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serologisehe Zentralinstitute fiir die Diagnostik eingerichtet. Mit dieser T~tigkeit wurden im 
wesentlichen die Institute fiir geriehtliehe Medizin betruut. G~EI~r~ (Duisburg) 

P. Dahr: Dber einige aktuelle Fragen auf dem Gebiete der Bluttransfusion, insbesondere 
fiber die Bedeutung des Rhesusfaktors. (A. B~c~:, Med. Klin.  1956, 13, 510.) Med. 
K]in. 1957, 171--172. 

Als Un~versalblutspender sind solehe ]?ersonen a]s ,,gef~hrlieh" abzulehnen, die entweder 
ct- und fl-Lysine oder Immnnaggtutinine mit hohem Titer besitzen; 0-Blur, dem diese Eigen- 
seh~ften fehlen, kann man ohne weiteres a.uf Empfii, nger der Gruppen A, B oder AB iibertragen. 
t~eaktionen nach Verwendung gef/ihrlicher Spender setzen nicht stiirmisch ein, sonden~ verlanfen 
nach Art einer sehleiehenden I-I~o]yse. Die Bedeut.ung des Rh-Faktors fiir das Zustande- 
kommen ~on Transfusionsreaktionen und l%ageborenen-Er34hroblastosen ist wissenschaftlich 
fundiert und yon den FaehIea~en allgemein a.nerkamlt. Es reagiert allerdings nieht jedes rh- 
negative Individuum bei der Konfrontierung mit Rh-positivem Blur (Tra.nsfusion, Gra.viditgt) 
mit einer AntikSrperbildung und mit entspreehenden Reaktionen (TrgnsfusionsstSrungen, 
Erythroblastose), well die Antigenitgt des Rh-]?aktors relativ gering ist. Wenn in der Becksehen 
KJinik 18000 Blutiibertragnngen ohne t~eriicksiehtigung des Rh-Faktors e~ffolgten und dabei 
- -  saber gelegenttichen SchiittelfrSsten usw. - -  keine schwereren Reaktionen alfftraten, so darf 
man uicht iibersehen, dab such gelinde Reaktionen bereits Ansdruck einer Blutgruppenunver- 
trgglichkeit sein kOnnen, dab normalerweise nur jeder 18. rh-negative Empfgnger auf die Trans- 
fusion yon Rh-positivem Blur mit einer Autik6rperbfldung reagiert und dal~ such dureh reaktions- 
los vertragene Transfusionen Sensibilisierungen gesetzt werden k6nnen, deren klinische :Folge- 
zustgnde sich dem ]~Iicldeld des Chirurgen entziehen und zum Tell erst spi~ter in den Frauen- 
kliniken diagnostiziert werden. Unter diesen Oegebenheiten ist man unter Faehleuten sich 
dariiber einig, dab die Vernachl~ssigung des Rh-l~aktors in FMlen, we dessert Bestimmung, 
zeit]ich und teehniseh gesehen, h~tte erfolgen kOnnen, einem Kanstfehler gleiehzasetzen ist. 

DlCt~GI~SSEI~ (Marburg a. d. L~hn) 
Kriminologie, Gefiingniswesen, StrMvollzug 

�9 IIerber~ Jiiger: Strafgesetzgebung und Reehfsgiitersehutz bei Sittliehkeitsdelikten. 
Eine kriminalsoziologische Untersuchung.  (Beitr. z. Sexualforschung. Hrsg. yon  
H. Bt~ICG~I~-P~I~Z u. I-I. GI]~SS. I~I. 12.) S tu t tga r t :  Fe rd inand  Enke  1957. VI, 
125 S. DM 15.60. 

