obersten Spitzen noch eben in sie hinaufragt. 

Auf der untersten Stufe stehen Wohnungen, die nur noch den Umfang 
von einer einzigen Kammer haben, zu der eine Kiichenbenutzung hinzu
kommt (15,29,54). Hier schlieBen sich auch aIle jene Unterkiinfte an, die gar 
nicht mehr an einen festen Platz gebunden sind, sondern in Herbergen, Wirt
schaften, Schlafstellen oder als bloBe Unterschlupfe bei Dimen, Freunden oder 
Komplizen wechseln. Auf dieser untersten Stufe hat die III. Gruppe ihr Schwer
gewicht; ihre samtlichen V ertreter, die nicht in die mittlere Stufe aufstiegen, 
wohnen in derartigen Verhaltnissen. Es sind dies naturgemaB jene, deren Krimi
nalitat auch bis in die jiingste Zeit nicht nachgelassen hat, die keines bestandigen 
Platzes bediirfen, bei denen StraBe und Gefangnis miteinander abwechseln. In 
einer tabellarischen "Obersicht stellen sich die Ergebnisse folgendermaBen zu
sammen: 

1. 1 Kiiche, 1 Kammer, 1 Zimmer 

1 gutmoblierter Raum (bei Un
verheirateten) 

2. 1 Kiiche, 1 Kammer 

1 Kiiche, I Kammer, primitiv 

3. 1 Kammer mit Kiichenbenutzg. 

mobl. Mansarde, Schlafstelle 
usw. (bei Unverheirateten) . 

unbekannt 

I. Gruppe 

7 

3 

4 

1 

I 

II. Gruppe 

3 

2 

10 

I 

4 

7 

III. Gruppe 

3 

I 

13 

5 

) 
} 

) 

insgesamt 

13 

19 

20 

13 

Die Tabelle veranschauIicht, wie in jeder Gruppe das Hauptgewicht sich auf 
eine andere Stille von HausIichkeiten verlagert. Die I. beginnt bei den sozial 
giinstigsten Verhaltnissen und laBt nur einen TeiI ihrer Reprasentanten auch 
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in die unteren Stufen absinken, die III. lebt in sozial tiefstehenden oder aus
gesprochen schlechten VerhiiJtnissen und schickt nur wenig Aufsteigende nach 
oben. Die II. endlich halt sich mit ihrem entscheidenden Gewicht in diirftigen 
oder armlichen Haushaltungen und bleibt auch hier wieder in einer Mitte, die 
weder gut noch schlecht ist. 

Gestreift sei abschlieBend noch die gegenwartige SeBhaftigkeit der Gruppen 
und das Zusammen- oder Auseinanderfallen von Geburtsort und heutigem 
Wohnort: 

zur Zeit seDhaft1 . . . . . . . 

Zusammenfallen von Wohnort und 
Geburtsort2 • • • • • • • • • 

I. Gruppe 

16 

10 

II. Gruppe III. Gruppe 

20 5 

II 4 

Dabei stellt sich heraus, daB bei einer geringeren Gebundenheit an Beruf und 
Ehe auch die SeBhaftigkeit sich lockert; das sind naheliegende Dinge. Interessant 
ist aber, daB auch das Zusammenfallen von Wohnort und Geburtsort zur I. Gruppe 
herauf prozentual immer mehr zu-, zur III. herunter abnimmt. 

