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aus einem jeden der drei Elternpaare stammen konnten. Morphologisehe und neuropsychisehe 
Proben waren wegen der geforderten langen Zeit unbrauchbar. Eines der Kinder war, zur Zeit 
des Gutachtens naeh reichliehen Magendarmblutungen an Pneumonie eingegangen. Dieses Kind 
konnte zweifellos dem einzigen Elternpaar zugemutet werden bei dem der Vater Rho-4-, die 
Mutter Rho-- mit positivem Coombtest waren. Die Mutter hatte drei Fehlgeburten gemacht 
und litt hi~ufig an Blutungen. Eines der anderen Kinder, mit Faktor M war bestimmt nicht 
der Sohn eines Elternpaares bei welehem der Vater Faktor N, die Mutter Faktor M aufwiesen. 
Es wurde daher dem anderen Ehepaar zugemutet. Das dritte Kind wurde durcb Ausschluf3 
dem einzig iibrigbleibenden Ehepaare gewiesen. FEn~X~D~Z M~nTi~ (Madrid) 

Shinju  Masaki, Ken  Furukawa,  Kenkichi  Tamai  and Yoshi u  On the 
production of isoantibodies by AB0 incompatibili ty between mother and fetus. (t)ber 
die En t s t ehung  yon  Isoant ikSrpern  durch AB0-Unvert r~gl ichkei t  zwischen Mutter  
und  Fetus.)  [Dept. of Legal Med., School of Med., G unma  Univ. ,  Maebashi, Div. of 
Obstetr.  and  Gyn. Red Cross Hosp., Koehi.]  G u n m a  J. Med. Sci. 5, 145--149 (1956). 

Bericht fiber das Serum yon 2 Frauen nach Totgeburt h/imolytischer Feten. Full 1: Mutter 
0Nq (p) CDe/eDE; Vater A~Nq (q) CDe/eDE. Im Serum der Mutter konnte ein Anti-A-Agglu- 
tiniu, Anti-A-Pr~eipitin und Anti-C-Agglutinin nachgewiesen werden. Fall2: Mutter 0MN 
CDe/eDE; Vater BMN CDe/cDE. Serum der Mutter enthielt inkomplette Anti-B-AntikSrper, 
Anti-B-I-Ii~molysin. H. K L ~  (Heidelberg) 

Kriminologie,  Gef~ingniswesen, Strafvollzug 

�9 Das kriminalpolizeiliehe Ermit t]ungsverfahren (Sicherung des objekti- yen und 
subjektiven Tatbefundes).  Arbei t s tagung im Bundeskr imina lamt  Wiesbaden yore 
12.--17. Nov. 1956. Wiesbaden:  Bundeskr imina lamt  1957. 239 S. 

Mit dem vorliegenden Band sind auch die Einzelvortr~ge der vorgenannten Arbeitstagung, 
in deren Mittelpunkt alle kriminalpollzeiliehen Ermittlungsverfahren standen, zusammengefal]t 
worden. Aus der Ffille an Beitragen seien die herausgegriffen, die vor ahem den Geriehtsmediziner 
interessieren werden: Die Bedeutung der Tatortuntersuchung /fir dab Stra/ver/ahren yon Regierungs- 
und Kriminaldirektor Dr. NIGGI~EYER, Bundeskriminalamt; die Entwicklung der polizeilichen 
Verbrechensbekiimp/ung in Deutschland yon Oberregierungs- und Kriminalrat Dr. Zmei~s- 
Hannover; die ~otwendigkeit einer zentralen Verbrechensbekgmp/ung yon Kriminalrat Dr. WE~NER- 
Diisseldorf; der erste Angri// yon Kriminalrat W]~zKu Unter diesem Thema versteht 
der Verf. die sog. ersten taktischen Mal]nahmen, mit denen die Polizei eine Kriminalunter- 
suchung einleitet. Fehler bei der kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit yon Regierungs- und 
Kriminalrat ESC~ENBAe~, Bundeskriminalamt. Moderne Methoden der Tatbe/undsau/nahme in 
der Schweiz yon Dr. M. FR~i-Zfirieh. Hier wird insbesondere tiber die Stererophotogrammetrie 
berichtet, wodureh es mSglieh wird, die Aufnahme gleichzeitig zur Anfertigung der maBstabsge- 
treuen Situationspl~ne zu benutzen. Die Farbphotographie im Dienste der Tatbe]undsau/nahme 
yon Kriminal-Oberkommissar JuNG-Dortmund; der Daktyloskop am Tatort yon Kriminal- 
Kommissar WAGN]~R-Berlin; der Sachvers~ndige am Brandort yon Dr. L]~szczu Bundes- 
kriminalamt. Im Vordergrund des Vortrages steht die planmi~Bige Veffolgtmg yon Spuren am 
Tatort, um das zu meist vorgefundene scheinbare Chaos systematiseh zu entwirren. Suchen und 
Sichern yon We@zeugspuren yon Krimina]-Kommissar WAG~ER-Berlin; Schuflwa/#nspuren 
am Tatort yon Regierungs- und Kriminalrat HuELKE-Hannover; die Sicherung von Beweis- 
mitteln bei Giflverdacht yon Dr. SC~EIB]~R, Bundeskriminalamt; Sicherung yon Beweismaterial 
bei schreibenden Rechtsbrechern yon Oberregierungs- und Kriminalrat M~LY, Bundeskriminal- 
amt; die kriminalistischen Leitelemente bei zoologiseher, botanischer und bodenkundlieher Tatort- 
untersuchun9 yon ProL SP]~ctrr-Miinchen; der Gerichtsmediziner am Tatort yon Direktor Dr. 
WE~A~N-Berlin, der fiber reiehe, etwa 30j~thrige ErIahrungen als Gerichtsarzt in Berlin und 
als ~rztliehes Mitglied der Mordkommission der ehemaligen Reichshauptst~dt vor und nach dem 
Kriege berichtet. Die Tatortarbeit aus der Sicht des Staatsanwaltes yon Staatsanwalt JA~]~rZKE- 
Hagen. In Anbetraeht der Fiille an Beitr~gen ist es unmSglich, dab die Vortragenden erschSpfend 
fiber ihr Arbeitsgebiet beriehten. Es wird der Vorschlag gemaeht, ob derartige Tagungen nicht 
zu einer noch fruehtbareren Zusammenarbeit a]ler interessierten Kreise fiihren, wenn auf der 
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Tsgnngsordnung nut wenige Themen stehen, die jeweils Ms die aktuellsten gelten, auf der anderen 
Seite d~dureh aber viel Gelegenheit zur Diskussion, insbesondere zum Erf~hrungsaustausch 
gegeben ist (l%ef.). HA~S-JoAcItlM WAO~EI~ (MMnz) 

