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unmfglich" entspricht. Ffir die Dd-Gruppe und die Ee-Gruppe wird diese Formulierung auf 
Grund eines Analogiesehlusses gleicbfalls f~r bereehtigt gehalten. B. MV~LLSa (Heidelberg) 

Pasquule Murino: Aspetti assicurativi dell'isosensibilizzazione con particolare r iguardo 
al sistema Rh. ((~ber die Isosensibilisierung als Versicherungsrisiko un te r  besonderer 
Beriicksichtigung des l~h-Systems.) l is t .  di Med. Leg. e Assicuraz., Univ. ,  Roma.]  
Zacchia 30, 135--144 (1955). 

VerL berichtet fiber die verschiedenen Mfglichkeiten der Isosensibilisierung durch die ver- 
schiedenen Blutgruppensysteme und setzt sie in Beziehung zu den Untersuchungsergebnissen 
einer amerikanischen Versicherungsgesellsehaft. Bei verschiedenen Personen- und Berufs- 
gruppen, bei denen die Gefahr einer Isosensibilisierung besonders gegeben sei, mfisse mit einer 
erheblichen Erh6hung des Versicberungsrisikos gerechnet werden, so dab in diesen Fallen die 
Erhebung eines besonderen Gefahrdungszuschlages notwendig sei. GaEI~EI~ (Dfisseldorf) 

F. Pietrusky: [~ber die Blutentnahme 1)elm Kind  ~iir ein Blutgruppengutachten im 
StrafprozeB gegen die Kindesmutter. ~ediz inisehe 1955, 1486--1487. 

Ohne ffir Sraffreiheit meineidiger Kindesmfitter eintreten zu wo]len, wirft Verf. die Frage 
auf, ob es mensehlich und rechtlieh richtig sei, nach Erledigung eines Alimentationsprozesses in 
einem Meineidsverf~hren gegen eine Kindesmutter eine Blutentnahme bei einem Kind anzu- 
ordnen. ~ber die Folgen der Begutachtung k61me ein Kleinkind nieht aufgeklart werden. Eine 
spatere Belehrung sei nicht mehr mfglieh. Mutter und Kind gehfrten aber zusammen. Man 
sollte bier keine Konfliktsituation sehaffen. B. MVELLE~ (Heidelberg) 

Kriminologie, Gei~ngniswesen, Strafvollzug 

�9 Pau l  Althaus:  Die Todesstrafe als ProMem der christlichen Ethik.  Vorgetragen 
am 14. 5~nuar  1955. (Sitzgsber. d. Bayer.  Akad. d. Wiss. Phil.-hist.  K1. Jg. 1955. 
H. 2.) Mfinchen: Verlag d. Bayer.  Akad. d. Wiss. 1955. 35 S. DM 3 . - - .  

In dem Vortrag setzt sich der bekannte evangelische Theologe nach einleitenden Bemerkungen 
fiber die Meinung des Thomas yon Aquin, der ebenso - -  wenn auch ~us anderen Griinden - -  wie 
Luther die Todesstrafe bejaht, mit den Einwanden der Reformatoren und tier naehreformatori- 
schen Theologen auseinander. Erst der Aufklarung fehlt der theologisehe Hintergrund der 
Strafe. Reeht und Stoat werden sakularisiert und die Todesstrafe wird zweifelhaft, als Beispiel 
wird der Appell des italienisehenPbflosophen BECCARIA angefiihrt, der die Todesstrafe ausdrfick- 
lieh ablehnt. Auch Se~LEIE~Ae~E~ meint, ,,der Christ mul~ beharr]ich danaeh trachten, dal~ 
sie abgesehafft werde". RoT~E halt die Todesstrafe innerha]b der evangelischen Ethik des 
19. Jahrhunderts als absolut begrfindet. Auch die katholisehe Moraltheologie sprieht sieh, vor- 
wiegend aus soziologischen Grfinden, fiir Erl~ubtheit und Notwendigkeit aus. In  der Gegen- 
wart wird die Frage in der evangeIischen TheoIogie verschieden~rtig beantwortet, jedoch offenbar 
iiberwiegend mit Ja. A. macht das aus der Auffassung der Strafe, dem Gedanken der Sfihne, 
verstandlieh. Die Todesstrafe sollte nur ffir den Mord angewendet werden. Gegen die Einwande 
yon KArL B~T~,  der Barmherzigkeit und Vergebung fiir alle Siinden fordert, wird ausgeffihrt, 
dab dann jede Strafe, soweit sie als Siihne verstanden werde und nicht nut Mittel der Sicherung 
sei, abzulehnen ware. Unter dem Gesichtspunkt der sog. Mitsehuld der Gesellschaft mit dem 
Verbrecher wird dargelegt, da2 auch die Eltern, die ihr Kind strafen, vie]faeh mittelbar mit 
schuld an den Vergehen des Kindes seien and daber mit Demur strafen miissen. Das Verhangen 
und der Vollzug miisse ein Ausdruck des gfttlichen and heiligen Zormes fiber die verletzte g6tt- 
liche Ordnung sein. Die Un~ntastbarkeit des Mensehenlebens sei kein absolutes Prinzip, die 
Ehrfureht vor dem Leben wiirde (lurch die Todesstrafe nicbt verletzt. Alles in allem eine theo- 
logisehe t~echtfertigung der Todesstrafe, die jedoch nieht ganz und nicht eindeutig ge]ungen 
erscheint. H A L L ~  (Kiel) 

