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der hgmolyt ischen Erk rankung  des I%ugeborenen und bei der Bluttransfusion.) 
[Commonweal th Serum Labora~., Melbourne.] Med. J. Austral.  1956I, 877--881. 

Es wh'd fiber 11 F~lle yon Kell-Immunisierung berichtet, die gr6~tenteils in Melbourne 
zur Beobachtung gekommen waxen. Das Anti-Kell war in 5 FMlen mit noeh anderen AntikSr!oern 
kombiniert. Es reagierte tells komplett, tefls inkomplett; seine Produktion war entweder durch 
Schwangersehaften oder dureh Bluttransfusionen ausgelSst worden. Da Kell ein wirksames 
Antigen ist, sollte die Kell-Bestimmung wie die Rh-Bestimmung beachtet werden. Zur Erfassung 
der Kell-Immunisierten die Kreuzprobe etwa nur in Form des indirekten Coombs-Testes aus- 
zuifihren, ist nicht angangig, weil wenig avide Antik6rper (z. B. Anti-E) durch den Wasch- 
prozeI~ verlorengehen und dann fibersehen werden kSnnen; deshalb darf die Iireuzprobe in ihrer 
einfachen Form nieht unterlassen werden. Auf die Labilitat und die Antigenit~t des Kell-Faktors 
wird kurz eingegangen. Unter 640 unausgew~hlten Blutproben wei~er Australier fanden sich 
60 (9,375%) Kell-positiv, unter 660 Proben 429 (65%) I)uffy-positiv. K ~  (Heidelberg) 
Mauriee Shapiro: Inheritance of the Henshaw (He) blood factor. (I)er Henshaw[I-Ie]- 
Blutfaktor.)  [S. Afric. Blood Transfus. Serv., Johannesburg. ]  lamer .  Soc. of 
H u m a n  Genet., Storrs, Conn., August ,  1956.] J. Forensic Med. 3, 152--160 (1956). 

Kongrel]-Vortrag 1956 Amerikanische Gesellsehaft fiir menschliehe Genetik. Bisher roll- 
standigste Mitteilung fiber alle bekannt gewordenen Daten. Verteilung yon I-Ie in verschiedenen 
Populationen. Siidafrika: Weisse 0, Bantu 6,2, Buschm~nner 2,7, Hottentotten 10,5%; Ost- 
afrika: tIira 3,5, Iraqw 1,8% ; Westafrika: Congo 14,0, Nigeria 2,3% ; Amerika: ~N~eger Newyork 
3,2%. Vergleich zwischen MS, Ms und MNS und MR~s sowie NS und ins: He ,-~ 20, 70, 18, 101, 
6, 32. Die beobachtete H~ufigkeit entspricht der Erwartung Z2=5,07 ftir 5 Grade, P > 3 0 .  
Zur weiteren Bearbeitung mfil~te das Original eingesehen werden. H. KLEI~ (Heidelberg) 
Ismail  Emel  I)oyran:  Complications of blood transfusions and their treatment.  [ I I I .  
Int. Clin., Univ., Istanbul.] Forum ivied. (Istanbul) 2, 128--134 (1956). 

Umber to  I)alagi e Faus to  Poz:  Ancora  in tema di responsabilitk professionale nelle 
trasfusioni di sangue: [Is~. di Med. Leg. e Assicuraz., Univ,, Pisa.] Minerv~ medico- 
leg. (Torino) 76, 165--169 (1956). 

Hans  ~Naehtsheim: Sind Schwangerschaftsunterbrechung und Sterilisierung bei 
Rhesus-Inkompatibilit~it immer abzulehnen? [Max-Planck-Inst .  f. vergl. Erbbiol. u. 
Erbp~th. ,  Berlin-I)ahlem.] Miinch. med. Wschr. 1956, 1201--1203. 

Kriminologie, Gef~ingniswesen, Strafvollzug 
�9 Gfinter Briiekner: Die Jugendkriminalitiit.  Erscheinungsformen - -  Ursachen - -  
Behandlung. H a m b u r g :  Verlag Kriminalist ik 1956. 264 S. Geb. DM 13~80. 

Der Behandlung jugendpsychologischer Fragen sind in der letzten Zeit zahlreiehe Abhand- 
lungen gewidmet. B~i/TcK~E~ versucht, wie er in seinem Vorwort schreibt, in einem Leitfaden 
den gegenw~irtigen Stand der Literatur darzustellen, nm den in der Jugendgerichtspraxis stehen- 
den Richter mit den notwendigen Kenntnissen und Erfahrungen vertraut zu machen. ~Neben 
statistischen Hinweisen werden allgemeine Fragen fiber Pubert~t, Iirisenerscheinungen und 
deren Auswirkungen vorgetragen, die in einer kurzen fTbersicht das Wesentliche darstellen. 
Hier sind auch gute Beobaehtungen fiber psychologische Feinheiten in ihrer Bedeutung fiir die 
gerechte Beurteilung des Jugendlichen niedergelegt. Bei der Schilderung der haupts~chlichsten 
Erscheinungsformen der Jugendlichen-Kriminalitgt wird der Versuch gemacht, die einzelnen 
Delikte aus ihrer )/iotivgestaltung heraus, aueh unter Anfiihrung einzelner F&lle, verst~indlich 
zu machen. Hierbei konnte bei der Kiirze des Leitfadens manehes Wesentliche nur gestreift 
werden. Der Verf. verfiigt jedoch tiber gutes psychologisches und auch medizinisehes Grund- 
wissen, so dab die psyehologische Situation der Jugendliehen immer einfiihlend und verst~ndlich 
wiedergegebe n wird. -- Im 2. Teil, der sieh mit der Ursache der Jngendkriminalit~t beseh~ftigt, 
verwertet B. die Erkenntnisse der Erbforschung und such der Kriminologie durchaus vorsichtig, 
gibt in geschickter Ubersicht eine Darstellung der augenblicklichen Situation dieser schwierigen 
Problemstellung, zeigt die kriminelle Bedeutung des Schwachsinns, der verschiedensten Formen 
der Psychopathie in den ffir den l~ichter notwendigen Gesichtspunkten auf. (B. folgt der etwas 
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alteren Psychopathie-Einteilung, die sich heute doch weitgehend aufzulSsen beginnt und lal]t 
der neurotischen Abnormisierung einen vielleieht zu geringen Raum. Ref.) In der Beurteflung 
der Umweltbeziehungen werden wiederum sehr gute Beispiele fiber verschiedene Beeinflussungen 
angefiihrt. - -  Der 3. Teil behandelt die Resozialisierung der straffalligen Jugendlichen und bringt 
Darlegungen fiber die Voraussetzungen des Jugendstrafrechtes, die Prtifung der Erziehbarkeit 
und die Behandlungsm5glichkeiten im einzelnen. Man merkt hier fiberall die grol3e praktische 
Erfahrung, aus der heraus der Verf. in der Lage ist, neben den Hinweisen aus den bekannten 
Kommentaren weitere neue Gesichtspunkte aufzuzeigen. Die bedingte Vernrteflung im Jugend- 
strafvollzug, die Entlassung aus dem Jugendstrafvollzug nnd die weitere Prognose werden ein- 
gehend dargestellt. Am Schlul~ finder sich eine Schflderung der einzelnen Tatertypen. Das 
Buch gibt einen guten Uberblick und wird sicherlich viele Freunde linden. Es ist ffir denUnter- 
suchungsrichter besonders wertvoll, zeugt yon der warmherzigen Einstellung des Verf. zur 
Jngend und maeht es durch ein umfangreiches Literaturverzeichnis leicht, auf die spezielle 
Literatur zurfickzugreifen. HAI~L~,I~A~ (Kiel) 
�9 Gerhard Potrykus: Kommentar zum Jugendgeriehtsgesetz mit ergiinzenden 
Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorsehriften auf dem Gebiete des Jugend- 
strafreehts, der Jugendhilfe und des stra~reehtlichen Jugendsehutzes. 4. neubearb, u. 
verm. hull.  D~rmstadt-Nfirnberg-Diisseldorf-Berlin-Frankfurt: Stoytscheff 1955. 
1136 S. Geb. DM 36 . - - .  
Paul Schumm: Die Jugendkriminalitiit. Problemdarstellung und Berieht iiber die 
Literatur der Jahre 1945--1955. [Privatklin. Christophsbad, G5ppingen.] Fortschr. 
Neut. 24, 281--231 (1956). 