�9 A. Ohm: Das Todesurteil in seiner Auswirkung auf die Persiinlichkeit. Ein Beitrag 
zu dem Problem der Todesstrafe. S tu t tga r t :  Fe rd ina nd  Enke  1956. VI I I ,  72 S. DM 5.40. 

Bericht tiber die bet der Betreuung yon einigen Iqundert in den Jahren 1935--1948 zum Tode 
verurteflten kriminellen, spi~ter immer mehr politischen Straftgtern im Altar yon 16--81 Jahren 
gewomlenen Erfa, hrungen gas dem Strafgefi~ngnis Berlin-P16tzensee. Wie Verf. selbst betont, 
handelt es sich dubei nieht urn eine n~eh wissenseh~fttiehen l~i~l~stgben durehgefiihrte, am er- 
kenntllJsma.13ige Verarbeitlmg des Stoffes bemiihte Studie, sondern nm eine ,,sehliehte emph'isehe 
Beschreibung" durch den Chronisten, der die Dinge selber reden tassen m6ehte, dubei a.ber a.tleh 
einschl&gige Beitr~ge yon WOSNIK, GOES, ]?OELC:~AU, ]3ELA JUST und Dr. SCttVLWz beriieksichtigt. 
Es wird zn zeigen versneht, wie sieh in der vor dem Urteil, vor atlem abet naeh ausgesprochenem 
Todesurteit, vor der Entscheidung fiber das Gnadengesuch nnd naeh Erlangung der endgiiltigen 
Gewil~heit fiber die unmittelb~r drohende Hinrichtung bestandenen seelisehen Situation ,,peri- 
statische Einiliisse yon unerhSrter Wucht und Stgrke '~ auswirken, wie z.B. aueh bet den politi- 
schen Tgtern unter dem Einfiul3 der iiberstsrken seelischen Belastung vielfaeh eine Veranderung 
der 13berzeugungen, Werturtefle und Bindungen erfolgt und infolge der schweren eharakterliehen 
l~berforderung hi~ufig Regressionstendenzen ~uftreten, die eine Verdri~ngung der ideologisehen 
Bindungen dureh elementare Lebenstriebe zur Folge haben. Eindrueksvoll set besonders die nach 
Verkiindung der Vollstreekung vielfach eintretende innere Entwieldung von st~rkster Dynamik 
und die dann in kurzer Zeit vollbraebte seelische Leistung. In dieser Situation komme es auch 
zum Einsturz der ,,typologischen Geriiste", wi~hrend d~s Bediirfnis, die persona, d.h. das Wnnsch- 
bfld tter friiheren Geltung zu erhalten, oft bis zum Sehlul3 lebendig bleibe; ~lterdings komme es 
in letzter Minute doeh meist zum r~dikalen ,,Persons-Brueh", so d~i~ erst im Sterben das wahre 
~resen des Mensehen offenbar werde. Zllm Sehlul] werden aueh die Trgume "con znm Tode Ver- 
urteilten ira gahmen der Auffassnng yon C. G. Jv~G - -  unter Verzicht auf eine grundsi~tzticbe 
Beh~ndlang des Tr~umproblems - -  ether Deutung unterzogen und die Aas~4rknngen des Todes- 
urteites auf die PersSnlichkeit, besonders auf die seelisehe Entwicklung in der Nacht vet der Hin- 
riehtung, an Hand derTramn~nalyse gesehfldert. Es wird zu zeigen versueht, wie - -  ebenso wie 
bet der Neurose - -  ~uch das Niveau des Traumes yon der geistigen Differenzierung, der Reife 
der Person und ihrem Entwieklungsst~nde ~bhgnge, wie z.B. neurotische Verzerrungen bis kurz 
vet dem Ende festgehalten werden und erst der unmittelbar bevorstehende Ted eine Haltungs- 
i~nderung erzwingt, wie das Unbewu~te im Traum m~nehlnal die wahre Situation aufdeckt, und 
wie es tiber die dureh d~s Unbewul~te geleistete Erziehungsarbeit schliel~lich zu ether Akzeptierung 
der L~ge - -  die sieh etwa im Aufh6rea der Angsttr~ume guBert - -  sowie zur letzten inneren 
Reifung kommen kann. ILLcn~rA)I~-C~mlS~ (Kiel) 

$ Heinz Leferenz: Die Kriminalit~it der Kinder,  Eine kriminologiseh-jugendpsyeh- 
iatrisehe Untersuehnng.  Tfibingen:  J .  C. B. Mohr (P~ul Siebeck) 1957. 140 S. 
DS~[ 13.50. 