Was iiber die auBeren Verhaltnisse der Ehefrauen zu erfahren war, muBte 
mehr dem Zufall und gelegentlichen vorsichtigen Fragen iiberlassen werden, 
als daB hierfiir auf Liickenlosigkeit hatte gesehen werden konnen; unter ein
dringlicheren Nachforschungen wiirde der private Charakter, den die Besuche 
tragen muBten, um sonst zu ihrem Zicl zu kommen, gelitten haben. Daher 
war vor aHem iiber die Herkunft der Frau ein vollstandiges Bild nicht zu ge
winnen. Wo einzelne Angaben zu erlangen waren, wurde auf die Tochter des 
kleinen Bauern, des Steinhauers, des Tagelohners gestoBen; mit der Hohe der 
sozialen Lage nahm das spontane Sichmitteilen iiber derartige private Angelegen
heiten ab, und so ist bei den besten Fallen der I. Gruppe Naheres iiber die Her
kunft der Frau fast gar nicht bekannt geworden. Uber die gegenwartigen Arbeits
verhaltnisse der Ehefrauen aber ist eine genauere Ubersicht moglich. In der 
1. Gruppe iiberwiegt die Berufslosigkeit und die ausschlieBliche Beschaftigung 
im eigenen Haushalt. Zweimal wird gelegentliche Putzarbeit iibernommen (4, 16), 
und in einer dauernden auBerhauslichen Tatigkeit steht nur die Frau des Bau
mann (2) als Verkauferin, durch deren Mithilfe am Erwerb ein sozial sehr ge
hobener Haushalt ermoglicht wird. In der II. Gruppe nimmt die berufliche 
Tatigkeit der Frau einen groBen Raum ein, mehrfach mit der ausdriicklichen 
Begriindung, neben den unbestandigen Einnahmen des Mannes den laufenden 
Unterhalt seIber zu sichern. So haben die Frauen des Walther (38) und Tobler 
(33), deren Manner unstet umherzogen, auch schon vor der Ehescheidung sich 
und das Kind allein durch den eigenen Verdienst als Fabrikarbeiterinnen ernahrt. 
Die Frau des Jager (17) gleicht eine momentane Arbeitslosigkeit des kranklichen 
und weichlichen Mannes durch gelegentliches Reinemachen aus; in dauernder 
Arbeit wiederum steht die Frau des Degener (21) in einer Fabrik, wah rend Dege-

1 Es dad aber nicht iibersehen werden, daD die SeDhaftigkeit bei einer Reihe von 
Fallen der II. und III. Gruppe bereits einen labileren Charakter hat als in der I. Gruppe. 

2 Hierunter werden auch Berg (6) und Weiden (I3) gerechnet, die sich in dem 
spateren Wohnort des Vaters ansassig machten. 

Fuchs, Fiirsorgez6glinge. 11 
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ner seIber auch zu Hause nichts Rechtes tut; weiter sind die Frauen des Lutz (28), 
Weydenegg (22) und Baland (25), und diese in differenzierteren Beschaftigungen, 
als Naherin, Biiroangestellte und Goldarbeiterin in festem Berufe. Als nur 
voriibergehend aber ist die auBerhausliche Arbeit der beiden Frauen des Sommer 
(23) und des Eckardt (24) gedacht, um neben einer auskommlichen Einnahme 
des Mannes durch einen weiteren Erwerb eine raschere Hebung der wirtschaft
lichen Verhaltnisse moglich zu machen. In der III. Gruppe ist in den vier Ehen 
eine dauernde Tatigkeit nur von der Frau des Neuenhofer (54) bekannt, die als 
Kellnerin ausgeht. Ganz unklar bleibt die Herkunft der Einnahmen in den beiden 
eheahnlichen Verhaltnissen (35,49). 

Bei der Betrachtung der Eheverhaltnisse nach ihrer personlichen Seite hin 
steht in erster Linie die Erwagung: Was fiir Frauen heiraten den ehemaligen 
Fiirsorgezogling oder den gegenwartigen Kriminellen 1 Von geringem Belang 
ist diese Frage fiir einen groBen Teil der I. Gruppe, in dem das Vorleben des 
Mannes durch die rasch eingetretene normale Lebenshaltung von gar keiner 
Bedeutung mehr war und durch nichts mehr eine Fortsetzung in der alten 
Richtung erfahren hatte. Auch jene Vertreter der II. Gruppe (23,24), die sich 
in ihrer personlichen Entwicklung ebenso wie in ihrer auBeren Lebenshaltung 
heraufarbeiteten, gehOren noch hierher. Fiir die iibrigen FaIle ist die Beant
wortung der gestellten Frage am leichtesten da, wo die Frau sich in ihrer Fiihrung 
iiber die des Mannes nicht erhebt. So war die Frau des Forbach (61) selber.wegen 
eines Diebstahls inhaftiert, als sie ihren Mann kennenlernte; einen "liederlichen" 
Lebenswandel fiihrte die Frau des Peters (50), und in eine weitverzweigte krimi
nelle Familie heiratete Lichtenberg (32). Andere der Frauen sind nicht in gleicher 
Weise schlecht beleumundet, aber stehen doch sozial wenig hoch (12,16,20,29, 
38, 54). Unter ihnen fiigt sich die beschrankte Frau des Glotter (29) ohne Wider
stand in das verkommene Barackenmilieu ein, von der Frau des Neuenhofer (54), 
die als Kellnerin dem Verdienste nachgeht, heiBt es, sie sei "seIber nichts 
Rechtes". 