Im ersten allgemeinen Tell, der die theoretischen Grundlagen der Arbeit darstellt, wird eiagehend 
die Auffassang begriindet, dab ~iir die Strafwiirdigkei* und deren Grenzen nur streng rationale 
Kriterien and Gesiehtspankte der Gefahren~bwehr maBgeblich sein diirften, die allen Mensehen, 
fiir die das Gesetz gilt, gleichm~l~ig einsichtig seien. I~icht die Riicksicht uuf das ongeklarte, 
unbe]ehrte lVlassenempfinden nnd das emotion~le Interesse der O~fentlichkeit diirften fiir die 
Stra~gesetzgebung entscheidend sein - -  wie dies vielfach der Full w~re - - ,  sondern nur der 
Reehtsgiitersehutz k6nne Ms einziges rationales Prinzip, das den Anforderungen der Objektivit~t, 
der sozialen Verhgltnisse and der wirktiehen Allgemeingi~tigkeit stundhalte, beurteitt werden. 
Erst dann, we~m ein konkreter Ver|etzungs- oder Gef~hrdungstatbestand erfa.l~t, die Schadens- 
kausatitat kriminalsoziologisch durehd~cht und die Aaswirkung einer bestimmten H~ndlungs~ 
k~tegorie eindeatig gekl~-t sei, sollte yon Reehtsgiiterschu~z gesprochen and eine Str~fnorm ftir 
berechtigt gehalten werden. Da der Gesetzgeber aber, z~m~ Untersehied znm Richter, nicht an 
Maximen gebunden w~Lre und keine klaren Grenzen der Strafwiirdigkeit kenne, seien die Str~f- 
reehtslnotive vielfach so rage und die Rechtsgiiterbehauptungen nicht immer saehlich geniigend 
~undiert. Dies zeige besonders die Besch~ftigung mit den Strafbarkeitsmotiven bei den Si~tlieh- 
keitsdelikten, die vielfach nicht dem Reehtsgiitersehutzgedanken ~Is rechtspo]itischer Leitlinie 
entsprs wle im zweiten Teile bei der ,,Analyse einzelner t~echtsgi~ter ausfiiht'lieh dargelegt 
wird. Bei den Delikten der Gewaltanwendung und Gewaltandrohung sei die Stellungnahme relativ 
einfach, da das Rechtsgut der freien Selbstbestimmung angesiehts des individuellen Wesens des 
sexuellen Erlebnisbereiches ganz besonders schutzbediirftig w~ire. Daraus folgere, dab der 
Stra~schutz im Bezirk des Sexuel]en iiberhaupt in erster Linie Individualschutz zu sein habe, 
wobei es sinnvoll erscheine, die Unterseheidungen yon hetero- und homosexuell, innerhatb und 
auBerhalb der Ehe, fallenzutassen und die Delikte --- surer besonderer Hervorhebung der 
Beischlafs- nnd beisehla~f~hnlichen Handhmgen - -  zn eh~em einheitliehen Tatbest~nd der sexuel- 
len NStigung zusammenzufassen. In den F~llen des Miflbrauches yon Autori~t8- und Schutz- 
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verh~ltnissen sei wegen der Ktaamngsbediirftigkeit des Begriffes ,,Mi•brauch" eine genaue Priifung 
der SchidigungsmSglichkeiten nStig. Dem Reehtsgnt der freien Selbstbestimmung ordneten 
sieh diese Delikte nut dann zu, wenn sin Eingriff in die Entseheidungsfl'eiheit des Abh~ngigen 
mit ihnen verbunden sei. Prinzipietl wird vorgeschlagen, den w 174 StGB dem Gedanken des 
Individualsehutzes in der Form anzupassen, dab nur der MiBbrauch einer durch sin Dienst-, 
Arbeits- oder Unterordnungsverh/tltnis begriindeten Abhgngigkeit den Straftatbestand erfiille, 