Von insges~mt 600 Kindern, die sieh in den Jahren 1951--1954 znr station~en Beobaehtung 
und Beh~ndlung in der Abteilung flit Kinder und Jugendliehe der Universit~t.s-Nervenklinik 
Heidelberg befanden, wurden 80 Kinder im Alter zwisehen 6 und 15 J~hren, die meist in Ver- 
bindung mit sog. Erziehungssehwierigkeiten, hsmptsa.chtieh uber wegen krimiuellen Verha.ltens 
eingewiesen worden waren, naeh psyehopathologisehen nnd kriminologisehen Grunds~tzen in 
Einzeldarstellungen analysiert. Unberticksichtigt blieben dabei alle ,,norm~ten" Kindelffehler, 
die dutch erzieherische Einfltisse leicht behebbar waren, ebenso wie sexuelle Spielereien; erfaBt 
wurden lediglieh diejenigen, die in ihrem Milieu nicht zu einem reehtmM~igen Verhalten zu bringen 
waren oder eine besonders sehwerwiegende Tat beg~ngen h~tten. Die psyehopathologische Be- 
m'teflung effolgte in Anlehnung an K. SO]~EID~Ir nach den Einteilungsprinzipien der Abnorm- 
tgten der Verstandesbeg~bung und des vitMen Gefiihls- nnd Trieblebens, der V~ri~tionen der 
]?ersSn]ichkeit und der abnormen Reaktionen sowie sehlieBlieh nach entwieklungspsyehologisehen 
M~l~st~ben, wobei psyehologische und tiefenpsychologische Gesiehtspunkte ganz ~u~er aeht 
blieben. Veff. vertritt vielmehr den St~ndpunkt (entgegen D0m~ssEs), dal~ bewudte oder nn- 
bewuBte friihere Mangelertebnisse oder andere friihkindliehe seelische Tr~nmen keine Bedentung 
flit die spgtere Entwieklung und die Xriminglit~t des Kindes besitzen, ebenso wie such Symbol- 
dentungen gewisser Delikte, im besonderen der Diebst~hle, im Sinne Zvni~I~(~Etcs nieht evident 
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gemacht werden k6nnten. Entgegon neueren Untersuehungen (G6nLNITZ U. a.) ist er auch nicht 
davon iiberzeugt, dab die Kriminalitgt und andere Erziehungsschwierigkeiten der Kinder in 
wesentlichem Umfange auf friihen Hirnschadigungen beruhen. Grundsatzlieho Bedonken werden 
mit Recht nicht zuletzt gegon das Vorfahren erhoben, aus statistischen Beobaehtungen, mittels 
eines Punktsystems, die kriminelle Prognose ~bleiten zu wollen, ebenso wie es Verf. fiir verfehlt 
halt, yon der Milieuseite her an die kriminologische Beurteilung heranzugehen. Mal]geblich fiir 
diese, im besonderon fiir die kriminelle Prognose, sei vielmehr allein die eingehende Kenntnis dor 
PersSnlichkeitsstruktur einschlieBlich der padagogischen EinwirkungsmSglichkeiton; d.h. die 
prognostischen Gosiehtspunkte kSnnten nur ,,durch Riieldtihrung dos soziologischen T~tbestandes 
,Kriminalitat' auf die zugrunde liegenden psychopathologisehen Phgnomene gefunden werden". 
Als wertvolles Einteilungsprinzip ergebe sich somit letztlich der Gesiehtspunkt der pgdagogischen 
Formbarkoit. Danach unterteilte Verf. sein Beobaehtungsgut in die 3 Gruppen der padagogisch 
gut formbaren (13), der padagogisch nicht formbaren (23) und der padagogisch nur maBig form- 
baren Kinder (44). Bei der 1. Grul0pe spielen anlagebedingte kriminogene seelisehe Strukturen 
keine l%olle, vielmehr seien fiir die Kriminalitat hier ]ediglieh ungiinstige Umwelteinfliisse ver- 
antwortlich, die sich einmal (ngmlich besonders bei den angstlichen und unsicheren Kindern) als 
Mangelerlebnisse mit folgender Kontal~themm.ung, ein anderes Mal (besonders bei den sicheren 
und eigenstandigen Typen) als Erlebnisse des Uberm~Bes mit folgender allgemeiner Enthemmung 
auswirkten. Die kriminellen Hand]ungen seien als Ausdruek einer allgemeinen ,,seelischen Un- 
ordnung" sowie weitgehend unspezifiseher Reaktionen auf die verschiedenartigsten ungiinstigen 