Haufig haben die Frauen ein uneheliches Kind mit in die Ehe gebracht, 
und in einer Reihe dieser FaIle hat es den deutlichen Anschein, daB bei den durch 
das uneheliche Kind verringerten Heiratsaussichten die Frauen nicht nur unter 
ihren Stand geheiratet haben, sondern oft auch in der Wahl der Personlichkeit 
des Mannes seIber hinter ihren eigentlichen Anspriichen zuriickgeblieben sind. 
Der TagelOhner Weiden (13) z. B. erzahlt, er sei in der Familie seiner Frau "der 
mindeste der Schwiegersohne"; die Frau des Fabrikarbeiters Lutz (28) steht 
sozial und personlich weit tiber ihrem Mann, und in einer stillen Resignation 
tragt die Frau des Mandel (30) ihre Ehe. 

Auffallend ist unter den Ehen eine groBe Zahl solcher Verhaltnisse, in denen 
die Frau die Fiihrende ist, und oft sind sich die Manner dieser Tatsache bewuBt. 
"Was ichihr nicht alles verdanke", sagt Lanke (49), oder "sie ist gerade das, was 
ich immer gesucht habe", meint Biinkel (ll) von seiner um sechzehn Jahre alteren, 
soliden und miitterlichen Frau. In einer zarten und besorgten Weise sind die 
Frauen des Jager (17) oder Lee (51) in steter Wachsamkeit, den Mann zu stiitzen 
oder ihn vor den eigenen Uniiberlegtheiten zu bewahren, soweit sie es vermogen, 
und unverkennbar bleibt selbst in dem riicksichtslosen Gebaren des Lutz (28) 
der Zug einer Ergebenheit, die er der Frau gegeniiber besitzt. In allen charak-
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terologischen Typen ist diese Art der ehelichen Beziehung zu finden, insbesondere 
aber bei den Haltlosen und dort herunter bis zu Mohlig (18), Steinhaus (20) oder 
Degener (21), deren diirftiges Milieu durch die Hand der Frauen doch seine 
Bestandigkeit erhalt. "Sie weiB ihren Mann richtig zu behandeln", sagen die 
Hausbewohner von der Frau des Mohlig (18), der seit seiner Ehe ein legales Da
sein fiihrt und auf Arbeit geht. Solche Ehen, die dadurch, daB sie iiberhaupt 
geschlossen werden, ein Zeichen fiir das eigene Verlangen der Manner nach 
stabileren Verhaltnissen sind, haben weiterhin ihr soziales Leben sehr begiinstigt. 
Vor allem sind von den Leichtkriminellen derartige Ehen eingegangen worden. 
Unter den Schwerkriminellen hat insbesondere Lee (51) ein solches Schutzver
haltnis gefunden, und auch fiir Lose (44) scheint die Ehe eine Unterstiitzung des 
eigenen Haltes geworden zu sein. Bei den iibrigen Vertretern der III. Gruppe 
ist die Neigung zur Ehe seIber gering, und sie p£legen andersartige Beziehungen. 

Aus diesen Ehen sind 45 Kinder hervorgegangen, mit den vorehelich ge
borenen zusammen 50. Werden auch die unehelichen hinzugenommen, um eine 
"Obersicht iiber die gesamte Deszendenz, soweit sie bekannt wurde, zu gewinnen, 
so steigt die Zahl auf 63. Diese Kinder verteilen sich auf die drei Gruppen in 
folgender Weise: 

I. Gruppe II. Gruppe III. Gruppe 

17 30 16 

/I'~ ///\~ /\~ 
eh. voreh. uneh. eh. voreh. uneh. eh. voreh. uneh. 
17 22 3 5 6 2 8 

Die Deszendenz ist nicht umfangreich. Nur in sieben Ehen sind mehr als zwei 
Kinder - und zwar je drei oder vier - vorhanden und dies durchweg in 
solchen, deren sozialer Stand nicht hoch ist, in den Ehen einiger Tagelohner 
(13, 20, 21, 26), eines Steinhauers (12), eines Alteisenhandlers (32) und eines 
Aushilfskellners (60). Beruflich hochstehende Falle wie Konig (1), Klatt (3), 
Sommer (23) oder der aufstrebende Eckardt (24) haben aus ihren Ehen nur ein 
einziges Kind; bei diesen allen hat vermutlich das Interesse, das sie in so deut
licher Weise an der Hebung auch ihrer auBeren wirtschaftlichen Verhiiltnisse 
besaBen, ein starkes Motiv fiir die Einschrankung der Kinderzahl bedeutet. 