Ubersicht, vorwiegend fiber die Verhaltnisse in Westdeutsehland vom Gesiehtspunkte des 
Juristen, des Sozialpsychologen, des Padagogen und des Jugendpsychiaters. - -  Die Statistik 
zeigt eine allmahliche Abnahme der Jugendkriminalitat, wobei besonders die Verm5gensdelikte 
weniger werden, K5rperverletzungen (darunter viele Verkehrsdelikte) und Vergehen gegen die 
Sittlichkeit dagegen ansteigen. - -  Die Entscheidungen der Jugendgerichte lauteten in der 
10jahrigen Berichtszeit in fiber 80% der Falle auf Jugendarrest. Die fibrigen verteilten sich auf 
ErziehungsmaBregeln, Jugendstrafen, Freispruch und Einstellung des Verfahrens. - -  Die polizei- 
lichen Xriminalbelastungsziffern (Anzahl der polizeilichen Meldungen unabhangig yon eventueller 
Verurteilung je 100 000 Einwohner) ergeben, daI3 die mannlichen I-Ieranwachsenden an der 
Spitze aller Tater stehen. - -  Verf. berichtet, dal~ die Entstehung der Jugendkriminalitat be- 
senders mit den Wandlungen der heutigen deutschen Familie in Zusammenhang gebracht werde 
(ScttELSKY, MIDDE~TDOR~', VILLI:gGER, 1N~XF). Dabei sei die Stellung des Kindes in der Familie 
(legitimiert, adoptiert, angeheiratet usw.) entseheidender als z. B. die Tatsache einer uneheliehen 
Geburt an sich (NXIzRIClZ). Immer wieder werden ungiinstige familiare Verhaltnisse aufgedeckt, 
wenn es sich nm Untersuchungen fiber Jugendverwahrlosung und Xriminalitat handelte (HoFF- 
MANn, KELLERWESSER, TIIt~MLITZ, GOTTSOI~ALDT, ZILLIG, M?3LLER). Die Zivilisationsgifte 
(Mvcgow) wie Film, Comic books, Reklame usw. seheinen nur yon untergeordneter Bedeutung 
zu sein (KEIL~ACKEIr FLIX). - -  Neben diesen aul~eren Faktoren spielen entwickhngsbiologische 
Gesichtspunkte eine grol]e Rolle. K5rperliehe Accelerationen bei seelischen Retardierungen 
oder anders geartete DissoziationeI~ kSnnen zu inneren Spannungen ffihren~ die sieh in k2iminellen 
ttandlungen entladen (ILLcIIMANN-C]:[RIST, HALLERMAN~, KOHLIIAAS, S T U T T E ) .  - -  Hirnorgani- 
sche StSrungen, die ENKE und GSLL~ITZ MS sehr verbreitet annehmen und die Rolle des Sehwach- 
sinns scheinen in der Auswirkung noch recht umstritten zu sein (EKBLAD, :LINDQVIST). - -  Vom 
tiefenpsychologischen Aspekt her wird einer gestSrten Mntter--Kind-Beziehung die entseheidende 
Bedeutung beigemessen (MITSO~ERLIC~, STEI~N, Dti~I~SSE~, SPITZ, BOWLBu L]~FEt~E~Z). Das 
haufige Vorkommen yon neurotisehen Symptomen bei jugendlichen Delinquenten weise auf die 
neurotische Entstehung aueh des Kriminellwerdens hin (DffHI~SSE~, GEI~SON, SCHWIDDER). - -  
Verf. zeigt auf, dal3 die Einteilung der jugendlichen T~ter nach Typen im wesentlichen nnter 
entwieldungsbiologischen Gesichtspunkten geschieht (CoHslTZ, FI~EY, Ss.ELIG, WEINDLm~). Es 
wird versucht, die reinen ,,Pubertatsti~ter" v0n solehen zu unterscheiden, deren PersSnlichkeits- 
abartigkeit nnter dem Einflul~ der Reifezeit lediglich manifest werde. - -  Im MRtelpnnkt des 
Interesses stehen in der Berichtszeit die Fragen fiber das neue Jugendgerichtsgesetz (JGG), das 
am 1. Oktober 1953 in Kraft trat. Danach sind Kinder unter 14 Jahren in keinem Falle straf- 
rechtlich verantwortlich und unter bestimmten Voraussetzungen kSnnen auch 18--21jahrige 
(Heranwachsende) unter das JGG fallen (w i05). Der w 3 fiber die strafreehtliche Verantwortlich- 
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keit eines Jugendliehen kann aber auf Heranwaehsende keine Anwendung finden, auch dann 
nicht, wenn sie mangels Reife nach dem JGG bestraft werden. - -  Es kann auch beim Jugend- 
lichen unter Umst~nden naeh w 51 entschieden werden (z. B. beim Vorliegen einer Psychose). - -  
Ein Jugendvergehen kann mit Erziehungsmal~regeln (Weisungen, darunter auch ,,heilerzieheri- 
scher Behandlung", Schutzaufsieht, Ffrsorgeerziehung), Zuchtmitteln (Verwarnungen, Jugend- 
arrest) und Jugendstrafen uuf bestimmte oder unbestimmte (mindestens 6 Monate, hSchstens 
5 Jahre) Dauer geahndet werden. Eine Strafaussetzung zur Bew~hrung ist mSglich. Dem 
Jugendliehen muB dann ein Bswiihrungshelfer beigegeben werden. Aul~erdem kann bei erwiesener 
Schuld eine Aussetzung der Verh~ngung einer Jugendstrafe ffir eine Bewahrungszeit aus- 
gesprochen werden. - -  Unklarheiten und neu aufgekommene Fragen in bezug auf das JGG 
warden vor allem yon VILLI~GER, STUTTE, MIDDENDORF nnd POTRYKVS diskuticrt. - -  Die 
Kriterien dafiir, ob ein Heranwachsender unter das JGG falle oder nicht, werden teils aus dem 
Entwicklungsbiologischen (VILLINGER, ERttARD), tells aus der Art der strafbaren Handlung her 
entnommen. - -  Tiefgreifende Abweichungsn zur Jugendgerichtsbarkeit des Auslandes seheinen 
nicht zu bestehen. - -  Die Glaubwi~rdigkeit yon Kindern vor Gericht wird vereinzelt als ~bsolut 
zweifelhaft (Mi~LLER-EcK~ARD) angesehen. Die meisten Autoren glauben aber (STUTTE, PROBST, 
KOItLHAAS), dab eine Beurteilung der Glaubwfirdigkeit darehaus mSglieh sei, wenn man psycho- 
logiseh geschiekt vorgehe und entwicklungspsychologische Gesichtspunkte beriicksichtige. - -  
Delikte an Kind~rn und Jugendlichen, die durch ein I%tz yon zum Teil umstrittenen Strafvor- 
schriften und Gesetzen verhindert werden sollen, werden yon :RIEDEL, BECKER, SEIPP U.a. 
be]euchtet. - -  Ein 195 Nummern umfassendes Schrifttumsverzeichnis, das mehr Autorennamen 
nmfal]t als in diesem Referat eines Referates erwahnt werden konnten, besch]ieBt die Arbeit. 

