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Kriminologie,  Geliingniswesen, Strafvollzug 

�9 Hans  Walder:  Kriminalis t isches Denken.  Mit  e inem Geleitw. yon F. !~/[EINEI~T. 
H a m b u r g :  Kr imina l i s t ik  1955. 148 S. Geb. ~ )~  7.80. 

Verf. versueht, in klarer nnd kritischer Form (zablreiehe Beispiele) eine Anleitung zu geben. 
Beweismittel werden geschildert, besonderer Wert auf naturwissenschaftliche Methoden gelegt; 
zahlreiche Literaturangaben; doch diirften beim Laien die Kenntnisse zum Verst~tndnis der 
angegebenen Literatur nicht immer ausreichen. Es besteht die Gefahr der Anwendung natur- 
wissensehaftlicher Gesetze, ohne die inneren Zusammenhgnge zu verstehen. - -  Im ersten Tell 
wird nach der Definition des kriminMistischen Denkens die Aufgabenstellung unter Berfiek- 
sichtigung juristischer Gesichtspunkte aufgezeigt. Die Untersuchungsmethoden wie Wahr- 
nehmung, Feststellung, Registrierung, Lebenserfahrung, Naturgesetze, experimentetle und 
statistische Wahrheiten, Logik und Mathematik sowie Phantasie werden beschrieben. - -  Im 
zweiten Teil wird die kriminalistisehe Arbeitsweise, mit dem Verdacht beginnend, erl~utert. - -  
Naeh Wfirdigung und Bearbeitung der Daten und der Schlul]folgerungen sowie der Naehpriifung 
wird der Zweifel als Kriterium fiir das Beweisergebnis dargestellt. - -  Im dritten Teil wird die 
Stellung des KriminMisten im Strafprozel~, der Indizienbeweis und dessen Sicherheit aufgezeigt. 
Im vierten Teil wird kurz auf Fehler in der kriminMistischen Bearbeitung eingegangen. 

ABELE (Miinster) 

@ Hans  yon I tent ig:  Der Desperado. Ein  Beitrag zur Psychologie des regressiven 
Mensehen. Ber l in-GSt t ingen-Heide lberg :  Springer  1956. 236 S. D ~  19.80. 

Offenbar angeregt dureh semen AufenthMt und seine wissensehaftliehe T~tigkeit in Amerika 
bringt uns Verf., der KriminMwissenschaft an der Universitiit Bonn vertritt, den Mensehentyp 
des Desperado nahe, der in den Jahren 1850--1890 in Grenzgebieten der Vereinigten Staaten im 
t~eehtsleben eine gewisse Rolle spielte (z. B. zuletzt zur Zeit des Goldrausehes in Alaska). Das 
Wort - -  so fiihrt Verf. aus - -  ist trotz M]er Bemfihungen nicht ohne weiteres ins Deutsche zu 
fibersetzen. In der amerikanischen Kulturgesehiehte ist der Ausdruck Outlaw in Gebrauch. 
Neben einer inneren Anlage dfirfte wesentlieh auch die Umwelt (Notwendigkeit, sieh selbst dureh- 
zusetzen, geringer Sehutz des Individuums durch den Staat, Unsicherheit der Rechtsverhi~ltnisse, 
streitende Interessen versehiedener Bev51kerungsgruppen) diesen Mensehentypus ziiehten. Aber 
aueh der Typus ist in psychologischer Beziehung nieht einheitlich. ManchmM schildert Verf. 
Pers5nlichkeiten, die man Ms schizoide Psyehopathen bezeichnen wiirde, die unbeeinflu~t durch 
die Umgebung ihren Weg gehen und dabei aueh riicksichtslos tSten. Es gab aber aueh ]~ersonen, 
die schlie~lieh die TStung yon Menschen geradezu als Selbstzweck erkoren batten. Es gab Zeiten, 
in denen Mensehen, die normMerweise vielleicht unauff~llige Staatsbiirger gewesen whren, bei 
ihren Zfigen ohne einen Grund Indianer, auf die sie trafen, abschlachteten. Es gab aber auch an 
sieh weiehe Typen, die fiberkompensiert haben mSgen. Es werden Frauen geschildert, die Ms 
Viragines zu Gewalttaten mitbenutzt w~rden. Gelegentlich befanden sieh wohl auch Schizo- 
phrene unter den Desperados. Verf., der die einsehl~gigen Quellen grfindlich studiert hat, ver- 
sueht in seiner Monographie eine systematische Einerdnung, er schildert den Anteil an Spielern 
und Erregungssfichtigen, an Geltungskranken und Akteuren, an Verstrickten und Gehetzten, 
an eigentlieh Kriminellen, an GeistesgestSrten und an Trinkern. Auch das Vorgehen der mehr 
oder minder hilflosen Gegenspieler, der Indianer, Mexikaner, Chinesen und Neger, wird dar- 
gestellt, wobei die Lynchjustiz und der Einflul~ der StrM~e auf die Gesehworenen manchmM in 
dramatiseher Form, aber unter sorgfMtiger Belegung durch das Schrifttum gesehildert wird. 
Das Buch des Verf., dem wit die zweib~ndige Monographie fiber die Strafe [s. d iese Z. 43, 4~3 
(1954) und 44, 503 (1955)] verdanken, wird in allen interessierten Kreisen BeifM1 finden. Bei 
der Lektfire dr~ngen sich gewisse ParMlelen zu den Dezivilisationserscheinungen auf, die wir in 
Deutschland vor dem Kriege, in der Kriegszeit und ersten Naehkriegszeit beobaehten mul~ten. 