auBeren Umstande anzusehen und einem unmittelbaren psychologischen Verstehen nicht zu- 
ganglich. Die nicht formbaren Kinder werden in ihrer kriminologischen Bedeutung hingegen 
dutch ihre ungiinstige Anlage bostimmt und nach ihrer Begabungsh6he in die 3 Untergruppen der 
gut odor durehschnittlich begabten (9), der durehsehnittlieh (6) und der eher unterbegabten (8) 
Kinder unterteilt, wobei auffallend hohe Korrelationen von guter Intenigenz and Gemiitsarmut 
einorseits, Unterbegabung und Triebha~tigkeit ~ndererseits, festgeste]/t wurden. Wahrend die 
Kriminalitat der begabten, gemiitsarmen Kinder in keinem psychologischen Zusammenhang mit 
den ungiinstigon Milieufaktoren stehe, seien die unterbegabten, triebhaften Kinder milieu- 
empfindlicher, ohne daB abet dadurch der grundsatzliche Mangel an echter 10adagogischer Form- 
barkoit beriihrt werde. Nebon den unterbeg~bten, triebhaften Kindern, die durch jeden gering- 
fiigigen AnlM~ zur Entgleisung gebracht wiirden, stellten die gut und durchsehnittlich begabten 
Gemiitsarmen das wichtigste Kontingent der kriminologisch-prognostisch ungiinstig zu beur- 
teilenden Kinder dar; die Prognose hange bei diesen im wesentlichen yon dem Grade der ver- 
standesmaBigen Steuerung ab. Es sei also innerhMb der Beziehung yon Kriminalitat und Schwach- 
sinn nicht nur diesem (entgogen FREY), sondern ~nch dem Begabnngsgrad ganz allgemein inner- 
hMb der see]isehen Gesamtstruktur erheb]iche kriminologische Bedeutung beizumessen. Die 3. 
Gruppe der ungeniigend formbaren und prognostiseh zweifelhaften Kinder umfasse nieht nur 
mehr Ms die HMite aller l~alle, sondern steUe gueh in psychopathologischer Hinsieht die nnein- 
heitlichste Gruppe dar; sie wurde unterteilt in die Untergruppen der Willensschwachen (11), 
die eine engo Korrelation mit Unterbegabung zeigten, in die der hyperthymisehen, unsicher- 
verstimmbaren und primitiv4riebhaften Kinder (12) und die der eigenstandigen, gemiitsschwachen 
Kinder mit meist guter Intelligenz und erheblichem Geltungsbediirfnis (9) sowie in die kleineren 
Untergruppen der explosiblen und der seeliseh retardierten Kinder (deren Zahl in der Gesamt- 
zusammenfassung dann allerdings mit 40 angegeben ist). Verf. ist iibrigens der Auffassung, dab 
die ReifostSrung nicht im ersten Gestaltwandel begriindet sei, sondern schon vor diesem Zeit- 
punkto bestehe, ebenso wie sie auch nicht als Regression des Kindes auf eine friihere Entwicklungs- 
stufe unter dem EinfluB ungiinstiger Umweltverhaltnisse angesehen werden k6nnte. Gerade diese 
3. und grSBte Gruppe, bei der eine besonders enge Verzahnung yon Anlage und Umwelt bestehe, 
besitze auch eine hohe kriminologische Bodeutung, da sich aus diesen Prob~nden die spateren 
Gelogenheitsverbrecher rokrutierten, und die soziale Prognoso hier in besonderem MaBe yon den 
padagogisehen Einwirkungen abhango. Allerdings wirkten sich ungtinstige Umwelteinfliisse je 
naeh der PersSnliehkeitsstruktur verschieden aus; (bei willensschwachen Kindern starker, bei 
eigenstandigen geringer; objektive Mangelsituationen wiirden yon diesen zwar nieht als solche 
erlebt, kSnnten aber dadurch zur I~riminalitat fiihren, dab sie der Abneigung der Kinder, 
sich ein- oder unterzuordnen, entgegenkommen). Die Arbeit durf trotz einer relativ engen 
Ausgangsbasis und etwas einseitiger Bliekrichtung (oder auch vielleicht nicht gerade zuletzt 
deshalb ?) als wertvoller Boitrag fiir das noch wenig beurbeiteto Gebiet der Kinderkriminologie 
betraehtet und jedem auf diesem Gebiete Interessievten empfohlen werden. 