HEL~NE :BROCK (Hamburg) ~176 

Werner  Glogauer: Neue Wege zur Behebung der Jugendkriminali t i i t .  Bildg u. Er-  
ziehg 9, 604 610 (1956). 

Max Griinhut:  Bemerkungen zur franz~sisehen und englischen Jugendgerichtsbarkeit .  
Praxis  Kinderpsychol .  5, 264--266 (1956). 

Wil l iam P. Lentz:  Rural  urban differentials and juvenile delinquency. J .  Crim. Law 
a. Po]. Sei. 47, 331--339 (1956). 

E d w a r d  H. Stullken: Misconceptions about juvenile delinquency. (Falsehe Auffas- 
sungen fiber die Jugendkr imina l i t a t . )  J .  Crim. Law a. Po]. Sci. 46, 833--842 (1956). 

Eingehende Auseinandersetzung mit dem kriminellen Verhalten Jugendlicher, dessen Ur- 
sachen au~erordentlich zahlreich seisn, so dal~ es auch keine einzige einfache LSsung des Problems 
geben kSnne. Jedenfalls w~ren rein negative Mal~nahmen, wie Bestrafungen oder Anst~lts- 
unterbringungsn, keine geeigneten Methoden dsr Beeinflussung der Kriminalit~t, die nur durch 
Zusammenarbeit aller Institutionen und durch Zusammenschlul~ der Gemeinschaft flit das Wohl 
der Kinder wirksam bek~mpft werden kSnne. Besonderes Interesse besitzen die ErSrterungen 
fiber die Frage der Erkennung potentiellsr Delinquenten, die nach den Ergebnissen der modernen 
Forschung auf biologischem Wege nicht m5glich sei. HEALY und BROWNER fanden zwar in 91% 
einer Gruppe jugendlicher Krimhleller als bezeichnenden psychologischen Faktor eine grS~ere 
emotionale StSrbarkeit, w~hrend sine solche bei der Kontrollgruppe nur in 13 % bestand; W. BvR- 
o]~ss hat aber mit Reeht den Wert dieser Feststellung bezwsifelt, da es iraglich sei, ob die emo- 
tionale StSrung Ursache oder Folge der Kriminalit~t darstelle. Aus den Untersuchungen der 
GLvEc~s gehs hervor, dal~ 98,4 % der jugendliehen Delinquenten mit Verbrechern eng zusammen- 
gewohnt batten, w~hrend dies bei den nicht straffallig gewordenen Jugendlichen aus gleicher 
Umgebung nur in 7,4% der Fall war, woraus nach BURGESS hervorgehe, dal~ das jugendliehe 
De]ikt fast immer eine yon anderen erlernte Vsrhaltensweise und nut selten Ausdruck der Per- 
sSnliehkeitsstruktur sei. In den Ausfiihrungen fiber die Verbreehensverhiitung wird vor allem 
auf die Bedeutung geeigneter MaBnahmen bei erstmaligen Str~ft/~tern hingewiesen, auf deren 
NSts wirklich singegangen werden miiBte. Wesentlich seien aber auch die Bemiihungen um eine 
Verbesserung der Umgebung der Kinder und die Beschgftigung mit den einzelnen Kindern oder 
mit Gruppen yon ihnen. ~ach den Feststellungen yon WITTIER und TUFTS gebe es kein Allheil- 
mittel zar Vsrbrechsnsverhfitung; die Betreuung yon Kindern und sin nachbarliches Zusammen- 
halten in den Slums schsinen aber bei einzelnen Typen der Kinder die strafbaren Handlungen 
zu verhindern, ebenso wie einzelne Gruppen yon Kindern und deren Familien auf freundliches 
Entgegenkommen, das ihnen sti~ndigen giickhalt bicte, positiv reagiertsn. In dem Abschnitt 
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,,Bedeutung der Jugendkriminalit~t" werden vor allem die Statistiken des ,,Federal Bureau of 
Investigation" bertieksichtigt, wonaeh die gr6Bte Zunahme der Jugendkriminalitat auf dem 
Lande - -  und in den eingemeindeten sowie nicht eingemeindeten Gebieten - -  im Vergleieh zu 
den grSBeren Stgdten erfolgt sei, Arretierungen Jugendlieher yon 17 Jahren und darunter im 
Jahre 1954 gegentiber 1953 um 2,3% zugenommen, die yon 18jghrigen und glteren Personen 
dagegen um 1,9% abgenommen hgtten. Die Aufzeichnungen des ,,Family Court of Cook County", 
Illinois, zeigten ein Anwachsen der Zahl der Strafanzeigen um 30% in den letzten 5 Jahren und 
eine wesentliche Zunahme der Einweisungen der jugendlichen Straftgter in die staatliehen Besse- 
rungsanstalten. Sehlie~lieh kgmen nach dem Bericht des ,,U. S. Senates Subcommittee to Investi. 
gate Juvenile Delinquency" heute fast 11/4 Mill. junger Leute in den USA jiihrlich in Konflikt 
mit dem Gesetzgeber, ebenso wie eine waehsende Anzahl auch jtingerer Kinder ernstere Straf- 
taten begingen. Diese alarmierenden Zahlen der Statistik mtiBten jedoch mit Kritik bewertet 
werden; sie seien kein MaBstab fiir die tatsgchliche Situation, wenn nicht die ganze Anzahl der 
Kinder einer bestimmten Altersgruppe effaBt wtirde. So hgtten aueh die Untersuchungen von 
CLIFFORD SgAW gezeigt, da~ sieh in den letzten Jahrzehnten nur wenig in dem tatsgchliehen 
VerhMtnis der jugendlichen Straftgter in Cook County, Illinois, gegndert habe. Es sei dann 
welter zu beriieksichtigen, dab die Anzahl der Straftgter und ihr Prozentsatz sieh mit dem Wechsel 
der Gesetzgebung und deren Handhabung durch die Exekutive iindere, und dab sieh nieht zuletzt 
die vergnderte I-Ialtung der Gesellschaft gegentiber dem Verhalten der Kinder anf die Zunahme 
der Kriminalitgt auswirke. Ganz allgemein kSnne gesagt werden, dab wahrseheinlich die Zahl 
der jugendlichen Kriminellen in den letzten Jahren zugenommen, dab sich ihr Verh~ltnis zu der 
Gesamtzahl aber nicht wesentlieh geiindert habe. Im tibrigen seien verallgemeinernde Fest- 
stellungen tiber das Problem der Jugendkriminalit~t nicht zu treffen und yon zweifelhaftem Wert 
in ihrer Anwendung auf individuelle Situationen. I~Stig sei nieht ein Mehr an Gesetzen, sondern 
ein Mehr an Hingabe ftir das Wohl des Kindes, eine Zuwendung des allgemeinen Interesses und 
der 5ffentlichen Haltung gegentiber den jugendlichen Straftgtern bei gleichzeitiger Abwendung 
yon einem Denken in strafreehtliehen Begriffen, und eine Bemiihung um konstruktives tIandeln, 
das auf wh'kliehe Hilfe gegentiber dem jugendliehen Tgter gerichtet sein mtisse. 