nieht aber d~rm, wenn Bereit~dlligkeit des Abh/ingigen bestand. Mit dem Gesichtspunkt des 
Unmiindigkeitssehutzes lasse sieh sine ErhShung der sonst fiblichen Altersgrenzen nieht moti- 
vieren, w/~hrend sin iiberpersSnlieher, institut~ioneller Schutz nut  insoweit erforderlieh sei, als 
die Beziehung zwisehen dem Amtstr~ger nnd dem Abhingigen Aus~4rkungen auf die Institution 
snd die Amtsfiihrung habe, also nicht ganz in den priv~ten Bereich zwisehenmensehlicher ]~e- 
ziehungen iibertrete; nut in diesen Fillen diirfte die Einwilligung der abhgngigen Person ohne 
EinftuB auf die Reehtswidrigkeit sexueller Handlungen sein. Es wird dann welter gezeigt, wie 
die Strafbarkeitsmotiviernng gegeniiber dem Inzest auf einem rational fiberbauten Fundament 
traditioneller Tabus beruhe, und die Verbotsnorm im wesent]ichen magisch~mataphysischen 
Charakter trage. Da die Dnrchbreehung der kulturbedingteu Inzestsehranke nur infolge beson- 
ders ungtiiekheher sozialer Umstinde, der dutch strafrechthehe Mitfel ohnedies nieht begegnet 
werden kSnne, erfolge, sollte der Inzest kiinftig straflos bleiben, und nur zum Sehutz Unmiindiger 
eine Sondernorm gesehaffen werden, die den Inzest zwischen Aszendenten und minderj/thrJgen 
Deszendenten - -  bei Erweiterung des Sehntzalters auI das 21. Lebensjahr - -  unter Strafe stelle. 
Hinsiehtlich der homosexuellsn Betgtig~ung wird die Auffassung, dab sin Sehutz individueller 
oder sozialer Giiter hier nicht motivierbar sei, und der gleichgesehleehtliche Verkehr zwisehen 
volljihrigen Minnern daher straflos bleiben sollte, sehr eingehend begriindet. Jedoch sei die 
Aufreehterhaltung des w 175a StGB im ttinbliek auf die Schutzbediirftigkeit der freien Selbst- 
bestimmung und der Unmiindigkeit erforderlich. Aueh die m~nnliche Prostitution als solche 
begriinde keinen besondeI~n strafrechtlichen Sehntz; dem Sehutzobjekt des negativen Inte1~sses 
der 01fentlichkeit kOnnte jedoch in der ~Veise Rechnung getragen werden, dab die 5ffent]iche 
oder auffa]lende Be]istigung des einzeinen oder der Allgemeinheit unter Strafe gestell~ werde. 
Aueh durch das Vergehen der Unzucht mit Tieren wiirden keine Rechtsgiiter vei:letzt oder ge- 
f/ihrdet, da der hier in Betracht kommende 0ffentliohkeitsschutz bereits durch den w 183 StGB, 
der Gesiehtspunkt des Tiersehutzes durch die Tierschutzgesetzgebung beriieksichtigt sei. Grund- 
sitzlich bediirfe jedenfalls die 8odomie keiner Bestrafung. Das gelte ebenso flit die Zuhiilterei, 
deren Strafbarkeitsmotivierangen (Gemeingefihrliehkeit, Beziehung zum Schwerverbreehertum) 
als Geffihtshypothesen olme saehliche Fundierung bet, rachtet werden mfiBten. Auoh die Theorie 
fiber den Individualsohutz der Dirne beruhe auf tats~ichlich falsehen Voraussetzungen. SchlieB- 
lich kOnne auch der Grundsatz der u der hier immer wieder als Strafauf- 
gabs genannt werde, nicht die Strafbarkeis motivieren, da er mit einem Rechtsgiitersehutz 
iiberhaupt, niehts zu tun habe. Die hier siehtbar werdende Tendenz, einen bloBen Lebenszustand 
(das ,,Zuhilter-Sein") als reehtsgutgefihrdend zu bezeiehnen, bedeute eine unbegriindete Aus- 