SchinO. 

Das entscheidende Ergebnis, das aus der Nachpriifung der drei Gruppen 
in ihrem Verhaltnis zu Gesellschaft, Beruf und Familie gewonnen wird, ist dies: 
ein Versagen in einem der verschiedenen sozialen Beziige ist Hand 
in Hand mit dem Versagen in den iibrigen gegangen. 

Die erste Gruppe gerat in keinerlei Konflikte mit gesellschaftlich-rechtlichen 
Normen, stebt in einem Beruf, zum Teil in gehobenen Positionen, und hat ein 
geordnetes Eheleben gefunden; ihre soziale Haltung ist stabil. Die dritte Gruppe 
drangt aus dem festen Rahmen sozialer Bindungen heraus; ihre Kriminalitat 

11* 
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geht parallel mit einer fast volligen Auflosung von Beruf und Ehe. In der 
zweiten Gruppe werden die Beziehungen zur Gemeinschaft wieder normalere; 
die KriminaIitat tritt zuriick, Beruf und Ehe fassen wieder FuB. Aber doch 
kann in ihr von einer Geordnetheit in sozialer Hinsicht nicht die Rede sein; 
es geht durch diese ganze Gruppe ein Vibrieren hindurch, wie es sich nicht nur 
in den eingestreuten Delikten widerspiegelt, sondem auch in der gewissen Un
ruhe ihren Ausdruck findet, die in ihrem Berufs- und Eheleben zu erkennen 
war. Immerhin hat sich die zweite Gruppe aus der ehemaIigen Ungebundenheit 
heraus in ein Geleise gefunden, das eine gewisse Richtungstendenz in sich tragt 
und sie vor einer volligen Asozialitat bewahrtl. 

Um den Kreis zu schlieBen, sei zu der Ausgangsfrage dieser Arbeit zuriick
gekehrt, auf welcher personlichen Artung sich das verschiedene Schicksal eines 
sozialen, asozialen und dissozialen Verhaltens aufbaut, oder anders gesagt, 
welche Personlichkeiten zur sozialen Brauchbarkeit erzogen wurden und welche 
nicht. Der erzieherische EinfluB, den nach der Anstaltserziehung das Leben 
selbst ausgeiibt haben mag, muB dabei unberiicksichtigt bleiben; eine Aus
sonderung dieses Faktors ist bei der methodischen Einschrankung, die zu Anfang 
dargelegt wurde, unmoglich. Von Bedeutung ist der hier erwahnte EinfluB des 
Lebens ohne Frage in jenen Fallen der Schwerkriminellen, in denen noch in 
letzten Jahren durch das Abklingen von Triebregungen, durch eine spate 
Reifung, den Erwerb von Lebenserfahrungen oder durch Konsolidierung in einer 
Ehe eine Aufbesserung der sozialen Verhaltnisse eingetreten ist, aber auch bei 
den Leichtkriminellen, bei denen ein unmittelbarer Erfolg durch die Anstalts
erziehung seIber ebensowenig festzustellen war. Wichtig ist, daB diese Kom
plikation eben bei den Schwer- und Leichtkriminellen auf tritt, deren abnorme 
Anlagen der Erziehung Schwierigkeiten in den Weg legte. Die "Normalen" 
und die von der Norm nur leicht Abweichenden, die sich in der ersten Gruppe 
finden, sind durch die Fiirsorgeerziehung seIber rasdh in soziale Bahnen gelenkt 
worden. In diesen Fallen ist der Anstaltserfolg offensichtlich. Hindernis und 
Grenze aber fand die Anstaltserziehung in den psychopathischen Konstitutionen ll• 

1 In ihrem Umfange hatten sich bisher die Gruppen folgendermaBen dargestellt: 
Nichtkriminelle. 16 
Leichtkriminelle . . . . . . . 27 
Schwerkriminelle . . . . . . . 22. 

Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, daB sich unter den Leicht- und Schwerkriminellen 
solche finden, wie eingangs erwahnt wurde (s. S.6), die 1910 zu wiederholtem Male in die 
Anstalt eintraten. Sie haben, macht man die Aufnahme eines Jahres zum Gegenstand der 
Untersuchung, fiir eine bloB zahlenmaBig interessierte Betrachtung wieder auszuscheiden. 
Fiir eine Statistik waren sie, um nicht doppelt oder gar Ofter gezahlt zu werden, nur das 
Objekt des Jahres, in dem sie erstmalig aufgenommen wurden. Nach ihrem Ausscheiden 
verschiebt sich das BUd: 

Nichtkriminelle . 16 
Leichtkriminelle . 18 
Schwerkriminelle 16. 

2 Zu ahnlichen Ergebnissen fiber die Beziehung zwischen Anlage und sozialem Schicksal 
ist LUISE VON DER HEYDEN bei ihrer Untersuchung fiber den spateren Lebensgang Pro
stituierter gekommen (a. a. 0.). Sie stellte fest, daB die giinstigsten Schicksale die MOOchen 
hatten, die weder durch Intelligenzdefekte noch durch abnorme Charakterzfige auffielen, 
femer die leicht beschrankten, bei denen der Schwachsinn nicht erheblich und nicht durch 
schwierige Charakterveranlagungen kompliziert war. Schwachsinn in Kombination mit 
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Diesen Feststellungen iiber den tatsachlichen Erziehungserfolg kann das 
Argument entgegengehalten werden, daB die damalige Fiirsorgeerziehung nicht 
normgerecht war, indem sie eben diesen psychopathischen Anlagen ihrer Zog
linge nicht geniigend Rechnung trug. Da die psychopathischen Personlichkeiten, 
wie aus der vorliegenden Arbeit von neuem ersichtlich wird, einen hohen Prozent
satz der Fiirsorgezoglinge ausmachen und neben einer allgemein erzieherischen 
Einwirkung ein heilpadagogisches Vorgehen verlangen, wird die Forderung des 
Zusammenwirkens von Psychiatrie und Padagogik an dieser Stelle unterstiitzt 
werden miissen, ein Zusammenwirken, wie es sich heute zu entfalten beginnt 1• 

Wie nun auch die Verhaltnisse sich weiterhin gestalten mogen, als Tatsache 
bleibt bestehen, daB die Tendenz zur Kriminalitat, zusammen mit 
der Unfahigkeit, sich in einen gesamt-sozialen Rahmen einzuord
nen, mit der in einer Richtung sich steigernden oder der nach 
verschiedenen Rich tung en sich verzweigenden a bnormen Anlage 
wachst. Das will besagen, die personliche, urspriinglich mitgegebene, abnorme 
Artung steht in innerem Bezug zu der eingegangenen, auBeren, asozialen Lebens
form; und zwar handelt es sich dabei, wie gezeigt wurde, um einen festen Um
kreis abnormer Anlagen. Diese Tatsache ist unumstoB1ich. Ein Urteil iiber den 
kausalen Zusammenhang von Psychopathie iiberhaupt und Verwahrlosung oder 
Kriminalitat aber solI damit nicht abgegeben sein. Mehr als die Feststellung 
des tatsachlichen Ineinandergreifens beider, unter einer bestimmten gegenseitigen 
Auswahl, Art und Graduierung, laBt das bearbeitete Material im AugenbIick 
nicht zu. Eine Erorterung im engeren iiber das Problem der KausaIitat der 
Psychopathie fUr die Verwahrlosung und Kriminalitat haben GREGOR, GRUHLE 
und HOMBURGER gegeben. GRUHLE 2 laBt das Problem offen, GREGOR3 tritt fUr 
einen kausalen Zusammenhang ein, wahrend HOMBURGER4 eine Losung vorerst 
nur innerhalb des Einzelfalles fiir moglich halt. Immerhin aber schreibt er 
bestimmten psychopathischen Veranlagungen, und zwar solchen, die auch in 
dem vorliegenden Material stark hervortraten, Gemiitsarmen, Haltlosen und 
Geltungsbediirftigen, theoretisch die Moglichkeit zu, daB sie "schlechthin und 
unabhangig von Umwelteinfliissen zur Verwahrlosung fiihren". In jiingster Zeit 
hat LANGE5 die personliche, nach seinen Ergebnissen auf dem Erbweg entstehende 

psychopathischen Ziigen schien nach ihrer Erfahrung die ungiinstigste soziale Prognose 
zu rechtfertigen. Aber auch bei abnormen Charakterziigen allein, ohne Verbindung mit 
Schwachsinn, fand sie die Riickkehr in ein geordnetes Leben erschwert, mehr etwa als bei 
Intelligenzdefekten ohne psychopathische Ziige. 