ILLCH1VIAN~- CttRIST (Kiel) 
Poh lmann :  Der Wochenendvollzug. Nene jur. Wsehr. A 1956, 1507--1508. 

Nach der neuen Strafvollstreckungsordnung yore 1.4.56 k5nnen nieht nur Jugendstrafen 
und Haftstrafen, sondern auch Gefiingnisstrafen yon nieht mehr als 2 Woehen als Wochenend- 
einschlieBung vollstreekt werden. Sie beginnt am Samstag um 15.00 Uhr und endet am Montag 
um 7.00 Uhr. Aus gewiehtigen Grtinden (etwa wenn er sonst die Arbeitsstelle nieht mehr er- 
reichen kann) kann der Verurteilte aueh jeweils am Sonntagabend entlassen werden. Ein derartiger 
Woehenendvollzug wird naeh Meinung des Verf. besonders dann in Frage kommen, wenn dem 
Verurteilten ein Gnadenerweis abgelehnt worden ist, sie kann von amtswegen angeordnet werden. 

B. MUELLE~ (Heidelberg) 
Heinz Leferenz: Zur Problematik der kriminologischen Prognose. Z. ges. Strafrechts- 
wiss. 68, 233--245 (1956). 
F r a n k  R. Kenison- Pioneers in criminology. XII.  Charles Doe (1830--1896).  J. 
Crim. Law a. Poll Sci. 47, 277---283 (1956). 
Pingel" Die Kriminalit~it in Berlin naeh  dem 2. Weltkrieg (1945--1954).  Mschr. 
Kriminol .  n. Strgfrechtsreform 39, 145--167 (1956). 
Wolf Middendorff: Religion und  Verbreehen. Msehr. Kriminol .  n. Strafrechtsreform 
39, 34 47 (1956). 

Verf. referiert - -  meist nach der Zeitsehrift Federal Probation - -  die Ansichten zahh'eicher 
amerikanischer, aueh europgischer Autoren zu der Frage, ob und inwieweit religiSse Erziehung 
kriminalit~itshemmend ist. Einigen Stimmen, welehe die diesbeziigliehe Bedeutung des Religi6sen 
gering einschgtzen und den Akzent mehr auf eine allgemein menschliche moralische Haltung 
legen (TEETERS, KISSEu werden vorsichtig zuriiekhaltende Meinungen (ExsEg) und eine grSBere 
Reihe positiver AuBerungen (P~T~RS, SVTlZ~aLA~D u.a.) gegeniibergestellt. Ein ansehlie~ender 
statistischer Uberblick weist eine etwas hShere Kriminalitgtsziffer yon Katholiken gegeni~ber 
Evangelisehen, Juden und Konfessionslosen auf. Doeh erklgren sich diese Untersehiede aus 
soziologisehen und ethnologisehen Gegebenheiten. Verf. sagt absehlieBend, dab die Kirchen gro~e 
Aufgaben in der Arbeit an straffglligen und verwahrlosten Jugendliehen hgtten. 

Bsc~o~ (Berlin) 
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F r a n k  E. Har tung  and  Maurice Floch:  A social-psychological  analysis  of pr i sonr io ts :  
an hypothesis.  (Eine sozial-psychologische Ana lyse  der  Gef~ngnismeutere ien:  eine 
Hypothese . )  J .  Crim. L a w  a. Pol.  Sci. 47, 51- -57  (1956). 

Eine bis dahin noeh nicht beobachtete H/~ufung yon Gefingnisrevolten 'im Jahre 1952 in 
verschiedenen Staaten der USA war Anlal~, die Ursachen dieser Vorfiille zu untersuchen. Die 
Verff. vertreten die Ansicht, dab es sieh nicht um die historisehe Form der Gefangenenmeuterei 
gehandelt hat, die erfahrungsgem~B durch unzureiehende Ernihrung, Unterkunft nnd sehlechte 
Behandlung der Inhaftierten ausgelOst wird, sondern um eine neue Form, die anf der spezifisehen 
Eigenart der Gefangenengemeinsehaft beruhe. Urs~ehlich wiren soziologisehe and sozial- 
psyehologische Gegebenheiten, wobei die folgenden 3 Komponenten im Vordergrund s~iinden: 
I. Die 1Natur der Zuchthi~user. 2. Das Zusammentreffen von den versehiedensten Gefangenen- 
typen in den Itaftanstalten. 3. Das Verbot einer halboffiziellen Selbstregierung der Gefangenen 
durch beh6rdliehe Anweisnng. Die Gefahr dieser ,,colleetiven-Form" yon Gef~ngnisrevolten 
kSnnte stark rednziert werden, wenn unter offizieller Kontrolle den Vertrauensleuten der In- 
haftierten mit dem Ziel einer reibungslosen Zusammenarbeit und einer friedliehen ,,Anstalts- 
atmosphere" gewisse Rechte eingediumt wiirden. ~(Frankfurt a. M,) LUrF 
George H.  Weber :  Clinical approach to selecting and t ra in ing  personnel  for inst i tut ions 
serving delinquents.  J .  Crim. L a w  a. Pol. Sci. 47, 33 45 (1956). 

Die Anstalten, auf die sich die Studie bezieht, werden nicht niiher charakterisiert, doch 
scheinen offenbar Einriehtungen zur Behandlung jugendlieher Straff~illiger gemeint zu sein. Es 
werden zuniehst die Aufgaben erSrtert, die vom Personal soleher Anstalten zu erledigen s~nd: 
Erhebung der Vorgeschiehte, Beobachtung des Untergebraehten, Technik des Interview, Durch- 
fiihrung yon Testuntersuchungen, Freizeitbeschiftigung, Gestaltung der Beziehungen zwischen 
dem Anstaltspersonal und den Untergebrachten. Die besondere, oft emotionell stark gespannte 
Atmosphire soleher Einriehtungen beansprucht auch das Personal erheblieh. Die dort Be- 
sehiftigten ben6tigen eine gute Umste]lungsf~higkeit, Intuition und betriiehtliehe Intelligenz. 
Ressentimenthaltungen sowie starre oder a'ggressive Pers6nlichkeitseinstellung machen sie zu 
diesem Dienst ungeeignet. Es werden ausffihrliche VorschNige ffir eine geeignete Auswahl yon 
Bewerbern gebraeht. Insbesondere wird geforder~, dab Klarheit fiber die Motive gewonnen wird, 
die einen Bewerber zu Jugendlichen hinziehen. Auch eine psychiatrische Untersuehung vor der 
Einstellung wird empfohlen. Im iibrigen werden einige praktische Hinweise ffir die Sichtung 
geeigneter Bewerber dargelegt, die auf amerikanische Verhaltnisse abgestellt sind. Es folgen 
noch Vorsehlige ffir eine geeignete Fortbildnng des Anstaltspersonals. BSCEOR (Berlin) 
Wi l l i am 1%. Perl :  Therapeut ic  use of cer tain defects of the usual  prison. (Therapeut i -  
scher Nu tzen  yon gewissen Mgngeln der  Haf t ans ta l t en . )  J .  Crim. Law a. Pol. Sei. 
47, 58 - -63  (1956). 