ILLCH~IANN- CHI%IST (Kiel) 
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| Wolf Middendorli  : Jugendkriminologie.  Studien und Erfahrungen.  l%~tingen 
b. Dfisseldori: A. H e n n  1956. 344 S. Geb. DM 15.80. 

Es handelt sich um den ersten Versuch im deutschen Sprachraum, das groge Gebiet der 
Jugendkriminologie in seinen kriminalistischen, soziologischen, psychologisehen und rechtliehen 
Aspekten zusammenfassend darzustellen, wobei nicht nur die Verh/iltnisse in der Bundesrepublik, 
sondern auch in zahlreichen anderen LSmdern Berficksichtigung finden. Man wird den Versueh 
als durchaus gelnngen und als wertvolle Bereicherung der kriminologisehen Literatur ganz all- 
gemein, bezeichnen kSrmen, da das Werk es einerseits dem weniger Erfahrenen gestattet, sich 
rasch einen ~-berblick fiber einen sehr komplexen Sachbereich zu verschaffen, andererseits aber 
dem Wissenschaitler und dem Praktiker dnreh das umfangreiehe Quellenstudium und den Ver- 
gleieh der jeweiligen iuternationalen VerhMtnisse wertvolle Anregungen und die M6glichkeit einer 
Orientierung fiber spezielle Fragen vermittelt. Im 1. Tell, der ,,Einige Probleme der Jugend- 
lcriminaliti~t '~ beh~ndelt, besitzen neben einer Ubersicht fiber deutsche und internationale Stati- 
stiken vor allem die Beziehungen yon Geschlecht und Kriminalit~t sowie die kriminologische 
Beurteilung yon Sittlichkeitsverbrechern Interesse; es wird gerade hier jede morMisierende, ver- 
dammende HMtung mit einer daraus erfllegenden emotionM gef~rhten Betrachtung abgelehnt 
und die Notwendigkeit einer niiehternen, auf wissenschaftlicher Kenntnis beruhenden Auf- 
fassung mit der - -  wenn halbwegs mSglichen - -  Vermeidung yon Freiheitsstrafen vertreten. 
Besondere Beachtung verdient auch die sehr ausffihrliehe Darstellung der jugendlichen Banden 
(in den USA und anderen L~ndern), ffir deren Entstehung in erster Linie der Assoziationstrieb 
verantwortlich gemacht wird; (dabei finden vor allem die Untersuchungen T~As~]~s in den USA 
- -  wonach die Bande Ms besondere, den Bediirf~issen der Jugendliehen entgegenkommende 
Gesellschaftsiorm angesehen wird - -  eingehende Berficksichtigung). Bemerkenswert erscheinen 
die in den USA und Frankreieh gegangenen neuen Wege der Bandenbek/impfung, die im wesent~ 
lichen in dem Versuch bestehen, dutch die Ffirsorger an die Bande in ihrem besonderen Milieu 
heranzukommen und sie in ihrer Gesamtheit zu einer soziM niitzllehen Gemeinschaft umzuformen. 
In dem 2. Absehnitt, ,,Die Ursachen der Jugendkriminalitdt", wird vor allem den Einflfissen der 
Umwelt - -  die Verf. ffir wichtiger als die Erbanlagen h/~lt - -  eingehende Beactltung geschenkt 
nnd die Bedeutung der famili/iren VerhMtnisse, der Schule, der 5rtlichen Unterschiede yon Stadt 
und Land, der jeweiligen wirtschaitlichen und politischen Einflfisse, der Massenbeeinflussungs- 
mittel (wie Comics, Film und Fernsehen), des Alkoholes und der I~auschgifte in sehr ausfiihrliehen, 
subst~ntiierten Darlegungen, auf die hier nicht im einzelnen eingegangen werden kann, aufge- 
zeigt. Von den zahlreichen Faktoren sei nut auf den in den letzten Jahrzehnten erfolgten Struktur- 
wandel der Familie, den ungfinstigen Einflug der unvollst~ndigen Familie, im besonderen der 
geschiedenen elterllchen Ehe, und der Unehe]ichkeit aufmerksam gemacht. Bei ErSrterung der 
wirtschaftlichen Einfliisse wird besonders auf die nach dem 2. We.l.tkrieg in verschiedenen L/indern 
entstandene ,,Wohlstandsl~'iminalit/~t", die aus Langweile und iJbermut, aus dem l)berwuchern 
der materiellen Interessen und des individuellen Egoismus, aber auch aus der zunehmenden 
Kriegs- und Welt~ngst erwaehse, hingewiesen. Im fibrigen reichten fiir einen Teil des kriminellen 
VerhMtens der heutigen Jugendlichen die bisher giiltigen psychologischen und psychiatrischen 
Deutungen nicht mehr aus; es werde hier vielmehr ein Element des Unheimlichen und Irr~tionalen 
sichtbar, dessert tiefere Ursachen in einem umfassenden Abbau der traditionellen Wertvorstellun- 
gen und Hemmungen, in einem Verlust der Bindung, der Phantasie und der irmeren Lebenskraft, 
in einer Aufgabe der religi5sen Bindung und einer permanenten moralischen FehlhMtung gesehen 
werden. So komme es zu einer anarchisehen TriebentfMtung mit sehweren Gewalttaten aus 
Nervenkitzel (,,thrill-killers") oder zu Handlungen als Ausdruek sinnloser ZerstSrungswut 
(,,vandalism"). Auf diesem Gesamthintergrund gedeihen ~ber nieht nur die schweren Delikte, 
sondern auch die Selbstmorde Jugendlieher, die z. B. in Hamburg yon 1,76% im Jahre 1938, auf 
3,65% im Jahre 1952, gestiegen seien. Diese, auch fiir den Geriehtsarzt besonders wiehtigen Ver- 
h~ltnisse erfahren im 13. Kapitel, das den ,,EntwicklungsstSrungen und Fehlhaltungen" ge- 
widmet ist, die verdiente eingehende Wfirdigung. Der 3. Abschnitt des Buches er6rtert in ebenso 
auslfihrlicher Weise ,,Die Bek~imp/ung der Jugendkriminali~t", gibt einen fdberbliek fiber Struktur 
und Stellung yon Jugendgerichten und Jugendi'ichter, iiber die Beobaehtungsheime ftir jugendllche 
Dissoziale, fiber die verschiedenen richterlichen Magnahmen und Strafen, die Erziehung ohne 
Freiheitsentzug, die einzelnen Arrestformen, die Jugendgef/~ngnisse und ErziehungsanstMten 
sowie die VorbeugungsmaBnahmen sowohl in Deutschland als auch in verschiedenen anderen 
L~ndern, besonders in den USA, England und Frankreich. Dabei entgeht die Darstellung dieser 
Verh~iltnisse der naheliegenden Gefahr, Mlzu troeken und unlebendig zu werden, dutch die fiberall 
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spfirbare eigene Erfahrung des Autors, die nicht nur durch seine Tatigkeit als Richter und Jugend- 
richter, sondern auch durch Studienreisen in zahlreiche Lander gewonnen werden konnten. Das 
Bueh wird fiir jeden, der auf dem Gebiete der Jugendkriminologie praktisch oder wissensehaftlich 
arbeitet, eine wertvolle ttilfe und eine Quelle der Anregung darstellcn; nieht zuletzt deshalb, da 
auch die Literatur aus zahlreichen wichtigen, aber oft schwer erreiehbaren Fachzeitschriften des 
In- nnd Auslandes bis Mitte 1956 herangezogen wird. ILLCttMA~-~-CIYRIST (Kiel) 
�9 Hans  Ylieskes: Der Jugendliche in der Situation der Straff~illigkeit. Untersuehung 
zum Problem Erziehung oder Strafe. J ena :  G u s t a v F i s c h e r  1956. XI I ,  548 S., 
74 Abb. u. 133 Tab. Geb. DM 42 . - -  