B. MUELLEI~ (Heidelberg) 

@ Fr i t z  Meyer: Riickfallprognose bei unbest immt verurtei l ten Jugendliehen.  (Krimi- 
nol. Untersuchungen .  Hrsg.  yon H. v. WEBER. H. 6.) Bonn :  Ludwig  RShrscheid  
1956. 141 S. 

Unter Hinweis auf w 6 JGG (Jugendgef~ngnis yon unbestimmter Dauer) berichtet Verf. fiber 
seine statistischen Untersuchungen an 172 Insassen des Jugendgef~ngnisses Siegburg; die Unter- 
suehungen laufen darauf hinaus zu iiberpriifen, wieweit die prognostisehen Testverfahren yon 
FREY und SC~DT fiir die Stellung einer l~iickfMlprognose yon Jugendlichen anwendbar sind. 
Verf. zieht das einfachere Verfahren yon SCI-IIEDT vor; el" erg~nzt auf Grund seiner Ergebnisse die 
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sog. Sehlechtpunkte und seh~ltet einige naeh seiner Meinung nicht mal~gebliehen Punkte aus, 
wobei er zwisehen der Urteils- und der Entlassungsprognose unterscheidet. Wer sieh praktiseh 
oder wissensehaftlieh mit Kriminologie beschaftigt, wird den Inhalt dieser wertvollen Monographie 
beachten mtissen. B. MUELLER (Heidelberg) 

B. Mueller: Kriminologisehe Begutaehtung ehroniseher Reehtsbreeher. [Inst. f. 
gerichtl .  Ned . ,  Univ . ,  Heidelberg .  Dtsch.  Ges. f. gerichtl ,  u. soz. Ned. ,  Diisseldoff,  
Jul i ,  1955.] Mschr. Kr imina lpsycho l .  39, 17--23  (1956). 

