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Kriminologie, Ge~ingniswescn~ Stra~vollzug 
�9 Kar l  Schultz: Yersicherungsmord. H a m b u r g :  KriminMist ik  Verl. f. krim. FachliC. 
1956. 168 S. u. 28 Abb. Geb. DM 7.80. 

Anhand yon 32 F/tllen, die Verf. zum Teil dem Schrifttum, zum Tell den Geriehtsakteil, 
zum Teil abet auch Tageszeitungen entnommen hut, wird versueht, d~s Problem des Versicherungs- 
mordes nach Art der Tat, der PersSnlichkeit des T/~ters und der Opfer und nach der Art der 
Aufdeckung n~ch mSglichst einheitlichen Gesichtspunkten darzustellen. ])abei wird auch der 
Selbstmord aus dem Motiv heraus, den AngehSrigen eine Versicherungssumme zu verschaffen, 
mit einbezogen; yon Selbstverstfimmelungen aus versicherungsbetriigerischen Griinden w~d 
jedoch nur der bekannte Fall Marek erw~hnt. Bei der Durehffihrung der Tat gingen die T/~ter 
so vor, dab sie, wenn sie Erie hatten (z. B. wenn das Geld ffir die Weiterzahlung der Pr~mie 
fehlte), das Opfer in grober Form z. B ~. durch Erschlagen tSteten, ohne besondere Vorkehrungen , 
die Tat zu verdunkeln. In anderen F~llen handelte es sich um eine TStung durch Gift, wobei 
Seh]afmittel unter dem Vorbringen beigebracht wurden, es handle sieh um eine Arznei. Ein- 
heitliche psyehologisehe Gesichtspunkte bei der Darstellung des Charakters der T~ter waren 
nieht reeht zu erbringen. Die Arbeit schlieBt mit Erw~gungen fiber die gesetzgeberische Be- 
kampfung des Versieherungsmordes, wobei vorgeschlagen wird, das Versicherungsvertragsgesetz 
so abzu~ndern, dab die Versicherungssumme bei Selbstmord grunds~tzlich nicht mehr ausgezahlt 
wird und dMt der Kreis der Personen, die an der Versicherungssumme Anteil haben, bis zu einem 
gewissen Grade eingeengt wird. Die Darstellung ist Iliissig; da der Verf. nieht Arzt ist, werden 
spezielle gerichtsmedizinische Gesichtspunkte nicht herausgestellt. Literatur ist sorgf~ltig zitiert. 
Ref. mSchte die Frage aufwerfen, weshalb es notwendig ist, in dieser guten Monographie 
Bilder zu bringen, aus denen man fiir die Sachdarstellung kaum etwas entnehmen k~nn, z. B. 
ein gleichgfiltiges Bild yon diesem oder jenem T&ter, ein Bfld yon einer Schwurgeriehtsverhand- 
lung, ein Bfld yore Tatort, das kriminalistisch nichtssagend ist. Es mag auch die Frage auf- 
geworfen werden, ob es richtig ist, eine Monographie, die zum wissenschaftlichen Schrifttum 
gehSrt, mit einem Umsehlag zu versehen, der sensationell wirkt (Heraustr~ufeln yon Gift aus 
einer Injektionsspritze und aus einer Flasehe). Verf. weist in Nebenbemerkungen und am Schlul3 
mit Reeht darauf hin, dM3 Taten, wie er sie besehreibt, unter Umst&nden deshMb nieht sofort 
aufgedeckt wurden, weil der Arzt bei der Bescheinigung fiber die Todesursache leiehtgl~ubig, 
wenn nicht leiehtfertig war. B. MUnLL~ (Heidelberg) 

�9 Betrug und Urkundenf~ilschung. (Unter Ausschlull der Korrupt ion und der Wirt-  
schaltsdelikte,) Arbe i t s tagung  im Bundeskr iminMamt  Wiesbaden vom 23. his 
28. April  1956 fiber Bek~mpfung yon Be t rug  und Urkundenf~lschung.  Wiesbaden:  
Bundeskr iminMamt  1956. 236 S. u. 38 Abb. 