Eine sehr interessante, aufsehlul]reiche und ungemein grfindliche Studie fiber jugendliche 
Straft~ter aus dem wissenschaftlichen Forschungs- und praktischen T~tigkeitsbereich der Abtei- 
lung ffir wissenschaftliche Erziehungsffagen und p~dagogische Therapie an dcr Universit~t Jena 
(Padagogisehe Fakult~t). - -  Im 1. Teil wird die Lebenssituation der jugendlichen Straff~lligen 
mit grunds~tzlichen Vorbemerkungen zur Analyse der Ergebnisse eingeleitet. Es werden die 
versehiedenen Bereiehe der seelischen Artung dargelegt und naeh rein p~dagogischen und geistes- 

wissenschaftlichen Gesiehtspunkten die analytischen Untersuchungen angestellt. Ffir den Ju- 
gendpsyehiater und den Geriehtsarzt ist der Absehnitt fiber die Faktorenanalyse besonders 
lehrreieh. - -  Im systematischen Teil werden zur Lebensthematik jugendlicher Straff~lliger sowie 
zur Gruppenbildung Stellung genommen und die Phasen der Verwahrlosung Jugendlicher ge- 
sehildert. Eine genaue katamnestisehe Erhebung fiber 2 Jahre zeigt die kriminelle Entw/cklung 
naeh der Entlassung aus den Erziehungsmal]nahmen bzw. der Strafhaft auf. Die Auswertung 
dieser katamnestischen Ergebnisse belegt die Effahrung, dal3 die Jugendkriminalit~t nieht mit 
Jugendvcrwahrlosung identisch zu sein braucht. In fibersiehtlichen graphischen Darstellungen wird 
dabei versueht, die Effolge und Wandlungen in der Haltung der straff~lligen Jugend naeh der 
Haftentlassung sinnfallig aufzuzeigen. Der VerL, der mit strukturanalytischen Methoden ver- 
sucht, die Frage naeh der Erziehbarkeit der Jugendliehen zu erSrtern, gibt theoretische Grund- 
lagen einer P~dagogik straff~lliger Jugendlieher. Er legt seh]ieSlich einen GrundriB der Jugend- 
heime und WerkhSfe vor, die allgemeine p~dagogische Winke f fir die tteimerziehung und prak- 
tisehe Hinweise auch ,,zur Fiihrungslehre in der I-Ieimpraxis" enthalten. Gekfirzte Gutaehten 
dienen zur Veransehau]iehung der Ausffihrungen. Alles ist auf praktische p~dagogisehe Be- 
mfihungen abgestellt. Man h~tte gelegentliehe Hinweise auf die Notwendigkeit einer jugend- 
~rztliehen Betreuung gewfinscht. Bei dem fast ausschlie]~lichen p~dagogischen Aspekt besteh~ 
die Gefahr, wichtige kSrperliche krankhafte und abartige Abl~ufe zu fibersehen. Padagogiseh 
,,heilen" lassen sieh nur die Spielarten im Bereich des Normalen. Krankhaftes ist dem Zuspruch 
nieht f~hig. HALLERMA~N (Kiel) 
Hans Bartz: Die Entwicklung der Kriminalstatistik nach dem Jahre 1945 in den 
deutschen Westzonen und in der Bundesrepublik Deutschland. Mschr. Kr iminol .  
u. Strafrech~sreform 40, 22- -33  (1957). 

Veff. bespricht eingehend die naeh Wegfall des Statistischen Reiehsamtes infolge des Zu- 
sammenbruchs des Reiehes in den Westzonen bzw. der Bundesrepublik entstandene Lage auf 
dem Gebiete der Kriminalstatistik (KS) sowie ihre dureh die Besonderheiten der ~aehkriegs- 
verh~ltnisse beeinfluBte Entwieklung. ~achdem sich die Grfindung des Statistischen Amtes ffir 
die Britisehe Besatzungszone im Jahre 1946 gfinstig auf die deutschen Bemfihungen ausgewirkt 
hatte, wurde 1948 in Mfinster i. Westf. die erste grundlegende kriminalstatistisehe Tagung ab- 
geh~lten, bei der zun~chst nur eine Koordinierung tier KS angestrebt wurde. Dem Erfahrungs- 
austausch, der Ausgestaltung der Auswertungstabe]len und Zahlkarten sowie des Straftaten- 
verzeiehnisses war die Novembertagung 1949 in Rfidesheim gewidmet, naehdem seit April 1949 
das Statistische Amt in Wiesbaden mit der Koordinierung der KS betraut worden war. Auf 
weiteren Tagungen w-arden die Auswertungstabellen teils naeh praktischen Gesiehtspunkten, 
tefls Stra~rechts~nderungen Rechnung tragend, erweitert oder anders gegliedert, wobei unter an- 
derem auch eine Unterseheidung in Jugendliche, Heranwachsende und Erwaehsene (J., H., E.) 
getroffen wurde. - -  Zahlreiehe der Arbeit beigeffigte Tabellen und eine tJbersieht fiber die bis- 
herigen kriminalstatistischen VerSffentliehungen (seit 1946) runden die Ubersicht fiber die Ent- 
wieklung der KS seit Kriegsende ab. G R ~ R  (Frankfurt a.M.) 
Ataulpho Da Costa Ribeiro: Die Gef~ihrlichkeit des Verbreehers. Geriehtsmedizinische 
Studie. Brasfl.-M6d. 70, 251--260 (1956) [Portugiesisch]. 