Es wird die Frage untersueht, welche M6gliehkeiten die heute iibliehe Unterbringung von 
Verbrechern in Gefingnissen ffir die yon Psychologen und Kriminalisten geforderte Erziehnngs- 
und BesserungsmaBnahmen bietet. Trotz Forderungen nach einer Reform des Strafvollzugs 
sind Psyehiater und Psyehologen sich darin einig, dal~ Behandlungsmal~nahmen (Psychotherapie) 
bei Psyehopathen wenig erfolgversprechend sind. Verf. vertritt nun die Ansieht, dab nur die 
Erzeugung yon Angst beim kriminellen Psychopathen eine gewisse Wirknng erzielen kSnne, die 
Angst davor nimlieh, die inneren Spannungen nicht riehtig entladen bzw. abreagieren zu k6rmen. 
~Nur in einer gesehlossenen Haftanstalt mit systematiseher Kontrolle bestehe die M6glichkeit 
einer unter Umst~nden erfo]greichen Umerziehung, indem man den Gefangenen in Form der 
,,Grnppentherapie" die Wege zu einer die Interessen der Gesellschaft nicht verletzenden Entladung 
ihre affektiven Spannnngen aufzeige. LvFs (Frankfurt a. M.) 
I-Ians-Heinrich Jescheck:  Verhi i tung yon Straf ta ten gegen das Leben und (lie Kiirper-  
integrit~it - -  begangen durch Fahrl~issigkeit. [Inst .  f. ausland,  u. in te rna t .  S t raf recht ,  
Univ. ,  F r e i b u r g  i. Br . ]  [4. Congr. I n t e rna t .  de D6f. soc., Milano, 2 . - -6 .  IV. 1956.] 
!V[schr. Kr iminol .  u. S t raf reehts reform,  Sonderh.  1956, 38--50 .  

In der Zeit des ttochliberalismus spielte die lYertsch~tzung des VermSgens eine weft grSBere 
l~olle als heute. Kennzeiehnend ffir diese Situation ist die Tatsache, dab das deutsche Straf- 
gesetzbuch aus dem Jahre  1871 die versuehte Saehbesehidigung, dagegen nicht die versuchte 
KSrperverletzung unter Strafe gestellt hat. Die Sachgiiter haben inzwisehen im Verh~ltnis zu 
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Leben und Gesundheit eine andere Bedeutung erlangt. Der Aufsehwung der Zivflisation, die 
Besehleunigung des Verkehrs und die Mechanisierung der Industriearbeit sind ni~mlieh erkauft 
worden dureh Preisgabe eines Teils der ~riiheren Sicherheit ffir Leib und Leben. ]~in verbesserter 
Schutz gegen fahrl~ssige Verletzungen der KSrperintegritat ist deshalb erforderlich geworden. Die 
rechtlichen M6glichkeiten hierzu - -  insbesondere vom Standpunkt des Pr/~ventionsgedankens - -  
werden yore Verf. im einzelnen erSr~ert. Bestimmte juristisehe Grund/ormen stellen den alt- 
gemeinen Tefl des Pr~ventionsreehtes dar: Gefahrabwehr dureh die Polizei (w 14 PVG). Die 
Gef/~hrdung eines einzelnen Mensehen geniigt, aber es muB das 6ffentliche Interesse bertihrt 
werden. Die planm~Bige Vorbeugung auf lange Sieht erfordert Sondergesetze. - -  Fahrl/~ssige 
Erfolgsdelikte, die der repressiven Verfolgung unterliegen, haben erheblieh zngenommen. - -  
Die Ausschaltung der Gefahrenquelien fin" Leben und Gesundheit ist nur dnreh den Ausbau des 
polizefliehen Pr/~ventionsrechtes mSglieh: Ordnungsvorschriften (persSnliche Zulassungen, 
Kontrollen usw.) fiir Stral3enverkehr, Luftiahrt und Bergbau. - -  Un~allverhfitung durch Selbst- 
vel~valtung der Unternehmen, Ausbau der Strafvorsehriften: Verlagerung der kriminalpolitisehen 
Verteidigungslinie in das Vorfeld der Gef~hrdung (Berufsverbot, Entziehung der Fahrerlaubnis 
usw.). - -  Das GrundiXbet der ansteigenden Verkehrsunf/flle sieht Verf. nieht so sehr in der Technik, 
Ms in der Gesinnung der Verkehrsteilnehmer: Umfang der Rechtsprechung fiber Verkehrsflucht 
und )AkoholmiBbrauch. - -  I~ieht weniger bedeutungsv0ll ist der Arbeitsschutz geworden: 
Gewerbe- und S6$ialpolizei. Dadurch gilt der bestehende Grundsatz der Gewerbeffeiheit nicht 
unbesehr/inkt: Genehmigungen; Xonzessionen, ~berwaehungen (Gew.O, daneben Standesreeht 
fiir Xrzte usw. mit teilweise besonderer Gesetzgebung: Opiumgesetz, Bek~mpfung yon anstecken- 
den Xrankheiten usw,). - -  Besondere Bedeutung fiir die Unfallverhiitm~g haben die Berufs- 
genossenschaften: Erheblieher t~iickgang der entsehi~digten Unfiille (bei allerdings deutlichem 
Anstieg nach dem Kriege). - -  Alle geltenden Vorschriften haben sich durehweg bew/ihrt. Einige 
Verbesserungen werden anempfohlen: Fiihrerschein fiir Mopeds, Kontrollpriifungen itir Fiihrer- 
scheininhaber, Aktivierung des finanziellen Interesses beim betrieblichen Unfallschntz durch 
Pr~mien nnd Riickvergiitung. G ~ c ~ o w  (Kiel) 

Ben jamin  Karpman:  {]riminal psychodynamics. A platform. Grundl in ien  einer 
psychodynamischen Kriminologie.) J.  Crim. Law a. Pol. Sci. 47, 8 - -17  (1956). 