Es handelt sieh hier um die niedergelegten vollsti~ndigen Ergebnisse der obigen Arbeitstagung, 
die damit der 0ffentliehkeit zug~ngig gemacht werden. Die Fiille an Einzelbeitr~gen, die aus der 
Sehau des jeweiligen Fachmannes gesehen aul~er der Korruption und den Wirtsch~ftsdelikten 
alle Zweige des Betrugswesens und des Fi~lschertums um~assen, kann unmSglieh im Rahmen 
einer kurzen Besprechung auch nur ann~hernd gewiirdigt werden. - -  Den Geriehtsmediziner 
wird vor Mlem der bewul~t an die Spitze der Tagung und damit auch der VerSffentlichung ge- 
stellte Vortrag yon ZInPI~s, Hannover, interessieren, der sich mit der T~iterpersSnlichkeit des 
Betri~gers befM3t, wobei sowohl die yon den ~nderungen der wirtschaftliehen Verh~ltnisse beein- 
flul~ten KriminMit~tserscheinungen Ms aueh die unabh~ngig d~von konstant b]eibenden (Hoeh- 
stapelei, Heiratssehwindel u.a.) und die an sie gebundenen T~tergruppen zur Bespreehung 
ge l a ngen , -  ]~SCHEN]~• Wiesbaden, behandelt die Gegenseite: das Op/er des Betri~gers. Die 
ganze Skala mensehiieher Sehw~chen wird an Einzelbeispielen aus der Praxis des Kriminalisten 
aufgezeigt. Gerade bier wird deutlich herausgestellt, dM~ es nieht immer nur Dummheit, Leicht- 
gl~ubigkeit und UnerfM~renheit sind, die dem Betriiger die erfolgreiehe Ausfibung seines ,,Hand- 
werkes" ermSgliehen. - -  L m ~ w ~ s s ,  Wiesbaden, gibt einen orientierenden Uberblick fiber die 
Kurp/uscherei. Von der mit ,,Elektrizitiit geladenen" Zuckerloille bis zum Gesundbeter reiehen 
die zahlreiehen phantasievollen Bet~tigungsbeweise des Kurpiuschers, die zusammengestellt 
werden, ohne aber ein Kuriositi~tenk~binett darzustellen. B~Ss~, Wiesbaden, legt umfassende 
Ergebnisse auf dem Gebiet der Urlcunden/glschung und Sehri/texpertise vor. Wissenschaftliche 
Erkenntnisse werden aueh hier unhand yon Beispielen aus der Praxis dargeboten. Die 3 1KSg- 
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liehkeiten einer Urkundenfalsehung (Nachahmung, Pausfalschung und frei vollzogene ~alschung) 
gelangen ebenso wie seltene and sehwere Falle yon Verfglschungen zur Besprechung. - -  Wt~T- 
TEMBEI~G~I~, Freiburg, zeigt die Schwierigkeiten der Bekampfung auf dem Gebiet des Kunst- 
/~lschertums auf und gibt an zahlreichen bebilderten Beispielen einen Oberblick fiber die MSg- 
liehkeiten das eine Bild als Kopie zu entlarven and bei der Gegenfiberstellung das andere als 
Original herauszustellen. Nur dureh engstes Zusammenwirken yon kunstwissenschaftlicher Stil- 
kritik und naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden wird es mSglich sein, dab die gerade 
auf diesem Gebiet der Kriminalistik so hohe Dunkelziffer eingeschrankt werden kann. - -  Jeder 
der beswochenen Beitrage (die Answahl erfolgte nach rein gerichtsmedizinischen Interessen) 
gibt zwar - -  wie auch die anderen 17 - -  nut  einen orientierenden ~3berbliek fiber die einzelnen 
Sachgebiete; der Wert dieser VerSffentllchung wird hierdurch aber keinesfMls beeintrachtigt. 
Einmal wird das Erseheinen des Bandes dadurch gereehtfertigt, dab ein Gesamtbild des Betrugs- 
wesens gegeben wird, zum anderen dfirfte die Mehrzahl der Einzelbeitrage geeignet sein auch 
dem auf dem speziellen Saehgebiet Tatigen neue and wertvolle Eindrgcke zu vermitteln. 

HANS-JOACHIM WAGNE~ (Mainz) 

�9 H a n s  Zul l iger :  H e l f e n  start  S t ra ien  a u e h  bei j ugend l i ehen  Dieben.  S t u t t g a r t :  
E r n s t  K l e t t  1956. 159 S. D M  11.80. 