Die Durehfiihrung der Sicherungsverwahrung sei nicht nut beim ~ktiven t~echtsbrecher, 
sondern auch bei dem WfllensschwaGhen, der immer wieder dureh Verfiihrung kriminell werde, 
nieht aber bei gemeinlastigen Personen angezeigt, w~hrend fiir den jiingeren chroaisehen Reehts- 
brecher eine halboffene Verwahrung zu empfehlen ware. Fiir die Gewinnung der Riickfallprognose 
sei eine ausfiihrliche Anamnese, die Heranziehung des vorliegenden Aktenmateriales, die Priifung 
der Motive, der Art und zeitlichen Folge der strafbaren Handlungen, deren Teehnik und etwaige 
fortschreitende teehnisehe Vervollkommnung, die BeriiGksichtigung der Freizeitgestaltung, eines 
eventuellen Alkoholgenusses und der Verfiihrung yon Bedeutung. Daneben wurden yore Verf. 
verschiedene - -  besonders die yon FREY und SemEDT angegebenen - -  Testmethoden dureh- 
gefiihrt, ohne daf  diese jedoeh wegen ihrer unzureichenden Erprobung in der Beurteilung maf- 
geblieh verwertet worden w~ixen. Unter 11 einschl~gigen Fallen wurde 6real die MSgliehkeit einer 
l~esozialisierung als verschwindend gering bezeiehnet, in 4 Fallen waren die Geriehte den Gut- 
aehten gefolgt. In den Fi~llen, in denen die Sicherungsverwahrung empfohlen wurde, entsprachen 
die Ergebnisse dGr Testung naeh Se~IEDT und F~EV dem eigenen Eindruck, wahrend sieh in 
den anderen FMlen die Resultate dieser Testungen widersprachen. Bei einem 26j~hrigen Mann, 
bei dem die Sicherungsverwahrang angeordnet worden, und bei dem besonders der Umstand, 
da f  die letzten stra~baren Handlungen unter gGordnGten wirtsehaftlichen Verh~ltnissen begangen 
wurden, gravierend erschienen war, hatte die Testung nach FREY und SchIEDT eine iiberein- 
stimmend schleehte Prognose ergeben. Hingegen erzielten diese beiden Testungsmethoden bei 
einem 32jiihrigen aktiven, gef~hrlichen Rechtsbrecher - - d e r  zunachst eine fortlaufende Verbesse- 
rung der Einbruehstechnik gezeigt, sieh dann aber jahrelang straffrei gefiihrt butte und ein guter 
Az'beiter gewesen war - -  keine allzu schleehten Resultate; bei dieser Ms ,,Grenzfall" bezeiehnetGn 
Beobachtung war daher yon der Verwahrung abgesehen worden. Auch in einem weiteren Fall, 
in dem trotz krimineller Veranlagung offenkundig geworden war, da~ untGr geordneten Verh~lt- 
nissen eine einwandfreie Lebensfiihrung mSglich sei, und die Testung nach FREY nur die Wahr- 
scheinlichkeit gelegentlieher Rficid~lle, nicht aber eine Entwicklung zum Rfiekfallverbreeher 
angezeigt butte, war die Sieherungsverwahrung nicht empfohlen und auch nieht Verhangt worden. 
Zum Sehluf wird auf die Sehwierigkeit der Feststellung der sozialen Prognose auf Grand nieht 
geniigend erprobter Methoden sowie einer relativ uneinheitliehen Literatur hingewiesen und 
betont, daft bei dieser Situation immer noch die eigene Erfahrung und Gin gewisses Gefiihl fiir die 
Beurteilung vielfaeh entscheidend seien. Der dadurch entstehende Gewissensdruek kSnne nur 
dureh das Bemiihen, die Sicherungsverwahrang human durehzufiihren, erleiehtert werden. Not- 
wendig seien vor allem katamnestisehe Untersuehungen zur Erweiterung unserer Kenntnisse 
iiber die Fehler oder die Richtigkeit derartiger Beurteilungen. ILLe~AN~-C~RmT (Kiel) 