Verf. faBt in diesem Berieht seine schon vielfach andernorts publizierten Ansichten fiber das 
Wesen der Kriminalit/it, ihre Entstehungsbedingungen und schlieBlieh sein Programm einer 
rationalen Kriminalit~tsbek/~mpfung zus~mmen. Eine kriminelle Tat sei stets Symptom einer 
geistigen StSrung. I~ur ein geringer Teil der Straftaten werde yon Geisteskranken im eigentliehen 
Sinne begangen, viele dagegen yon l~eurotikern. I~achdem die verschiedene Verwendung der 
Begriffe Neurose, Psychopathie und Psychose diskutiert wurde, setzt sich Verf. flit eine Er- 
weiterung des Begriffs lqeurose ein. Dieser Begriff solle aueh auf alle mSglichen Formen sozialer 
Fehlanpassung angewandt werden. ]3ei den neurotisehen un~ bei den psyehopathischen T~tern 
1/~gen die eigentlichen Urspriinge der Tat in weft zuriicldiegenden Konflikten, die iiberwiegend 
umweltbedingt seien und die emotionelle Fehlentwicklung in Gang gebracht h/~tten. Die Tat 
sei keine fief entsehl0ssene Willenshandlung, sondern ein aus Xonflikten entstandener mehr oder 
weniger unbewuBter emotioneller Impuls. Der Mord wird als eine ,,hochkomplizierte Form des 
Verhaltens bei tieiverankerten Sehwierigkeiten", die Straftaten werden generell als ,,auBerhalb 
der verstandesm/~Bigen Kontrolle liegend" bezeichnet. Auch die psychopathische PersSnlichkeit 
erhalte ihr kriminologisch entscheidendes Gepr~ge in der frfihen Kindheit. Im Untersehied zum 
Neurotiker eriolge bei dem Psyehop~then wegen des Fehlens einer affektiven Bindung an eine 
Beziehungsperson im fl.iihen Xindesalter keine Identifikation. Spi~ter wirke sieh dieser Mangel 
an Identifikationsfi~higkeiten krimin~lit/i~tsbegiinstigend gus. Schuldgefiihle und Hemmungen 
bilden sich nieht aus. - -  Die herrschende Strafpraxis wird als Verfehlt und wirkungslos bezeichnet. 
Aus seinen Ansichten fiber 'die Genese krimineilen Yerhaltens zieht Verf. sehr weitreichende 
Konsequenzen. Er fordert, die Strafhaft dureh eine spezifische (Psycho-)Therapie zu ersetzen. 
Der Gefiingniswachtmeister solle dureh den Pfleger, der Gef~ngnisdirektor durch ei~ien i~rzt- 
lichen AnstaRsleiter abgel5st werden. Kleine Relormen in der Strairechtspflege seien vTllig 
wertlos. Die ietzige Praxis fiihre lediglich zu einer Verh~rtung krimineller Dispositionen. Die 
,,Therapie des Xriminellen" sei geradezu eine Pflicht der Gesellsehait, denn diese habe siehmehr 
am Kriminellen, als der Kriminelle an der Gesellsehaft versiindigt. - -  Am SehluB seiner Dar- 
legungen weist Verf. auf das seit 1955 erseheinende Archly of Criminal Psychodynamics hin 
(Veff. ist Schriftleiter). Dieses Organ solle dazu beitragen, eine geschlossene wissensehaftliehe 
Front erstehen zu lassen, welche den vielen ungekl~rten Fragen der Psyehogenese kriminellen 
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Verhaltens nachgeht und dabei den Straftgter als eine ,,very sick person" betrachtet. Ffir diese 
Ziele wolle die Zeitschrift entschlossen k/~mpfen. (Der vorbehaltlose Glaube an die Allmaeht der 
Psyehotherapie und der geradezu fanatische Reformeifer des Verf. verblfiffen ebenso wie das 
Fehlen jeder Diskussion nm das Problem der personalen Selbstbestimmung, das sieh bei Zwangs- 
behandlungen stets einstellt. Man wird sehr an Standpunkte erinnert, welche psyehoanalytisch 
orientierte Autoren in den 20er Jahren einnahmen, die aber selbst aus psychoanalytischen Kreisen 
raseh revidiert worden sind. Ref.). Bsc~ol~ (Berlin) 

Haruo  Abe: Self- incrimination:  Japan  and the United States. (Selbstbeschuldigung - -  
J a p a n  u n d  die USA.) J.  Crim. Law a. Pc]. Sci. 46, 613--631 (1956). 

Wie im Mittelalter in Europa so war auch zur Feudalzeit in Japan das Sehuldbekenntnis 
Voraussetzung fiir die Strafe. Zur Erlangung eines Gest/indnisses waren bestimmte Arten yon 
Fo]terungen erlanbt. Nach 1873 wurde die Folter eingeschr/inkt, 1879 verboten. Die dann ge- 
sehaffene Prozel3ordnung war nach westlichen Prinzipien aufgebaut. In der Praxis jedoeh wurden 
bei der Voruntersuchung Methoden angewandt, die der alten Fo]ter glichen. Folterungen waren 
in den letzten 2 Jahrzehnten vor 1945 an der Tagesordnung. Aueh wurden widergesetzlich 
Untersuchungsgefangene 1/inger als 30 Tage festgehalten. 1946 wurde eine neue Verfassung durch 
die Besatzungsm~chte in Kraft gesetzt. In dieser Verfassung wurde naoh amerikanischem Vor- 
bild festgelegt, dab keiner zu einem Gest~ndnis wider sieh selbst gezwungen werden kSnne. Der 
Angeklagte haste also das Zeugnisverweigerungsreeht. Der Autor beschreibt eingehend die Vor- 
und Nachteile dieser neuen Freiheit. Es wird bem/ingelt, dab zn einfach amerikanische Verh/ilt- 
nisse auf Japan fibertragen wurden. Von den Zeugnisverweigerungsrecht machte vor allem aueh 
die kommunistisehe Untergrundbewegung Gebrauch. Zur Zeit wird mit der neugeschaffenen 
M6gliehkeit vor Gericht so viel Migbr~ueh getrieben, dab Vorschl~ge eingebraeht werden, das 
Zeugnisverweigerungsreoht einzuschr/~nken. Es wird aueh gestreift, was andere Staaten aus dem 
Experiment ,,Japan" ]ernen kSnnten. VoLn~nT (Mettmann) 

Maximil ian Koessler: Borkum Island tragedy and trial. (Die , ,Trag5die" yon Borkum 
u n d  ihre gerichtlichen Folgen.) J. Crim. Law. a. Pol. Sci. 47, 183--196 (1956). 

Bericht fiber das Sehieksal yon sieben amerikanischen Fliegern, die im August 1944 auf 
Borkum notgelandet nnd nach dem damaligen deutschen Memorandum yon Zivilisten naeh der 
Landung totgesehlagen, naeh den im Laufe des spateren Prozesses erfolgten Ermittlungen (M/~rz 
1946) aber dureh Kopfschiisse get6tet worden waren. Gegen die ftir den Ted verantwortliehen 
deutschen Soldaten wurden teils Todes- teils Freiheitsstrafen verh~ingt. ~TAGE]~ (Kiel) 

J.  Triller et J.  Bernardy:  Suicide retard~ d 'un  meurtrier,  l?tude criminologique. 
(Naehfolgender Selbs~mord t ines  MSrders. Eine  kriminologischc Studie.) [See. de 
~6d .  16g. et Crimino]. de France,  Paris, 14. V. 1956.] Ann.  M@d. l~g. etc. 36, 159--163 
(1956). 