Der bekannte Sehweizer Psyehotherapeut und P~dagoge, der nicht zuletzt auf Grund einer 
44jahrigen PraMs als Volksschullehrer fiber besondere kinderpsyeholegische Erfahrungen verfiigt, 
zeigt hier, dab Eigentumsdelikte yon Kindern and Jugendliehen keineswegs immer als Ausdruck 
yon Besitz- oder Geldgier anzusehen sind, sondern aus den versehiedensten Motivationen heraus 
erwachsen, die nur durch tiefenpsyehologisehe Methoden aufgedeckt werden kSnnen. Die Dieb- 
stable Ms Symbolhandlnngen, zum Erwerb yon Freundschaft, Liebe und Beaehtung, als Aus- 
druek der StSrung in den Liebesbeziehungen und des verletzten Ehrgefiihls oder die Diebstahle 
als Auswirkungen der Tendenz der Selbstbestrafung fflr unerlaubte sexuelle Lustbezfige bzw. 
Ms mit  Angst-Lustgeffihlen verbundener Onanieersatz werden besonders herausgestellt und durch 
anschauliehe Beispiele itlustriert. Feinsinnige Beobachtung unter tiefenpsychologisehen Aspekten 
laBt vor allem auch die Darstellung der versehiedenartigen Reaktionsweisen yon Kindern und 
Jugendlichen auf ungesfihnte Diebsdelikte erkennen; hierher gehSren etwa die veto belasteten 
Gewissen zur Verhinderung des Liebesverlustes arrangierte Se]bstbestrafung in Form einer 
Fehlhandlung, die den Diebstahl verr&t, das Strafe provozierende Verhalten zum Zwecke der 
Gewissensentlastung auf Konto der Hauptsehuld, die Bandenbfldung zur Durchbreehung der 
aus dem Verstol3 gegen das Gewissen resultierenden Isolierung und zur VelThlgerung der Sehuld, 
die Selbstbeziehtigung Ms Selbstbestrafung zur Besanftigung des Gewissens und - -  in schon 
pathologisehen Fallen - -  die falsehe Selbstbeziehtigung und die Bfldung einer Ersatzsehuld. 
Von besonderem entwieklungspsyehologischem Interesse sind ferner die Ausffihrungen fiber die 
Diebereien kleinster Kinder sowie fiber die friihkindliehe Gewissensbfldung und -erziehung. 
Es wird gezeigt, wie das Gewissen - -  das ein sozialpsyehologisehes Phanomen und ,,einen Ab- 
kSmmling der Liebe" darstelle - -  seinem Inhalte nach ein pers6nlicher Erwerb ist und beim 
Kleinkinde dutch die Strafangst und das Liebes- sowie IdentifikationsvermSgen geformt wird. 
Die Identifizierung mit  der geliebten Antoritatsperson und die Introjektion der lebenden Vor- 
bilder - -  die entpers6nlieht und deren moralische Forderungen zum eigenen Gesetz sowie ganz 
zuletzt zum Gebot Gottes erhoben werden - -  seien die wiehtigsten Stufen auf dem langen Wege 
znr Gewissensbildung, die beim 5j~hrigen Kind bereits einen vorlaufigen, abet bestimmenden 