�9 E d m u n d  Mezger: Das Typenproblem in Kriminologie und Strafrecht. Vorgetragen 
am 10. J u n i  1955. (Sitzgsber. d. Bayer.  Akad. d. Wiss. Phil .-hist .  K1. Jg. 1955. 
H. 4.) ~ i i n c h e n :  Verlag d. Bayer.  Akad. d. Wiss. 1955. 30 S. DM 4 . - - .  

Von hoher Warte gibt Verf. in einem Vortrage vor der Bayeriseben Ak~demie der Wissen- 
schaften einen kritisehen ~berbllck fiber die M6gliehkeiten, Rechtsbrecher n~ch Typen ein- 
zuteilen. M~n kann eine solche Einteilung zunachst yore ph~nomenologisehen Standpunkt aus 
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versuchen (SEELI~), wobei man die arbeitsscbeuen Berufsverbrecher, die VermSgensverbrecher 
aus verminderter Widerstandsl~'aft, die Krisenverbrecher, die aggressiven Gewalttater, die 
Verbreeher aus sexueller Unbeherrsehtheit, primitiv reaktive Verbreeher, ~berzeugungsver- 
breeher und Verbreeher aus Mangel an Gemeinsehaftsdisziplin unterseheiden kann. Vom s t~k -  
turellen Standpunkt aus kann quantitativ untersehieden werden zwischen Gelegenheitsver- 
breehern und Gewobnheitsverbrechern, in quMitativer Hinsicht zwischen den aktiven und pas- 
siren Verbrechern (Ex~E~). Die Aufteilung erfolgt des weiteren unter Anlehnung an die Psycho- 
pathentypen. Bei tier Einteilung nach kausMen Gesichtspunkten stfitzt sich Verf. insonderheit 
auf die yon K~TSO~r~R angegebenen Einteilungen. Gestrefft werden noeh die sog. individuellen 
Typen, bei denen tier Weg zum Verbreehen gewissermaSen schieksalshaft und unentrinnbar 
vorgezeiehnet ist. Doch la$t Verf. often, ob es derartige Menschen gibt. Es gibt. PersSnlieh- 
keiten, die zwar in ihrer ganzen Anlage dazu vorbestimmt zu sein seheinen, strafbare Hand- 
lungen zu begehen, bei denen abet die mora]isehen Hemmungen trotzdem so stark sind, dab sic 
dariiber hinwegkommen, wie ein yon Mt~LL~R-HEss gebraehtes Beispiel zeigt. 

B. MC~Sl~LE~ (Heidelberg) 

�9 Kr imina l s t a t i s t i k  fiir  das J ah r  1953. I n  der  Bearb .  d. 0s te r r .  S ta t i s t .  Zen t ra l :  
a.mtes. Hrsg .  vom Bundesmin i s t e r ium f. Jus t iz .  H.  41. W i e n :  0s te r r .  S t aa t sd rucke re i  
1955. V I I I  u. i59  S. 5 8 . 3 0 . - - .  