Verf. beriehtet yon einem aus unbeg~iindeter Eifersueht begangenen Mord mit ansehlieBendem 
Selbstmord des T~ters, nachdem dieser tIinweise dafiir bekommen hat, dal? die Tat als solche 
nicht gereehtfertigt war. - -  Er wurde yon einer Bekannten falsch unterriehtet. - -  Beztiglich der 
Pers6nliehkeit des T~ters wird ausgeffihrt, dab es sich bei ihm weder nm eine Geisteskrankheit 
noch um eine andere StSrung der Geistest/itigkeit handelt. Stark in den Vordergrund wird die 
Tatsaehe der spanisehen Abstammung des T/iters sowie seine leiehte Erregbarkeit gestellt. Er 
wird auBerdem als ein ,,Neuropath" gekennzeiehnet and der Mord als ein Gelegenheitsdelikt 
bewertet. P~TERSO~N (Mainz) 

H. 011ivier et G. Bobis: Egorgement avec ~bauche d'~maseulation. [Soc. de M~d. 
L@g. et Crimino]. de France,  12. XI I .  1955.] Ann.  M6d. 16g. etc. 36, 58- -60  (1956). 

Die Verff. beschreiben einen auBergew5hnlichen Fall yon Vatermord, bei dem neben einer 
Durehschneidung der Kehle gleichzeitig ein tiefer Quersehnitt in H6he der Sehamfuge gefunden 
wurde. Der Sohn, ein 32j/ihriger schizophrener Junggeselle, gab ohne weiteres zu, seinen 82j~ihrigen 
Vater getStet zu haben. Er erkl/irte kurz nach der Tat, dab ibm mehrmals ,,Stimmen" befohlen 
h/itten, dal~ entsprechend den l~iten einer Sekte die unnfitzen Greise yon ihren S6hnen durch 
Halsabschneiden get6tet nnd entmannt werden sollten. Gleichzeitig mfil3ten diese deren Blur 
trinken und es so dem Leben zuriickgeben, welches keinen Sinn im I-Iinblick auf die Unsterblich- 
keit der Seele h/itte. Beziiglieh der Beiffigung der Verletzungen wird ant die Originalarbeit ver- 
wiesen (2 Abbildungen). SrAN~ (Mfinehen) 
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A. Ke i th  Mant and H. W. W. H a n n a m :  The towpath murder. The medical aspect. 
Police investigation. (Der Uferwegmord.)  Mcd.-Leg. J .  24, 1 - - 9  (1956). 

Am 1. Juni 1953 wurde am Ufer der Themse bei Teddington die Leiche eines 16j~hrigen 
M~dchens mit einer Wunde an der linken Wange gefunden. Die Verletzung schien zun~chst 
durchaus mit einem Sturz in den FluI3 vereinbar zu sein. Die gerichts~rztlichen Untersuchungen 
ergaben jedoch, dab aus der Wangenwunde Blur unter die Oberk6rperbekleidung gelaufen und 
dort angetrocknet war. Diese Verletzung mul~te also einige Zeit vor dem Tode bei aufrechter 
KSrperhaltung gesetzt worden sein. Weiterhin fanden sich 3 Rfickenstichverletzungen mit 
Lungenbeteiligung and H~matothorax, eine durch stumpfe Gewalt bewirkte Sch~delverletzung, 
frisehe Hymenaleinrisse und Sperma in der Seheide. Mittels vergleiehender Temperaturmessungen 
im Themsewasser nnd in der Leiche konnte anni~hernd sicher der Todeszeitpunkt bestimmt werden 
(Anm. d. Ref. : Eine bei frischen Wasserleichen zweifellos brauchbare Methode, die bei uns 5iter 
berficksiehtigt werden" sollte). - -  Dadurch, dal~ 2 Paar Damenschuhe am Tatort und eine welter 
entfernt gelegene zweite Blutlaehe gefunden wurden, deren Blutgruppe nieht identiseh war mit 
der der Leiehe, entstand der Verdacht eines Doppelmordes. Ffinf Tage sp~ter wnrde dann die 
Leiche eines 18j~hrigen M~dehens angespfilt, die ahnliehe Verletzungen aufwies. In enger 
Zusammenarbeit zwisehen Polizei and Gerichtsarzt konnte insbesondere dureh exakte Bestim- 
mung der vermutlichen Tatwerkzenge der T~ter dieser Aufsehen erregenden Uferwegmorde sehr 
sehnell ermittelt werden. G]~Rc]~ow (Kiel) 

E d w a r d  Podolsky: Notes on motiveless murder.  (Bemcrkungen fiber den mot iv losen  
Mord.) In te rna t .  J .  Social  Psych ia t ry  1, No 4, 42- -45  (1956). 

Eingehende Studie fiber den ,,motivlosen Mord '~ der meist unter dem Einflul~ eines driingen- 
den Bedarfnisses nach ErlSsung aus unertr~glieher Spannung begangen werde. Unter den ver- 
schiedenen Formen wird zun~ehst kurz der sadistische Mord er5rtert, der dureh die Grausamkeit 
,,als eingeborener Hang im menschliehen Dasein", keineswegs notwendig durch sexuelle Antriebe 
moti~iert und meist yon jiingeren Xriminellen begangen werde. Der 1VIord, der zur TStung einer 
geliebten Person fahre, sei hgufig als symbolischer Selbstmord in einer depressiven Psyehose, in 
der die geliebte Person gewissermaBen als Tefl seiner selbst als Opfer gewi~hlt werde, aufzufassen. 
Deshalb komme es bier h~ufig entweder nur zum Mord oder zum Selbstmord, nieht abet zum 
Mord mit naehtr&glichem Selbstmord. In psychoanalytischer Betraehtung erfolge dann ein 
aggressives Verhalten, wenn die Starke des Ich nicht ausreiche, um die destruierenden Kr~fte 
aus fraher oraler Aggression zu bek~mpfen; die Gewalt friiher oraler Tendenzen k6nnte also far 
die Prognose yon Gewaltverbreehen bedeutsam sein. Im besonderen miisse der Kindermord 
dureh einen Elternteil als selbstm6rderisehe Handlung und als Ergebnis identifizierender Vor- 
g~nge betraehtet werden. Besonders in der schizophrenen und maniseh-depressiven Psychose 
werde der durch das Erlebnis der psychotisehen Symptome bewirkte suicidale Trieb der Eltern 
naeh Projektion der Symptome auf das Kind in die Aggression und die Tendenz zur Kindes- 
tStung fiberffihrt. So komme es nach der Tat zum Erlebnis der Befreiung yon den quiilenden 
Symptomen und zu einer yon Gewissensbissen v511ig freien inneren Beruhigung. Es handele 
sieh dabei um einen Tell des psychisehen Meehanismus, tier beim Mord des Schizophrenen eine 
hervorragende Rolle spiele. Dieser masse als Versuch zur Verteidigung gegen den drohenden 
oder bereits erfolgten Ausbruch der Psyehose, zum Sehutz des Ieh vor der Desintegration und 
zur Entlastung yon Wut-, Ha~- und Angstgefahlen, die zu unertrgglieher Spannung fiihren, 
dureh einen Akt yon &u~erster Gewaltt~tigkeit betraehtet werden. Besonders die Blutriinstigkeit 
nnd Wfldheit des Vorgehens zeigten die Tendenz der Entladung einer verhaltenen Feindsehaft 
an, wahrend die Sinnlosigkeit der Tat und die Wahl des Opfers auf den ,,Mechanismus verdr~ingter 
Feindsehaft vom wirkliehen Objekt", das aus bestimmten Granden yore T~ter nieht erkannt 
werde, hinweise. Vor allem bei der akuten Sehizophrenie gehe dem Mord eine Periode extremer 
emotionaler Spannungen und Unruhe mit Depressionen oder aueh Agitation voraus, in der es 
zu fortschreitender Isolierung und Entfremdnng des Individuums, und damit zum Erlebnis des 
waehsenden Bedrohtseins und des ttasses gegen die wachsende Zahl der Feinde komme, bis 
beim kritischen Punkt entweder der Kampf aufgegeben oder - -  bei geringen Hemmungen and 
raangelndem sozialen Gewissen - -  der verzweifelte Versueh zur Beireiung yon der Psyehose 
(bzw. zur Abwendung der psyehotisehen Dekompensation beim noch latenten, ,,nieht psycho- 
tischen" Sehizophrenen) unternommen werde. Die destruierenden Zornausbrache werden yon 
Wahnvorstellungen und Halluzinationen begleitet, die dem individuellen destruktiven and aggres- 
siven Zustand der PersSnliehkeit entspreehen. Zu den tiefenpsychologisch erklgrbaren, anseheinend 
motivlosen Morden geh5re auch der Muttermord, der meist yon M~nnern zwischen Mitte and Ende 
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der Zwanziger begangen werde. Bei den T~terpersSnliehkeiten, die eher hyper- als amoralische 
Pers6nlichkeiten seien, bestehe meist - -  bei geringem Interesse am anderen Gesehleeht - -  eine 
exzessive Mutterbindung, die in fibermal3ige - -  ursprfinglieh ~ gegen den Vater geriehtete - -  Feind- 
sehaft fiberffihrt werde. Neben diesen tiefenpsyehologisch und psychoanalytisch verstehbaren 
,,motivlosen Morden" besitzen die auf toxischen Zusttinden beruhenden Mordtaten noch besonderes 
Interesse. Hierher gehSren der Mord im hypoglyk~mischen und hypocalciimisehen Zustand, bei dem 
offenbar ein rein motorisches Element yon subcorticalem Typ die LSsung der durch ,,die 
chemische Inkompatibilit~t" bewirkten unertr~glichen Spannungen dureh eine extreme Aggression 
anstrebe. Der ,,motivlose Mord" habe a]so immer seine Vorgesehichte und erseheine nur im 
Hinblick auf offenkundig logisehe Motive ,,motivlos". ILLC~ANz~-CI~RIST (Kiel) 