Absehlul3 erreiehe, dutch Milieuwirkungen nnd psyehotherapeutisehe Einfliisse allerdings erheb- 
lieh umgestaltet werden kSnne. So mfiBten Kinder, die im Diebesmilieu aufwachsen, unweiger- 
lieh zu Dieben werden; die Erziehung zur Ehrliehkeit babe daher bereits beim Kleinkinde ein- 
zusetzen. Nieht weniger reizvoll erseheint die Darstellung der oft seltsamen Verkleinerung der 
frfihkindlichen Gewissensregungen (bis zu etwa 6 Jahren), die als bagatellisierende Ersatzhand- 
lungen - -  die eingestanden werden, um die eigentliehe Tat ,,inexistent" zu machen - - ,  Ms sym- 
bolischer Gestandnis- und Wiederholungszwang oder als Projektion der Schuld in Erseheinung 
treten und letztlieh nur aus dem magisehen Denken des Kleinkindes verstanden werden kSnnen. 
Die yon ebensoviel Verstandnis und Einffihlungsverm6gen wie Saehkenntnis getragenen Er6rte- 
rungen fiber die Psyehologie des kindliehen und jugendlichen Diebes ftihren zu der Auffassung, 
dab die riehterlichen MaBnahmen auf eine Wiedergutmaehung des Schadens und ein Verhindern 
des RiiekfMIes, nieht abet auf Vergeltung, Abschreckung oder Raehe abgestellt sein mfissen, 
da jede Strafe, die das Kind nieht akzeptieren kSnne, nur zur Verh~Lrtung, zur Isolierung and 
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zur Entstehung yon Trotz- und Ressentimenthaltungen fiihre; nieht Isolierung aber, sondern 
vermehrte Liebe (die keineswegs VerwShnung bedeute) sei dem kind]ichen Delinquenten gegen- 
tiber angezeigt. Die Beriieksiehtigung tiefenpsyehologiseher Gesichtspunkte sollte bei der 
Untersuchung straffiillig gewordener Jugendlicher zum Allgemeingut werden, wenn ~uch die 
gewShnlichen p~dagogischen Mal~nahmen, z.B. Milieuver~nderungen, sehon aus Grtinden der 
Einfachheit der Psychotherapie vorzuziehen seien, wenn jene ausreichten. Zur Durehfiihrung 
dieser Aafgaben, der die heutigen Erziehungsberatungsstellen allein nieht gewachsen seien, 
bediirfe es vor allem der vermehrten Ausbildung yon Kinderpsychotherapeuten an den Uni- 
versit~ten. Alle diejenigen (Mediziner, Psyehologen, Jugendftirsorger, Juristen), die mit schwer 
erziehbaren und dissozialen Jugendlichen im allgemeinen, mit kindliehen und jugendliehen 
Eigentulnsdelinqaenten im besonderen sieh befassen, werden dureh das ebenso saehkandig wie 
klar and tiberzeugend gesehriebene Bach eine Fiille yon Anregungen zum besseren Verst~ndnis 
des jugendliehen Delinquenten und zu neuer Auseinandersetzung mit der hier noeh immer be- 
stehenden Problematik linden. ILLOtIMANN-CttRIST (Kiel) 