weitung des Rechtsgiiterprinzips, die - -  wie an Beispielen gezeigt wird - -  bei konsequenter 
Durchff~hrung zn den absurdesten Auswirkungen fiihren miisse. I~ieh~ anders sei die Strafbarkeit 
der KuppeIsi zu beurteilen, die nur insoweit durch die Maxims des Reehtsgiitersehutzes begrth~- 
det, werden kSrmte, als es sieh um den Sehutz der Jugend und der ~reien Selbstbestimmnng 
handele. Lediglieh die gewerbsmgBige Kuppelei sollte im ~Vege einer akzessorJsohen Bestrafung 
im Rahmen einer gewandelten Prostitutionsgesetzgebung oder durch selbst~ndige, ganz in den 
Dienst derBekimpfung yon Geschlechtskr~nkheiten gestellte Strafnormen Gegenstand der Be- 
strafung bleiben. I~Iinsiehtlich der Verbreitung yon Schri/ten, Abbildungen und Darstellungen 
sexuelle~, Inhaltes wird vorgeschl~gen, dem Schutz des Interesses, nieht dureh Schriften, Bilder 
und Darstellungen belgstigt zu werden, Rectmung zu tragen, prinzipiell aber auf eine straf- 
reehtliche Bekfi~mpfung zu verzichten. Es sei nieht Aufg~be der Justiz, lit~rarisehe ~Terturteile 
ZU fil]en und die ,,moralisehe Bedenklichkeit" verSffentliehter Werke zu priifen. Abgesehen 
veto Jugendschutz miiBte die Strafbarkeit auf solehe Falls besehr/~nkt werden, in denen die 
u Ausstetlung oder VerSffentliehung in einer die Allgemeinheit oder den einzelnen 
unmittelbar belistigenden Weiss effolge. Entsprechendes gelte flit die w167 183,184 Abs. I, Ziff. 3, 
3a und 4 StGB. Naeh w 184, Abs. I, Ziff. 4 StGB wiren nur verletzende, obszSne Texte, in denen 
nicht die Form gewahrt werde, in denen also das Inserat selbst zu beanstanden sei, zu bestrafen. 
Immer wieder zeige sieh also im Sexualstrafrecht die mangelnde Begrenzung der Strafwiirdigkeit 
und die sachlieh nr~ureiehende oder fehlende Fundierung der Reehtsgiiterbebauptungen. Aueh 
den geset.zgebenden Organen soltte daher, eine Art ,,Beweislast" fSr ihre Entseheidungen ~uf- 
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er|egt trod die Grunds~tze des Strafrechts auf die Ebene der Gesetzgebung in der Form projizier~ 
werden, dM3 es ,,keine StI~frechtsnorm ohne Rechtsgiiterschutz" und ,,im Zweifelsfalle keine 
Strafbarkeit" geben diirfe. Die Arbeit bedeutet nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Lehre 
des Reehtsgiitersehutzes ganz Mlgemein, sondern fiillt auch eine wesentliche Liicke in der Kritik 
des SexuMstr~frechts im besonderen uus. In ihrer aul3erordentliehen Klarheit und Konsequenz 
der gedanklichdogisehen Durchfbhrung, ihrer wissenschaftlichen G~indlichkeit und saehlich- 
vorurteilsfreien Argumentierung, die auf eineln breiten Ftmdament nieht nut juristiseher, sondern 
auch kriminMsoziologischer, sexualanthropologiseher und ethnologischer Kenntnisse beruht, 
besitzt sie einen besonderen Wert, ja da.rf geradezu als vorbildlich bezeichnet werden. Man 
kann nur wiinschen, dM~ d~s Bueh m6glichst viele Leser nieht nut unter den Medizinern, sondern 
auch unter den Juristen, im besonderen unter den Strafrechtlern, finder. 