1 Vgl. hierzu GREGOR: Zur Padagogik des Erziehungsheims SchloB Flehingen 1927. 
Z. Kinderforschg 34, H. 2 (1928). HaMBURGER: Die heilpadagogische Beratungsstelle in 
Heidelberg. Z. Kinderforschg. 29, H. 4 (1924). RUTH VON DER LEYEN: Grundsatze der 
Psychopathenfiirsorge. Jahrbuch der Erziehungswissenschaft und Jugendkunde. Herausg. 
von Prof. Dr. E. STERN. 1929. - Psychopathenerziehung. Handbuch der Padagogik. Her
ausg. von HERMANN NOHL und LUDWIG PALLAT. 5, Langensalza 1928. - Heilpadagogische 
Anstalten. Ebenda. 

2 GRUHLE, PRychopathie und Verwahrlu~ung. Her. d. 1. Kongr. f. Heilpadagogik. 
Berlin 1922. 

3 GREGOR, Zur Padagogik psychisch abnormer Fiirsorgezoglinge. Jahrb. d. Erziehungs
wissenschaft u. Jugendkunde, herausg. von Prof. Dr. E. STERN. Berlin 1927. 

4 HOMBURGER, Psychopathologie des Kindesalters. A. a. O. 
5 LANGE, Verbrechen als Schicksal. Studien an kriminellen Zwillingen. Leipzig 1929. 
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Artung - wobei "solche Anlagen offenbar gelegentlich als Ganzes fortgegeben, 
mitunter aber aUch durch die Keimmischung neu aufgebaut werden" - in ihrer 
Bedeutung fiir soziale Entgleisungen eindringlich herausgearbeitetl. Wir haben 
es also mit der Besonderheit von personlichen Artungen zu tun, denen ein asoziales 
Verhalten parallel lauft. Nicht aIle Trager dieser Anlagen, die in dem vorliegen
den Material untersucht wurden, fanden sich im Laufe des Lebens in eine sozial 
gebundene Lebensfiihrung hinein: vor alIem mit der vielspaltigen psychischen 
Abwegigkeit unter Fallen der hier betrachteten SchwerkriminelIen war eine 
80ziale Brauchbarkeit nicht zu vereinigen. Das Interesse der GeselIschaft ver
langt eine Verwahrung jener, die standig storend in die Umwelt eingreifen, durch
aus aber auch das dieser Personlichkeiten selbst, die an den normalen An
forderungen des Daseins zerschelIen und, wie einer aus ihren eigenen Reihen 
nach einem langen kriminelIen Leben sagte, "nicht in die Welt passen". 

1 Auch LANGE sieht den Kriminellen in dem Bereiche psychopathischer Anomalien 
stehen, faBt ihn aber dort als eine Abart auf und erachtet als wesentlich an ihm neben der 
besonderen psychopathischen Artung eine Minderung der durchschnittlichen Sicherheit der 
Triebhemmung, die ihrerseits eine soziale Orientierung durchkreuzt. 
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Abhandlungen aus dem Gesamt.rebiete der Kriminal. 
psychologie (Heidelberger Abhandlungen). Herausgegeben von H. W. 
Gmhle, G. Radbmch, S. Schott, K. Wilmanns. 

He f t 1: Die Ursachen der jugendlichen Verwahrlosung und Kriminalitit. Studien 
zur Frage: Milieu oder Anlage. Von Dr. Hans W. Gmhle, Heidelberg. Mit 23 Text
figuren und 1 farbigen Tafel. XIY, 454 Seiten. 1912. RM 29.-

Heft 2: Lebensschicksale geisteskranker Strafgefangener. Katamnestische Unter
suchungen nach den Berichten L. Kirn~ tiber I'hemalige Illsassen del' Zentralstrafanstalt 
Freiburg i. Br. (lb79-1886). Von Privatdozent Dr med. August Homburger. Heidelberg. 
Mit 6 Textfig'uren llnd 12 farbigcn Tafeln. YIII, 207 Seiten. 1912. 