Gilbert Geis: Pioneers in criminology. VII. Jeremy Bentham (1748--1832).  J. Crim. 
Law a. Pol. Sei. 46, 159--171 (1955). 

J. M. van  Bemmelen:  Pioneers in criminology. VIII.  Willem Adriaan Bonger (1876 
to 1940). J .  Grim. Law a. Pol. Sci. 46, 293--302 (1955). 

Manuel  Lopez-Rey: Pioneers in  criminology. X. Pedro Dorado Montero (1861--1919) .  
J.  Crim. Law a. Pol. Sci. 46, 605--612 (1956). 

J o h n  Vincent  Barry: Pioneers in criminology. XII.  Alexander Maconoehie (1787 to 
1860). (Pioniere der Kriminologie.) J. Crim. Law a. Pol. Sei. 47, 145--161 (1956). 

Der 1787 in Edinburg geborene AL~XA~CD~ MAOO~OO~IE, der als einer der ersten Pioniere 
filr den modernen Strafvollzug zu gelten hat, ist heate so gut wie vergessen. J.V. B ~ y  gebiihrt 
die Anerkennung, die Taten yon M. aus der Vergessenheit geholt und sie in das reehte Lieht 
geriiekt zu haben. In den ersten Lebensjahrzehnten zeichnet sieh bei M. niehts yon dem ab, 
wodureh er sieh sparer so groBe Verdienste erwarb. Er war Seeoffizier und braehte es bis zum 
,,Captain"; 1815 zog er sieh aus dem ])ienst zuriick and widmete sieh geographischen Studien 
mit einer Intensit/~t, die zur Folge hatte, dug er 1833 an der Londoner Universit~t zum Geographic- 
professor ernannt wurde. Dureh eine Reise naeh Australien kam er mit dem damaligen Straf- 
vollzug in den sog. Str~flingskolonien in Beriihrung, der an H/irte, teilweise ausgesprochener 
Grausamkeit (mit den Augen der Gegenwart gesehen) niehts zu wtinschen iibriglieB. M. verSffent- 
liehte im 4. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts eine Reihe yon Schriften, in denen er sieh dafiir 
ausspraeh mit diesem als unmenschlieh empfundenen Strafvollzug zu breehen. Er unterbreitete 
der Regierung Vorschl/~ge zu einer entspreehenden Reform, in denen ervor allem darauf hinwies, 
dab naeh Beendigung des Strafvollzuges und auch schon im Verlauf desselben alles getan werden 
miisse, am die Gestrauehelten wieder Ms vollwertige Mitglieder in die menschliehe Gesellsehaft 
aafzunehmen. Sofern die PersSnliehkeit des Betreffenden Gew~hr dafiir bieten wiirde, regte 
M. an, dab jeder Gefangene eine feste Arbeit zu erlernen h~tte und sp/~ter zur Gruppenarbeit 
herangezogen werden kOnne. Dutch diese Mal3nahme sollte eine Loekerung erreicht und das 
I-Iauptziel: die Rfickfiihrung in die Gesellsehaft, erleichtert werden. Als Superintendent einer 
Strafkolonie hatte M. Gelegenheit seine P1/~ne erfolgreieh in die Tat umzusetzen. Sp/~tere Riiek- 
sehl~ge and damit heftige Gegnersehaft der Kreise, die sieh der geplanten Reform entgegen- 
stemmten, waren die Folge, Versehiedene Erkrankungen ls M. in seiner Sehaffenskraft. 
Er starb am 25. Oktober 1860. HAl~s-Joaenlg WAG~I~ (Mainz) 
Wilton: Zwei Pioniere der Dyktyloskopie: Faulds und Herschel. Ein alter Prioritiits- 
streit endlich entsehieden. Sir Winston Churchill und das Fingerabdruek-Verfahren. 
Arch. Kriminol .  118, 47- -49  (1956). 

Friedrich Bschor: Zur Psychologic des Raubtiiters. [Inst.  f. geriehtl, u. soz. Med., 
Freie Univ. ,  Berlin.] Mschr. Kriminol .  u. Strafrechtsreform 39, 111--126 (1956). 

Aator befaBt sieh auf Grund eigener gesammelter Erfahrungen und eines breitbasigen Litera- 
turstudiums mit der Psychologic der Raubdelikte und der RaubtAter. Es werden insbesondere 
eine Analyse der charakterop~thisehen Struktur dieser TAtergruppe vorgenommen und eine 
Reihe yon prophylaktisehen MaBnahmen aufgezeigt, die dem Verf. geeignet erscheinen, diese 
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Verbreehensart einzudi~mmen. Besonders wird auf die Aufgabe der Gesamtheit hingewiesen, 
die darin besteht, gef~hrdeten jungen Menschen die notwendigen sittliehen Begriffe zu ver- 
mitteln und fiir sie eine sichere soziale Bindung zu sehaffen. B o ~ g  (Frankfurt a. M.) 

Berti l  Ringqvist :  P l anung  yon Verbrechen w~ihrend des Gef~tngnisaufenthalts. Nord. 
k1~iminaltekn. Tidskr. 26, 154--157 (]956) [Schwedisch]. 

Einem Strafh~iftling war yon cinem jugendliehen Mith~iftling zur Kenntnis gekommen, dal3 
dieser homosexuellen Umgang mit einem Staatsbeamten gehabt hatte. Daraufhin erpreBte er 
den Beamten in mehreren Fallen zur Zahlung yon Sehweigegeldern und lieB sich diese in die 
Haftanstalt schicken (!). G.E. VOIGT (Lund) 
G. Heuyer,  L. Michaux, J.  Dublineau,  Pringuet  et M. Verdun: (]rime par penr. (Ver- 
brechen aus Furcht . )  [Soc. de M4d. 16g. et Criminol. de France,  Paris, 9. IV. 1956.] 
Ann.  M4d. 16g. etc. 36, 136--144 (1956). 