E d w i n  D. Driver :  Pioneers  in criminology.  Charles B u c k m a n  Goring (1870--1919).  
(Pioniere auf dem GeMete der  Kriminologie .)  J .  Crim. L a w  a. Pol. Sol. 47, 515--525 
0957). 

Unter diesem Titel berichtet Verf. fiber Leben und :Forschtmg des englischen Psychiaters 
und t)biiosophen C~An~Es GoIr162 Dieser ist s. Z. besonders dutch seine Kritik an der Lehre 
LO~l~l~OSOS bekannt geworden, der er seine statistisehe Methode zur Erforschung der Verbrechens- 
urs~chen gegeniiberstellte. Wie Lo_~BI~OSO betonte G o n I ~  jedoch die Ro]le biologischer Fak- 
torch. Darin sehen seine Kritiker einen Widerspruch. Dariiber hinaus hat Go:aI~G jedoeh der 
El~orsehung der Chars.kterstrukturen entseheidende Bedeutmlg bMgemessen. Er hat aueh Be- 
ziehungen zwisehen ~r einerseits, Al~er nnd soziologisehen FM~toren andererseits 
gesehen. GERG~OW (Kiel) 

Werne r  l ludolf :  Krini inalpsyehologie  fiir die Praxis .  Med. Ki ln .  1957, 874--876.  
Literaturbericht; Hinweis aut d~s vermehrte Vorkommen yon Ath]etikern unter den Ge- 

waltverbreehern. E~a.hntmg der Forschungen yon S~ELDO~N und GLI:EOK, die zum Ziele 
haben, rnit mbgliehst Mnfaehen Testen die soziale Prognose feststetlen zu kbnnen. (Literatur 
wird angefiihrt, leider abet nicht die Stellen der Arbeiten yon SIt~LDOlr und (~LUEOK; l~ef.) 