StGB w 42f (Entlassung aus der Sieherungsverwahrung). a) Zu priifen ist, ob sich 
in der Person des Untergebrachten Wesentliehes ge~indert hat und in welehe Lebens- 
umst~inde er naeh der Entlassung kommen wh'rde, b)  Gate Fiihrung und FleiB in der 
Anstalt sowie ~[nderung der Einstellung zu seinen Taten geniigen bei einem haltlosen 
Hang-u nieht fiir eine giinstige ZukunRsprognose. e) Bestehen auch nur 
begriindete Zweifel an  der Erreiehung des Zweeks der Yerwahrung, so ist die Ent-  
laSsung unzul~issig; der Grundsatz ,,in dubio pro reo" gilt nieht .  [OLG KSln,  Besehl.  
V. 15. I I .  1955 - -  W s  31/55.] Neue jut .  Wschr .  A 1955, 682--683.  

F r .  Panse: Die psyehologisehe Problematik des Strafvollzugs im IIinbliek auf den 
Besserungsgedanken.  [Psych ia t  r. Kl in . ,  Ned ,  Akad . ,  Dfisseldorf.]  Mschr.  Kr imina l -  
psychol .  39, 5 - - 1 7  (1956). 

Verf. weist darauf hin, dal~ ein erziehbarer Krimineller haufig unter der gemeinsamen Haft- 
verbiil3ung mit nicht mehr Erziehbaren leidet und weiter abgleitet. Der Erziehungsgedanke beim 
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Strafvollzug wird in den Vordergrund gestellt und vorgeschlagen, eine Umformung des Straf- 
vollzugs i. S. einer Staffelung naeh der PersSnlichkeitsstruktur des TAters vorzunehmen. Der 
Autor betont, dal3 die l%esozialisierung nach der Strafverbiil~ung durch erfolgversprechende 
Mal~nahmen im Rahmen der Bewahrungshilfe erreicht werden kann. PANSE mSehte psychologiseh 
und patho-psychologisch geschulte Helfer an der Seite des l~iehters wissen. Es wird gefordert, 
dab spatestens mit Antritt  der Haft die TaterpersSnlichkeit ana]ysiert wird. Die yon dem Verf. 
vorgesehlagenen IndividualpraventivmaBnahmen werden naeh seiner Auffassung aber erst dann 
yell wirksam, wenn fiir die Erziehbaren, zu denen er viele Reehtsbrecher bis zum 30. Lebensjahr 
zahlt, ein gesonderter Strafvollzug eingefiihrt wird. BOHN~ (Frankfurt a. M.) 

Gregorio Nieto-Nieto: La  personal idad en la del incuencia:  (Die PersSnl ichkei t  be im 
Verbrechen.)  Rev.  ~ e d .  legal  ( l~adrid) 10, 302- -314  (1955). 

Nach Definierung des Begriffs ,,PersSnlichkeit" unterscheidet Verf. u. a. zwischen Verr~ter~l 
(Selbstsucht, hSehster Neid, HaB, Heuehe]ei, Schmeichelei, Neigung zum Liigen), Widerspenstigen 
und Aufriihrern (sehon als Kind ungczogen, stets unzufricden, kiihn, streitsiiehtig, leicht ent- 
flammt, vielfach asthenischer K5rperbau, manchmal gescheiterte Intellektuelle), Falsehern 
(selbststiehtig, Versuche, mit der geringsten Anstrengung den grSI~ten Erfolg zu erzielen, geduldig, 
sorgfiiltig, handfertig, I%igung zur Hehlerei, bestandig, unmoraliseh, gute Einbildungskraft), 
Pflichtver]etzern (wi]lensschwaeh, selbstsiichtig, zum Wucher neigend, Besteehungen und Ver- 
sprechungen auf Belohnung zugangig), M5rdern und KSrperbesehadigern (haltlos, vielfaeh rausch- 
giftsiichtig, vorsiehtig, feige, zum Heucheln neigend), Verbrechern gegen die 5ffentliehe Gesund- 
heit (Verfalschung yon Nahrungsmitte]n, rufen Seuehen hervor, sind naehlassig, unwissend, 
raehsiichtig, selbstsiiehtig, Neigung zum Ha2), Sexualverbreehern (Neigung zur Notzucht, Blut- 
sehande, Prostitution, Sexualtrieb erhSht oder abnorm), Verleumdern und Beleidigern (neidisch, 
feige, neigen zum Heueheln), Reehtsbrechern, die zu Eigentmnsdelikten neigen (arbeitsseheu, 
genui]siiehtig). Fiir die Arten der strafbaren Handlungen werden im einzelnen Beispiele gebraeht. 