Ein 14 Jahre alter und ein 7 Jahre alter Knabe spielten mit Luftgewehren. Dabei wurde 
der jfingere von dem /ilteren durch einen Schul~ am re. oberen Augenlid verletzt. Anscheinend 
hat es sich um eine zufa]lige Verletzung gehandelt. Der/iltere Knabe behauptete, lediglich auf 
die FfiBe seines Spielkameraden gezielt zu haben. - -  Als der verletzte Knabe fiber zunehmende 
Schmerzen am Auge klagte, welches stark blutete, und als es ihm iibe] wurde, glaubte der altere, 
die Verletzung sei so schwer, dab der Spielkamerad sterben werde. Deshalb habe er Angst 
bekommen und den Kopf verloren. Er nahm alas grSBere der beiden LuRgewehre und schlug 
den jfingeren Spielkameraden mehrmals mit dem Kolben in das Genick, bis der Kolben splitterte. 
Als der Junge schrie, nahm er sein Taschenmesser und staeh ihn mehrmals in den Hals. Dann 
liel] er den Jungen liegen, der angeblich kein Lebenszeichen mehr yon sich gab, versteckte die 
Gewehre und das Messer, wusch sich in einem Brunnen und kehrte nach Hause zuriick. - -  Nach- 
dem seine Tat entdeckt worden war, konnte er zunachst keine ausreichende Erklarung geben. 
Spater sagte er, dab er die Augenverletzung seines Spielkameraden als schwerwiegend angesehen 
und sich vor den mSglichen Folgen gefiirchtet habe. Auch in den psychiatrischen Explorationen 
gab er als Motiv die Angst vor seiner Mutter und die Angst vor dem Vater des Spielkameraden 
an. Urn den Verdacht yon sieh abzulenken, babe er dem Jungen die Kolbensehliige und die 
Stiche in den Hals beigebraeht. Er wollte den Eindruck erwecken, dab das Verbrechen yon einem 
Algerier begangen worden war. In der Zeitung hatte er gelesen, dab die Nordafrikaner ihren 
Opfern die Kehle durchzuschneiden pflegen. ROMMENEY (Berlin) 

Sheldon and  Eleanor  T. Glueck: Early detection of future delinquents.  (Friihzeitige 
En tdeckung  kfinftiger Straffi~lligkeit.) J. Crim. Law a. Pol. Sci. 47, 174--182 (1956). 

Verff., deren Arbeiten zum Tell bereits frfiher referiert wurden [s. diese Z. 46, 171 (1957)], 
haben jetzt auf Grund einer Durehuntersuchung yon rund 450 friiheren Schfilern Fragen fiber 
das Verhalten yon Kindern und Jugendliehen im elterlichen ttaushalt entwiekelt, deren Ergeb- 
nisse mit Punkten bewertet werden. So wird gefragt nach dem Verhi~ltnis des Sohnes zum 
Vater oder der Mutter, nach der Anh~ingliehkeit an die Eltern, nach dem Familienzusammenhalt; 
auch der Rohrsehaeht-Test wird eingeschaltet. Auf Grund der gewonnenen Punktzahl soll es 
dann m5glich sein, Anhaltspunkte fiir die soziale Prognose eines jungen Menschen zu gewinnen. 
(Wet sich ein einwandfreies Urteil fiber den praktisehen Wert der Forschungen des Ehepaares 
GLUECK bilden will, wird die gesamten Arbeiten der Forseher durcharbeiten mfissen; sie sind 
zum Teil in diesem, zum Tell aueh in friiheren Artikeln zitiert. Die Lektfire dieser Arbeit allein 
vermittelt keinen hinreichenden Eindruck. Ref.) B. MTT~rT~, (Heidelberg) 

Kunstfehler,  Xrzterecht~ medizinisch wichtige Gesetzgebung und Rechtsprechung 

�9 Georg B. Gruber: Arzt und  Ethik.  2. verb. u. verm. Aufl. Berl in:  Wal te r  de 
Gruy te r  & Co., 1956. 89 S. DM 6.90. 

Der GSttinger Altmeister der Pathologie GEo~G B. GRUBEIr hat seine Vorlesungen fiber Arzt 
und Ethik in einer zweiten verbesserten und erweiterten Auflage der breiten/irztlichen I)ffent- 
liehkeit zug~nglich gemacht. Was GlaUBER zum Beruf des Arztes sagt, ist wert, eine groBe 
Verbreitung zu Iinden. Das kleine Buch ist durchdrungen yon einer hohen ethischen Berufs- 
auffassung und groBem Kollegialit~tsempfinden. Neun Kapitel behandeln die Bereitsehafts- 
pflicht, Sorgfaltspflicht, Bewahrungspflicht, Offenbarungspflicht, Zeugnisse und Gutaehten, 

Dtsch.  Z. gerichtl .  Med. Bd. 46 22 