In der Einleitung werden die Theorien behandelt, die yon LOMBROSO, MORIOn, F ] ~ I ,  K a ~ -  
~LI~, K ~ ] ~ S C ~ ,  Bn~B)~V~ und GRASSET aufgestellt wurden. Sie sollen die Grundlage 



685 

bilden zur Erkl~rung der Verbrechens~nf~lligkeit einzelner Mensehentypen. Hier~uf werden 
die Art. 21 und 22 des Vorentwurfes zur Revision des italienisehen Strafgesetzbuches in vollem 
Umf~nge angefi~hrt. Der erste behandelt die Umst~nde, die eine grSl~ere Gef~hrliehkeit des 
Verbreehers bedingen, der zweite Artikel z~hlt die Punkte ~uf, die eine verminderte Gef~hrlichkeit 
unnehmen lassen. Nach JI~E~EZ DE ASUA sol]en folgende ~erkmale Beaehtung finden: die 
PersSnliehkeit des 3iensehen vom anthropologischen, psychisehen und sozialen Gesiehtspunkte 
&us betrachtet, das Leben vet dem Delikte, die Beweggrfinde, die zum Verbreehen fi~hrten und 
die Gef~hrliehkeit des I)eliktes selber. ExzcE~ unterseheidet eine voriibergehende und eine ver- 
bleibende Verbreehensgef~hrliehkeit. W~hrend MI~A u Lot'ES yon aktue]ler und potentieller 
Gef~hrliehkeit sprieht, tei]t~ sie CRISl~IG~I in endogene oder exogene ein. UIn dem schwierigen 
Probleme gereeht zu werden, sollen, naeh D~ COSTA RIBEIRO bei der Beurteilung eines Reehts- 
brechers folgende Punkte in Betraeht gezogen werden: 1. In bezug auf den Delinquenten selbst: 
das biologisehe, persSnliche und l~mili~re sowie reehtlieh-soziale Vorleben, die Pers6nlichkeit des 
Verbreehers selbst und sein Benehmen n~eh der Tat. 2. In bezug auf das Detikt sell die Art des 
Deliktes, die dazu f~hrenden Beweggri~nde und Umst~nde Beachtung linden. 3. In bezug ~uf 
d~s Opfer, sell dessen biologisches, persSnliehes and famili~res, sowie reehtlieh-soziales Vorleben 
beleuehtet werden. SC~IIFFERLI (Fribourg) 

Jos6 Scares Durra: Das lTerbrechen. Seine si t t l ieh-sozialen Erscheinungstormen.  
Vorschliige zu seiner Verhii tung.  Arqu.  M~nic. Jud ic .  He i to r  Carri lho 25, 37 - -42  
(1956). [Portugiesisch] .  

Es werden einleitend Bemerkungen iiber d~s Verbrechen im ~llgemeinen aufgezeigt: Mangel 
an Erziehung, an beruflieher und sozialer Ausbildung, pers6nliehe and famili~re Schwierigkeiten, 
wh~tschaftliehe Krisen, politische Umw~lzungen, erhShen die Verbreehensanf~lligkeit gewisser 
Personen. GefAngnisse, in denen gearbeitet wird, kommt eine erzieherisehe Aufgabe zu. Miil~ig 
in Zellen sitzende tLeehtsbreeher werden sieh sittlieh und sozial nieht erholen. BehSrden, Er- 
zieher, Politiker und Gesetzgeber sollen naeh MSgliehkeit die Mensehheit zu einer besseren Zu- 
kunft fiihren und sic lehren, das BSse zu bek~mpfen und das Gute zu seh~ffen. 

SCI~I~FEI~LI (Fribourg) 
D a v i d  Luna  Serrano: Delincuencia y medicina legal, l%ev. Med. leg. Colombi~ 15, 
I t .  77- -78 ,  23- -43  (1956). 

K a r l  Ludwig  Schmitz:  Biologischc Anthroprognost ik .  Mschr. Kr iminol .  u. Str~f- 
r ech t s re form 40, 115--120 (1957). 

Wi lhe lm Sauer: t3ber den EinfluB der Kriminologie auf die Strafrechtsreform. (Eine 
Vortragsskizze.)  Mschr.  Kr iminol .  u. S t ra f rech ts re form 40, 105--115 (1957). 

W. G. Eliasberg: Die Werbung als Vorbereitungsbehandlung. Ein psychologischer 
Bei t rag zur kriminalistisehen Unterscheidung yon Vorberei tung und Versueh. Mschr. 
I~riminol.  n. S t ra f rech t s re form 40, 33 - -40  (1957). 

R.  L. Jackson:  W h e n  to make  a cr iminal  charge. [Crimin. Inves t .  Dept . ,  I%w 
Scot land  Y~rd,  London. ]  Med.-Leg. J .  24, 121--128 (1956). 

J o h a n n  Kometer :  Der unbefugte Hausierer und seine Methoden. Arch.  Kr iminol .  
119, 43- -~8  (1957). 

D. Arn.  van  Hrevelen: Betteln im Kindesalter. Z. K inde rpsych ia t r .  24, 33- -42  (1957). 

Lewis Diana: The rights of juvenile deliquents: an appraisal o~ juvenile  court  proce- 
dures.  J .  Crim. Law a. Pol.  Sci. 47, 561--569 (1957). 

Gi in ter  Sutt inger:  Psychologische Kr i te r ien  fiir die Anwendung des w 105 Abs. I,  Zif- 
fer 1, des $ugendgerichtsgesetzes.  [Kriminol .  Untersuchungss t .  b. S t ra fvol lzugsamt ,  
Berl in . ]  Mschr.  Kr imino l .  u. S t r~frechts reform 39, 65- -89  (1956). 