]3. MUELLER (Heidelberg) 
H e n r y  J .  Kaganiee :  Lie - -  detector tests and  " f r e e d o m  of the wi l l "  in Germany.  
J .  Crim. L a w  a. Pol.  Sci. 47, 570--579 (1957). 

In dieser Abhandlung wird die ablehnende Entseheidung des Bundesgeriehtshofes hinsicht- 
lich der Anwendung des Liigendetektors erbrtert. Die einsch]i~gigen Artikel der deutsehen Ver- 
fassung werden in diesem Zusammenhang erl~utert. Sl 'ni~ (Mtinehen) 

Clarence R a y  Jeffery:  The development  of crime in ear ly Engl ish society, g. Crfin. 
L a w  a. t%1. Sci. 47, 647- -666  (1957). 

Marc Aneel :  La pornographie  e* le droit  p6nal. Hyg.  ment .  [Suppl .  Encdphale  
(Paris)]  45, 3 5 7 ~ 3 9 4  (1956). 

P a u l  W. Tappan :  Young adults  under  the  youth  authori ty ,  J .  Crim. L a w  a. Pol.  
Sei. 47, 629- -646  (1957). 

Gabriel le  R a y m o n d - D e e h a r n e u x :  Le ein~ma et la d6Iinquanee juvgnile. Publ icat ion 
des r6sultats  d 'une  enqui re ,  (Das Xino  und  die gugendkriminMit~i~t. Verbffent-  
l ichung der  Ergebnisse  einer  Befragung.)  Rev.  Droi~ pdz[al 37, 647- -804  (1957). 

Die Untersuehung betraf 171 m/innliebe und 66 weibliche kriminell gewordene and 335 nicht- 
kriminelle (Kontro]le) Jugendliehe yon 12--18 Jahren aus LiSge und Umgebung. Zusammen- 
gefa~t wurde ermitte]t: Das Kino ist fiir die Mehrzahl der Jugend]iehen ein bevorzugtes, fiir 
manche (besonders weibtiche) Friihkriminelle jedoch das mehr oder weniger aussehlieSliehe 
Vergntigen (,,Variationsarmut der Interessen"). :Die H~uIigkeit des ICLinobesuehs war bel beiden 
Gruppen nicht sehr verschieden, aber die Kriminellen (besonders die weibliehen) batten ihn 
friiher begonnen. Die nichtkriminellen M~dehen besuchten das Kino iiber~iegend in Begleitung 
der Eltern, die kriminellen vorwiegend mit ihren Freunden (,,Symptom gr61~erer und friiherer 
:Freiheit"). R'ur Kontrollprobanden gaben an, Filme seien ,,]ehrreich and interessant", Unter 
den Kriminellen w~hlten nut fund 40%, yon den I(ontrollprobanden d~gegen fund 80%, UIld 
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zwar besonders die Madchen, bestimmte ]~'flme vorher aus. 38% der Kriminellen (gegen~lber 
17% der Kontrolle) gingen ,,mecha~fisch" ins Kino, ohne das Programra zu kennen. Beide weib- 
lithe Gruppen bevorzugten in gleichem Mai~e Abenteuer- und Liebes~flme, bei den kriminetiea 
Jungen iiberwogen ganz leicht die Gewalt-, Verbrecher~ und Kriegsfilme. :Die Kontro]]gruppe 
gab weit~us hi~u{iger an, iiber gesehene FJlme zu sprechen und nachzudenken. Keine der Krimi- 
nellen stammte aus einer intakten Familie. 69% der kriminellen Jugendlichen insgesamt waren 
intellektuell minderbegabt. - -  Verf. folgert, dab der Film nicht mehr als entscheidende Ursache 
der Jugendkriminalitit angesehen werden kSnne, er ist nur einer der kriminogen Faktoren und 
sicher nicht der bedeutendste. Das Kino kommt nut der krimineUen Disposition entgegen, 
es ist ihr, ,Adinvans". Der Inhalt der Fi]me ist ziemlich gleichgiiltig. Determiniere~d ist die vor- 
gegebene Komstitution des Beschauers. ~ Eine vorbildliche kriminologische Studie. 