Kunstfehler,  ~rztereeht ,  medizinisch wieht ige Gesetzgebung und Reehtspreehung 

@ Otto Prokop u n d  Ludwig Prokop: HomSopathie und  WissensehaR. Eine Krit ik 
des Systems. S tu t tga r t :  Fe rd inand  Enke  1957. 223 S., 13 Abb. u. 32 Tab. Geb. 
DM 17.80. 

Verff. haben sich die Mfihe gemaeht, unter geschiekter Verwertung und souver~ner Beherr- 
schung eines ausgedehnten, exakt zitierten Schrifttums die Lehren der Hom6opathie kritiseh 
unter Anffihrung der yon verschiedenen Seiten vorgenommenen Uberpriifungen darzustellen. 
Sie gehen These ffir These durch, z.B. ,,Similia similibus curantur", ,,aueh hohe Verdfinnungen 
haben theraloeutisehen ~u ,,die ~u homSopathischer Arzneimittel ist in der Art der 
IIerstellung begrfindet", oder ,,die HomSopathie hat aber Erfolge". Zum Vergleieh werden 
Plaeebo-Versuehe dargestellt und kritiseh beleuehtet. Es werden Parallelen zur Lehre PAWLOWS 
hergestellt. Die behaupteten Erfolge' entspreehen manehmal, so meinen Verff. etwas spSttisch, 
dem Prinzip: ,,Angina pectoris erzeugt Herzeleid, Herze]eid erzeugt Angina peetoris". In ihren 
Augen hat die Hom5opathie einen Vorteil; er besteht darin, dal3 sie nicht sehadet. - -  In der 
Bespreehung yon rechtlichen Fragen zur HomSopathie werden sorgfMtig einseh]~gige Entschei- 
dungen des friiheren Reiehsgerichts und des Bundesgeriehtshofes Zitiert, aus denen sich eindeutig 
ergibt, dab zwar jeder Arzt das Recht hat, seinen eigenen Weg bei der Behandlung zu gehen, er 
braueht nicht immer das Heilmittel anzuwenden, das nach der herrsehenden Meinung als das 
wirksamste gilt. Er ist aber verpflichtet, die Grenzen der Gangbarkeit seiner persSn]iehen Auf- 
fassungen zu erkennen; er mu• entweder selbst zu Methoden der Sehulmedizin fibergehen, wenn 
der Zustand des Kranken bedenklich wird (viele HomSopathen wenden sie an), oder er muB 
seinen Patienten einem anderen Arzt zur Behandlung naeh Methoden der schulm~igen Medizin 
fiberweisen. - -  ~u einmal als Gutachter in sehwierige Prozesse hineinger~t, bei denen~4rzten oder 
Heilbehandlern vorgeworfen wird, sie h~itten durch allzu lange Anwendung yon homSopathisehen 
Hei]weisen Patienten gesch~idigt oder gar ihren Tod veranlai3t, dem wird es eine wesent]iehe 
Er]eichterung bedeuten, wenn er sich in diesem Bueh fiber die Methoden und Meinungen der 
I-Iom6opathen sachlich orientieren kann und wenn er die A~ffassungen der oberen und hSchsten 
Geriehte in derartigen Fragen fibersiehtlieh und klar zusammengestellt vorfindet. 

B. MvELIml~ (Keidelberg) 

R. Royo-Villanova y F. Martin-Lagos: Responsabilidad profesional del cirujano. 
(Die Berufsverantwort l ichkei t  des Chh'urgen.) Rev. Med. legal (Madrid) 11, 5 - -80  
(1956). 

Ein ausfiihrliches Verhandlungsthema ftir den IV. Nationalen Chirurgiekongre{~ mit reichlieher 
Literaturangabe. Nicht nut yore moralischen, sondern haupts~chlich yore sozia]en und gerichts- 
medizinisehen Standpunkte wird die Frage erSrtert. Ein ehh'urgischer Eingriff darf in keinem 
Falle wider den Willen eines mfindigen Patienten unternommen werden. Eine schriftliche Zu- 
stimmung wird in Spanien hie abgelegt, deren V~rsehlag wfirde das Mi~trauen des Kranken er- 
wecken; wenn er sich willkfir]ich hi das Krankenhaus und in den Operationssaal begibt, so ist 
das eine genfigende Probe einer unausgesproehenen Zustimmung. Eine oberfl~tchliehe Kenntnis 
des vorzunehmenden Eingriffes und m6glieher fimderungen desselben, die sieh w~ihrend des 
Ver]aufes angezeigt erweisen sollten, soll der Patient, seinem Kulturzustande getable, haben. In 
dringenden FMlen, bei wahrscheinlicher oder tats~chlicher Bewul]tseinstrfibung wird die Zu- 
stimmung vermutet. Minderjahrige (unter 21)kSnnen gelegentlich selbst fiber ihr Einver- 
standnis gefragt werden, in jedem Falle doch aueh die Eltern (nicht nut der Vater) oder deren 
Stellvertreter. Sollte ausnahmsweise dessen Meinung nieht einwandfrei sein, so entseheidet, 