H e r m a n n  Stutte:  Zur Frage der heilerzieherischen Behandlung i. S. yon w l 0  Abs. I I ,  
des ~ugendgerichtsgesetzes.  Mschr. Kr iminol .  u. S t ra f rech ts re form 39, 103--111 
(1956). 
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Gus tav  Nass: ~ b e r  die zweifache archaische Wurze l  der Strafe. 1V[schr. Kr iminol .  u. 
S t ra f rech t s re form 40, 40 - -47  (1957). 

Manuel  Lopez-Rey:  The first  U.N. Congress on the prevention of crime and the t rea t -  
ment  of offenders. J .  Crim. L a w  a. Pol. Sci. 47, 526--538 (1957). 

W.  W e i m a n n :  Para ly t ike r  als Miirder. Yon Para ly t ike rn  bevorzugte sonstige Delikte.  
Leichenzerst i ickelung dureh paralyt ische Frauen .  [Landesinst .  f. gerichtl ,  ivied., 
West -Ber l in . ]  Arch.  Kr iminol .  119, 67- -77  (1957). 

Montafi~s del 01too: Homicidio por anaf i laxia .  (Totsch lagauf  G r u n d v o n  Anaphy lax ie )  
Forenses  (Madrid)  14, 43 - -45  (1957). 

VerI. bedient sich des Vorwandes eines Traumes, um die bSse Gewohnheit vieler AngehSrigen 
yon Kranken zu tadeln, die dem behandelnden Arzt vorwerfen, dieses oder jenes..getan oder unter- 
lassen zu haben. Dabei stiitzen sie sich auf angebliche Meinungen anderer Arzte, denen jede 
ernste Kenntnis des Falles fehlt. Ein solcher Vorwuri soll bei einem Arzte einen Wutanfall nach 
der Art einer anaphylaktischen Entlastung verursaeht heben. Der Totsch]~g ist eine witzige 
Erfindung. F~I~g~D]~z MAI~TII~ (Madrid) 

B. Aznar :  Problemas  de la investigaciSn cr iminal  en el asesinato de Calvo Sotelo. 
(Estudio  m4dico-legM.) (Probleme der  Kr iminMunte r suchu l lg  des Mordes an CMvo 
Sotelo. [Ger ichtsmediz inische Studie.])  [Escuela  de Medicina Legal  (Gerichts-  
medizinische Schule) Madr id . ]  Rev.  Med. legal (Madrid) 11, 257- -384  (1956). 

Dr. Az~l~ legt, mit weit ausgeholter Begriindung, die Untersuchungen nieder, die er in 
Zusammenarbeit mit Dr. PIGA und Dr. AGVlL~ COllimAtors, gelegentlich des Mordes des ge- 
wesenen l~inanzministers Calvo Sotelo am 13.7. 36 durchffihrte. _Am griindlich gewaschenen 
Polizeiwagen waren nur spi~rliche Blutfleeken und 5 ](opfhaare zu entdecken. Doch gelang es 
Verf. festzustellen, dal] dieses Blut dieselbe Gruploe AB M2~ T und die H~are dasselbe Gesamt- 
durchmesser und denselben Markindex wie die des Verstorbenen aufwiesen. Die 2 Nacken- 
sehiisse waren in einer Entfernung yon 2--3 em abgefeuert worden. Ffir den Beweis der blutigen 
Beschaffenheit der Flecke sowie der ~N~tur der Riiekst~nde in der N~he der Schul3eintrittswunden 
zieht Verf. die spektrometrisehe Methode vor. Die Untersuchungen wurden nach den fiblichen 
Methoden ausgefiihrt. I%R~I~XD]~Z MAlCTiN (Madrid) 

Kunstfehler ,  J irztereeht ,  medizinisch wichtige 6esetzgebung und Rechtspreehung 

B. Mueller:  Zum Stande der Rechtsprechung bei f ragl ieher  Fahrl i iss igkei t  im iirzt- 
l ichen Beruf. [ Inst .  f. gerichtl .  Med., Univ. ,  Heide lberg . ]  Miinch. reed. Wschr .  
1957, 804- -807 .  

Wie VerL an einer kritischen Besprechung der neuesten Rechtssprechung bei ~rztlichen Fahr- 
]~ssigkeits- und ttaftp~liehtprozessen zeigt, besteht eine Tendenz zur laufenden ErhShung der 
Anforderungen an die ~rztliche Sorgfaltspflicht. Aueh wenn man diese zum Tell als nicht mehr 
zumutbar ansehen soHte, so kann doch keinesfalls geraten werden, die vorliegenden Entsehei- 
dungen zu ignorieren, denn die Reehtsprechung wird sich danach richten. Verf. meint, es bliebe 
nichts fibrig, als die Konsequenz zu ziehen und im Krankenhaus sowie in der Praxis entsprechende 
Vorkehl~dngen zu treffen, um einer eventuellen Verurteflung zu entgehen. EImEL (Bonn) 

Masao Ueda~ R y o  Nanikawa,  Hisash i  Egi  and  Shyogo K imura :  A fa ta l  case of shock 
following an inject ion of s treptomycin.  (Schock mi t  tSdl ichem Ausgang  nach e iner  
S t rep tomyc in in jek t ion . )  [Dept.  of Leg. Med., K o b e  Med. Coll., Kobe . ]  J ap .  J .  
LegM Med. 11, 210- -215  m i t  engl. Zus.fass. (1956) [J~panisch] .  

Bericht fiber einen schweren anaphylaktlschen Schock, der 2 rain naeh einer intramuskul~ren 
Injektion yon Streptomycin einsetzte und 15 min sp~tter zum Tode ffihrte. 10 Tage vor dem Tode 
war der Patient wegen einer Erkrankung des Nasen-Rachenraumes mehrere Male mit einem 
Streptomycinspray behandelt worden. Pathologisch-anatomisch fanden sieh Emphysem und 