SC~LEYE~ (Bonn) 
A. Illchmann-Christ: Zur forensisch-kriminologisehen und psychopathoI0gisehen Be- 
urteilung der heranwachsenden Sittlichkeitsverbrecher. [Inst. f. gerichtl, u. soz. 
1V[ed., Univ . ,  Kiel . ]  Praxis  Kinderpsychol .  6, 83--89  (1956). 

Sittlichkeitsdelikte, die ffir Jugendliche spezifisch wiren, gibt es nicht. Damit wird zum 
Ansdruck gebr~cht, dal3 ein Sittlichkeitsve~brechen nicht ohne weiteres den Tatbestand einer 
,,Jugendverfehlung" im Sinne des w 105, 2 JGG erfiitlt, sondern immer die i~dkdduelle Priifung 
des ~eifegrades des Taters erforderIich mactlt. AItenfatls kSnnte mazi bei ctlar~ktedich nnd sozial 
e]nwandfreien Heranwachsenden, denen unziichtige Handlungen mit Kindern oder weder trieb- 
noch lebensgeschichtlich welter ableitbare homosexuelle Verfehlungen zur Last gelegt worden, 
eine ,,Jugendverfehlung" amlehmen. Verf. warnt jedoch vor der Gefahr des Irrtnms, wenn man 
in solchen Fallen auf die Erforschung der inneren Deliktstruktur verzichtet. Vor allem ist die 
Auswahl der riehterlichen ~IaBnahmen entseheidend yon der PersSnlichkeitsbeurteilung ab- 
hangig. Auch himorganische Schidigungen kSnnten iibersehen werden. - -  In dem gro~en Er- 
fahrtmgsmateriat des Verf. hut sich der Begriff der ,,JugendverfeMnng" im Sinne des w 105, 2 
JGG als vSllig iiber~liissig erwiesen. Selbst partielte get~rdierungen im sexue]ten Bereich lassen 
gegebenenfulls nur eine Beurteilung ~us w 105, 1 JGG gerechtfertigt sein. Dennoch wird eine 
Anfgliederung nach tatbestsndlichen Gesichtspnnkten befiirwortet, da gewisse Delikte Beziehungen 
zum Entwicklungsstand des Taters aufweisen..-- Obwohl jugendlichen Triebhandlungen die 
Tendenz des Ausbaues und der Antomatisierung der Triebdyn~mik innewohnt, wird die Gefahr 
der Chrotlifizierung paedophiler Neigungen und der abartigen Fixierung des GeschIechtstriebes 
fiir recht gering geh~lten. Es wird besonders vor einer a]lzu strengen Bestrafung dieser im all- 
gemeinen setbstunsicheren Her~nwacbsenden gewurnt, weil eine weitere UnterhOhtung des 
Selbstvertrauens die Gefahr einer Persistenz des psycho-sexuellen Infantflismns aktualisieren 
kSnnte. Eingreifendere Malinahmen sind in der Regel nnr bei charakterlich abartigen, milieu- 
geschadigten bzw. auch verwahrlosten 1)ersSnlichkeiten erforderlich. Die meist erkennbare 
kriminelle Polytropie weist dann bereits darauf bin, da$ das dissoziale Verhalten auf dem ttinter- 
grund der bedenklichen GrundpersSnlichkeit verstanden werden mu$. Dann darf es keine 
,,halbert MaSnahmen" geben. - -  Ebenso wie die Unzucht mit Kindern ist auch die homosexuelle 
Verfehlung Heranwaehsender in erster Linie Ansdruck einer psycho-sexuellen Entwicldungs- 
hemmung. Bei der Beurteitung des Einzelfatles nnd der Erwi~gnng der M~$nahmen wird immer 
zu beriicksichtigen sein, dab es sich oft um kontaktschwache Menschen hande]t. Das gilt be- 
sonders flit Exhibitionisten. Chronische ]~'berforderungs- und Konfliktsitnationen linden sich 
in der Vorgeschichte. Hier ist die Gefahr einer zunehmenden Sexnalisierung mit ambivalenten 
Triebeinstellungen besonders grolK Selbst bei stirkerer Riickfallgefahr ist die Prognose nicht 
nnbedingt ungtinstig. - -  Auch bei den heranw~chsenden fetischistischen Dieben entspringen 
die Ta.ten meist einer mangelnden Integration sexueller Partialtriebe. In  allen Fgllen solIte man 
mit der u Diagnose ,,Psychopathie" bei noch unreifen ~Ienschen vorsichtig sein. 
Selbst bei den Notziichtem handelt, es sioh iiberwiegend um Delikte ~us sexueller Schw~che, 
um StSrungen ,,des puberaten Instinktwandets". Sie shld moist als Jugendliche zu beurteiten. 
Mangelndes Empfinden fiir den Unreehtsgehalt der Tat is% durchweg nicht Ausdruck einer 
psychopathischen Gefiih]sarmut, sondern einer fehlenden af~ektiv-sitt]ichen Reife. Anders 
ist der T~tertyp mit der Neigung zu gewalttitigen Primitivreaktionen zu beurteilen. Hier ist 
selbst bei einzelnen Infantilismen eine weitere Reifung kaum zu erwarten, so dal~ jugendgems 
Ma.i~nahmen zwecklos sind. ~Niemals ist jedoch die Schwere oder die Riicksichtslosigkeit der Tat 
ein Mal~stab ~iir die forensische Beurteilung. Da~s gilt besonders ftir heranwachsende Sexu~l- 
mSrder. Hierunter ~inden sich hiufiger retardierte, sexuell-infantile, gehemmte PersSnlich. 
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keiten. Gerade fiir diese Delikte ist die biologisehe Labilisierung der Pubertgtssituation oft ent- 
scheidend. Die Tat  muB auch bier aus der ganzen Vorgeschiehte abgeleitet werden. - -  Ab- 
schlieBend weist Verf. naehdriieklieh darauf hin, dub im Bereiehe des Sittliehkeitsdeliktes eine 
Trenn.ung der tteranwachsenden in ,,Jugendliehe" und ,,Erwaehsene" fiberfliissig ist, die zudem 
eine Uberforderung des Jugendriehters wie des Sachverstandigen bedeutet. Eine einheitliche 
Einbeziehung in ein ffir diese T~tergruppe erweitertes Jugendstrafrecht entspricht am ehesten 
den biologisch-psychologischen Voraussetzungen und den Belangen der Praxis. GEgC~Iow (Kiel) 