FERN.r Ez-1V[ARTIN (Madrid) 

Kunstfehler ,  Xrztereeht ,  mediziniseh wiehtige (~esetzgebung und Rechtsprechung 

A. Gebauer und  1~. t Ie inecker :  Ia t rogene und gewerbliche Rad ium-  und Thorium= 
sch~den. [I. Wed. Univ . -Kl in . ,  F r a n k f u r t  a. ~ . ]  S t r ah len the r .  98, 558- -569  (1955). 

Es werden 5 Falle, z. T. mit Obduktionsbefund beschrieben, bei denen schwere Schadigungen 
des I~ES bestanden. Bei der RSntgenuntersuchung fand sich stets eine starke Speicherung yon 
Thorotrast in der Milz, eine geringere in der Leber. In der Umgebung des gespeicherten Th. 
frisehe und altere Lebernekrosen. Bei allen FAllen waren 10--15 Jahre vor der Erkrankung 
Thorotrastinjektionen zu diagnostisehcn Zweeken vorgenommen worden. Das Gemeinsame bei 
den Patienten waren die starken kolikartigen Oberbauchsehmerzen, die haufig in der Leber- 
Gallenblasengegend ]okalisiert waren. Auf die MSglichkeit der Geschwulstentstehung dureh 
Th in der Leber und perivasal wird hingewiesen. SehlieBlich wird noch der Erkrankungs- und 
Todesfa]l bei bestehender Lungenfibrose eines Chemikers naeh gewerblieher Radiumwirkung 
mitgeteilt. SPANN (MffNO~EN) 
G. Liebegott :  Zur  Pathologie  des Penici l l inschadens des Zentra lnervensystems.  [Path .  
Ins t .  d. S t a d t  Wuppe r t a l ,  W u p p e r t a l . ]  Bei t r .  pa th .  Ana t .  115, 206--225 (1955). 

Mit der zunehmenden Verwendung yon Penicillin bei der Behandlung der verschiedenen 
Infekte und Infektionskrankheiten wurden mehr und mehr auch unerwiinsehte Nebenwirkungeu 
dieses Heilmittels bekannt, und zwar: a) in Form des generalisierten urticarielleu Exanthems; 
b) der exfoliativen Dermatitis; c) in Einzelfallen sogar mit tSdlichem Ausgang; d) als Schoek- 
todesfalle nach einmaliger Penicillingabe; e) nach Art zentralnervSser I~omplikationen im Ver- 
lauf der Penicillintherapie; f) a]s cerebral bedingte Todesfalle durch hamorrhagisehes 0dem 
und Purpura cerebri. In der vorliegenden Arbeit wird tiber 4 F~lle yon Purpura cerebri be- 
richtet, die sich im Verlauf yon wiederholten intramuskularen Penicillininjektionen entwiekelg 
haben. Die in 3--36 Std zum Tode fiihrende Gehirnerkrankung ging klinisch einher mit zu- 
nehmender Unruhe und Krampfzustanden, Dyspnoe, Cyanose und Bewn6tlosigkeit. Fall l :  
Wundstarrkrampf nach Schnittverletzung des Daumens. Todesursache: HirnSdem. Purpura 
r Fall 2: Chronisches Lungenemphysem bei Asthma bronehiale. Todesursaehe: Massive 
Purpura cerebri. Fall 3: Chronisches Lungenemphysem beim Asthma bronchiale. Todesursaehe: 