Die Kriminalstatistik ftir das Jahr  1953 wurde vom (~sterreichischen Statistischen Zentralamt 
n~eh den Strafkarten der rechtskrMtig Verurteilten ausgearbeitet. Man erfi~hrt aus dieser sehr 
interessante Einzelheiten, die im Detail nicht referiert werden kSnnen. Es sei nur hervorgehoben, 
dal3 die verbreeherischen TStungen und K6rperverletzungen 9% aller K6rperverletzungen be- 
tragen und daI~ sic um 4% gegeniiber 1952 angestiegen sind. Eine Zunahme um 13% gegen- 
fiber t952 haben die Sittlichkeitsdelikte zu verzeichnen. Besonders interessant ist die T~tsache, 
dat~ die Kriminalit/~t in den :Bundesl~i~dern relar grSBer is~ als in Wien. - -  Ira Jahre 1953 
wurden insgesamt 10t 390 Personen verurt, eilt. - -  Ausfiihrtiche Angaben iiber Gesehlecht, Alter, 
Familienverh/~ltnisse, Art  und AusmM~ der Strafe, Vorleben, Beruf usw. mfissen im Original 
nachgelesen werden. Hor~cZABEK (Wien) 
H.  011ivier~ P. Mossy e t  G. Bobis:  Considdrations cri t iques sur la valeur  du tdmoignage.  
Premiere  note :  les composantes  du tgmoignagc sensoriel.  (Kr i t i sche  Be t r ach tungen  
fiber den  ~Vert de r  Zeugenaussage.  E r s t e  5~ t t e i l ung :  Die Bes tand te i l e  de r  sensori- 
schen Zeugenaussage . )  [Soe. de M6d. L6g. e t  Criminol.  de France ,  13. VI .  1955.] 
Ann.  M6d. 16g. etc .  35, 165--167 (1955). 

Jede Zengenaussage, die auf Grund von Sinneswahrnehmungen gemaeht wird, hat subjek- 
riven Charakter und besitzt daher nut relativen Wert, ganz abgesehen yon wissentlich fMschen 
Angaben. Es ist daher Aufgabe, bei der Beurteilung jeder Zeugenaussage mSglichst objektiv 
zu sein und physiologische oder pathologisehe Unvol]kommenheiten auszusondern. Jede Zeugen- 
aussage grfindet sieh einmal auf die ,,Perception" (Anfnahme) und zum anderen auf die ,,Sen- 
sation" (Sinnesempfindung) mittels des Nervensystems und der Sinnesorgane. Beide Phano- 
mene sind retativ und die entspreehenden Angaben sind subjektiv, d. h., sic sind abhangig yon 
der Qualit~t der versehiedenen Sinnesorgane, yon der Intensit~t der Aufnahme und sehlie$1ieh 
yon der Extensivit/~t. Hieraus ergibt sieh, dab aueh bei v611ig gesunden Menschen psycho- 
physiologische Variationen der Zeugenaussage mSglich sind, woraus sich die Fragwiirdigkeit 
ihrer Angaben erkl/irt. GOLDnACg (Marburg a. d. Lahn) 
Mario  Vinci :  La  funzione cor t icosurrenale  nel  er iminale  violento. (Die Nebennieren-  
funkt.ion be im gewa.l t t~tigen Kr imine l len . )  [Cat. d i  Ant ropol .  Crim., Is t .  di  Med. 
Leg.  e Assicnraz . ,  Univ . ,  ~Napoli.] Ann.  Neurops ich ia t r .  e PsicoanM. 1 ,564- -569  (1954). 

Es wild die Hypothese aufgestelIt, dal~ ,,Gewaltt~tige" in besonderem 3fM~e unter dem 
hormonellen Einilul~ ihrer Nebennieren handeln (?). Zum ,,Erweis" diesel" Annahme wurde bei 
10 (!) ,,GewMtverbrechern" zwisehen 26 und 41 Jahren die 24 Std-Ausscheidung der Cortisone 
im Urin bestimmt, and zwar vor und naeh einer kOrperlichen Anstrengung. Die erhaltenen 
Werte lagen gegeniiber denen yon 4 (!) anderen Inhaftierten durehweg hSher. Die ,,Gewalt~ 
t~tigkeit" wird zu einer ,,Uberfunkt~ion" der Nebennieren in Beziehung gesetzt, und em ,,hyper- 
suprarenales Ternpera.ment" angenommen, dessen Opfer der Gewaltta, ter gewissermuSen sei, 
und das nunmehr mittels ktinischer ~[e~hodik festgestell~ werden kSnne. SC~L~u (Bonn) 