RM 14.-; gebunden RM 16.20 
He f t 3: Vber Massenmorder. Ein Beitrag zu den persi:lnlichen Verbl'echensursachen 

uud zu den Methoden ihrer Erforschung. Von Privatdozent Dr. Albrecht Wetzel, 
Oberarzt an der Psychiatrischen Universitatsklinik in Heidelberg. Mit eioer Tafel im 
Text. VI, 121 Seiten. 1920. RM 8.-

He f t 4: Studien liber Personlichkeit und Schicksal eingeschtiebener Prostituierter. 
Von Dr. med. et, phil. Kurt Schneider, a. o. Professor fUr PlIychiatrie, Oberarzt der 
Psychiatrischen Klinik der Universitat Koln. Zweite, durchgesehene Auflage. 
Vermehrt um einen Anhang': Die spiiteren Schicksale. Katamnestische Untersuchungen 
von Dr. rer. pol. Lui s e von del' Hey d eo, ehemalige Polizeifursorgerin in Knln. 
X, 282 Seiten. 1926. RM 18.-

Aus den Besprechungen 
Der Verfasser hat die Lebensgeschichte von 72 Prostituierten physiopsychiscb und biographi8Ch 

studiert. Er hat die amtllchen Akten, die Mitteilungen der OrtsbehOrden, der Lehrer und der Famillen 
einer Durchpriifung unterworfen. Das Menschenmaterial hat Fraulein Dr. von del' Heyden nach 11 Jahren 
von neuem durchgesehen. So entstand das vollstandigste und interessanteste Werk, das in der leuten Zeit 
ilber Prostitulerte geschrieben worden ist. Mehr als irgendeine reichhaltige Statistlk drent die Ftllle der 
lesammelten Tatsachen dazu, die Prostituierten in allen ihren Variationen kennenzulemen und die wlrk· 
lichen individuellen und sozialen Faktoren dieser schweren Entartungserschelnung kenneDzu!emeR . 
• . . Diese Untersuchung beweist die Bedeutung der anllewandteu Methode: Zerlegung del' Personlicbkeit 
Versuch charakterologische Typen herauszuarbeiten. Sie beweist, wie weit man mit einem genauen 8tudiu~ 
blographischer Momente kommt. Direkte ausfilhrliche Befragung erweist sleh in vielen Fillen ergieblger 
als manche Tests .. Die hier zu,ammengestelltcn Lebensliiufe sind elne Fundgrube von Tatsachen. Be'Onders 
zelgen m.nche Antworten mit groBer Klarheit die wesentlichen individuellen Charakterziige. Hierauf sel 
der Forscher hingewiesen, der sicll vOn der Eigenart der Prostituierten ein BUd verschaffen will. 

"Monat8ackrilt lilr KrimiMlpsyckoiogie" 

He f t 5: Die Ursachen der Trunksucht und ihre Bekiimpfung durch die Trinker
fiirsorge in Heidelberg. Von Dr. med. et phil. E. G. Dresel, a. o. Professor an der 
Universitat Heidelberg. Mit 22 Abbildungen. VI, 126 Seiten. 1921. RM 8.40 

QrundriB der Kriminalbiologie. Werden und Wesen der Persi:lnlichkeit 
des Titters nach Ulltersuchungen an IStraflingen. Von Dr. AdoH Lenz, Professor an 
der U~iversitltt Graz, Vorsteher des Kriminologischen Institutes. Mit 01 Textabbildungen. 
VII, 252 Seiten. 1927. RM 15.-; gebunden RM 16.80 

Verbrechertypen. Yon H. W. Oruhle und Albrecht Wetzel, Heidelberg. 
1. Ban d, 1. Heft: Geliebtenmorder. Von Albrecht Wetzel und Karl Wilmanus, 

Heidelberg. 101 Seiten. 1913. RM 2.80 

1. Band, 2. Heft: Sauler als Brandstifter. Von H. W. Gmhle, K. Wilmanns, 
Heidelberg, und G. L. Dreyfus, Frankfurt a. M. Mit einer Tafel. 83 Seiten. 1914. RM 3.50 

I. Ban d, 3. He f t: Zur Psychologie des Massenmordes. Hauptlehrer Wagner von 
Degerloch. Eine kriminalpsychologische nnd psychiatrische Studie von Professor Dr. 
Robert Gaupp, TUbingen, nebst einem Gutachten von Geheimem Medizinalrat Professor 
Dr. R. W 011 en be r g, Strallburg i. E. Mit 1 Textfigur und 1 Tafel. VUI, 238 Seiten. 
1914. RM 6.30 
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