F t .  B o c m k e :  Thorotras tsch~iden der Nieren.  [Pa th .  Ins t . ,  S t~dt .  K r a n k e n a n s t . ,  D o r t -  
m u n d . ]  Zbl.  P a t h .  95, 464---468 (1956). 

Es wird fiber 2 Beobachtungen yon Thorotrastschiiden der Xieren berichtet. In  einem Fall 
fund sieh neben den Thorotrastablagerungen ein l~ierencarcinom. Die Frage des Zuammen- 
hanges zwischen der Thorotrastsehadigung und der Entwicklung des Nierencarcinoms wird 
er6rtert. HIEROI~YIVII (Heidelberg) ~176 

Kuns t f eh le r ,  Arz te rech t ,  med iz in i sch  wicht ige  Gese tzgebung und  R e c h t s p r e c h u n g  

E r w i n  Hi r sch :  Z u r  I ) rob lemat ik  der i n t r aka rd i a l en  In j ek t ion .  [ P r o s e k t u r  d. Allg.  
]~ rankenh .  l%issen, H a m b u r g . ]  V i rchows  Arch .  329, 7 4 3 - - 7 5 0  (1957). 

Verf. berichtet fiber 6 Patienten, die, bevor sie verstarben, intrakardiale Injektionen (ie. I.) 
erhalten batten. Unter Verwendung der Sektionsbefunde nimmt Verf. Stellung zur Technik 
und Indikation der ic. I. Die patho]ogisch-anatomischen ]~efunde waren ~olgende: Fall 1: 
l%echtshypertrophie und Dilatation, Injektionswunde in der re. Kammerausflul~bahn, H~mo- 
perikard yon 450 m]. Fall 2: doppelter Pneumothorax bei ~ai~fSrmigem Emphysemthorax, Herz 
nicht getroffen; Injektion war yon re. und li. parasternal versucht worden, dabei Lungenver- 
letzung. Fall 3: chronisches Emphysem mit  l%echtshypertrophie und -dilatation, in der li. 
Kammerhinterwand alte Narben. Injektion re. Kammervorderwand, H~moperikard yon 700 ml, 
schwere Amyloidose des Herzens. Fall 4: ganz frischer Infarkt an der li. Kammervorderwand, 
klelne ]%uptur im Kammerseptum, subepikardiales H~matom. Hypertrophie und Dilatation 
des Herzens, erhebliche Coronarsklerose, LungenSdem. Fall 5: Gravida Mens VII,  Schoek, 
Injektionsstelle am Herzen mit  Verletzung des Ramus desc. der h. A. coronaria, H~moperikard 
yon 100 ml. Fall 6: Fluatverglftung, flfisslges Blur im Herzen und den gro~en Gefi~Ben. In- 
jektionsstelle der Haut  im 3. ICR 1 cm lateral des Sternums, Verlauf des Stiehkanals nach 
medial und caudal. Ein- bzw. Ausstich in der Vorder- bzw. Hinterwand der re. Kammer un- 
mittelbar am Septum. Ausstich unmittelbar neben einer aufsteigenden subepikardial ge]egenen 
Vene mit  tti~matom. H~moperikard von 80 ml. Zur Technik der ic. L : Allein der Einstich 
im 4. ICR links, unmittelbar neben dem Sternum vermeidet mit  groBer Wahrseheinliehkeit 
eine Verletzung der grSBeren Kranzgefa~e ; man trifft nahezu mit  Sicherheit die rechte Kammer. 
Sticht man im 5. ICR li., so l~uft man Gefahr, die A. thoracica int. zu verletzen. Riickt die 
Einstiehstelle welter vom Sternum weg, so karm man beide Kammern verfehlen, die Punktion 
endet im Septum. Auch die Injektion im 3. ICI% li. fiihrt mit  einiger Sicherheit in die re. Kammer, 
jedoch sehon im Bereich der AusfluBbahn. Gelegentlich - -  z.B. bei tiefstehendem Zwerchfell - -  
kann hier die Pu]monalis oder sogar die Aorta getroffen werden. Wesentlieh fiir den Erfolg der 
ic. I. ist die Indikation. Herzstillstand, plStzliches Herzversagen bei R~arkose, Vergiftung, 
Schock usw., F~lle also, bei denen das Herz mehr oder weniger intakt  ist, gelten als aussichts- 
reich; eine ic. I. bei stark geschadigten Herzen wird als aussichtslos angesehen. Verwendung 
feiner I(anfilen gewahrteistet eine schnelle Blutgerirmung im Stichkanal. 

Kmc~r~R (Heidelberg) ~176 
M. Zwicke r :  ~ b e r  den In j ek t ionszwischenfa l l  in Gehi rn-  und  Ri iekenmarksn~ihe .  
[Chit .  U n i v . ,  Kl in .  d. Chari td ,  Ber] in.]  D t s c h .  G e s u n d h e i t s w e s e n  1957, 289 - -293 .  

Verf. beschreibt systematisch die KomplikationsmSglichkeiten bei versehentlieher Injektion 
eines Lokalanaestheticums in die Hirn- oder Riickenmarkssubstanz oder in die Liquorr~ume. 
Es handelt sich dabei um irreparable Sch~den bei direkter Injektion in die Nervensubstanz 
(Erweiehungsherde) und um akut lebensbedrohliche Erscheinungen (zentrale, loeriphere und 
gemisehte Atemlahmung sowie zentraler und peripherer Kreislaufkollaps). Die Ergebnisse 
eigener Versuehe an Hunden werden kurz erl~utert. Nach Beschreibung zweier eigener Falle 
werden Ratschliige zur Therapie derartiger Zustande gegeben (kfinstliche Atmung und Infu- 
sionen). MLETZKO (Heidelberg) ~176 


