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Lewis-Formel Le(s - -b- - ) ,  ihr Mann Le(a--b~-) ; drei der Kinder waren wie die Mutter Le(a- -b- - ) .  
:Da die Pat. nie zuvor eine Transfusion erhalten hatte, muBte es sich bei dem nachgewiesenen 
AntikSrper um einen natiirlich vorhandenen gehandelt haben. Die hi~molytisehe Reaktion 
war vermutlich noch auf den besonderen Umstand zuriickzufiihren, dM~ das Plssms des Spenders 
keine Le~-Substanz enthielt, wodurch der AntikSrper der Pat. h~tte neutralisiert werden kSnnen. 
Der  Fall  lehrt, dM~ auch schwache AntikSrper unter ungtinstigen Voraussetzungen zu gef~hr- 
lichen Trsnsfusionsreaktionen fiihren k5nnen. DICKGIESSE~ (Marburg a. d. Lahn) 

Kriminologie, fie~i~ngniswesen, Straivollzug 

| H a n s  v.  Hen t i g :  Zur  Psychologie  der Einze lde l ik te .  I I I .  Der  Be t rug .  T f ib ingen :  
J .  C. B.  M o h r  (Pau l  Siebeck)  1957. I X  u. 221 S. D ~  14.50, geb.  D M  18.50. 

Die Gabe des Verf., welt zerstreutes Schrifttum in sich aufzunehmen und zu einleuchtenden 
ldaren Synopsen zusammenzustellen, kam auch der vorliegenden Monographie zugute. Verf., 
den wir dutch sein zweib~ndiges Werk ,,Die Strafe" Is. diese Z. 43, 463 (1954/55)] und durch 
seine Monographie ,,Uber den Desperado" Is. diese Z. 45, 575 (1956)] scb~tzen gelernt haben, 
l~l~t es sich nunmehr angelegen sein, die Psychologie der Einzeldelikte darzustellen; nachdem 
er Diebstahl, Einbrueh und Raub Is. diese Z. 43, 623 (1954/55)] und sp~terhin den Mord Is. diese 
Z. 46, 167 (1957)] besprochen hat, gibt er nunmehr eine fast spannend zu ]esende Darstellung der 
Betrugsdelikte. In  der Einleitung wird hervorgehoben nnd zM~lenm~l~ig belegt, dab bei der 
statistisehen Erfsssung yon Betriigereien eine Dunkelziffer eine erhebliche Rolle spielt, denn in 
sehr vielen ~gllen werden Betrugsdelikte yore Betrogenen nicht angezeigt. Der Betriiger erregt 
seinen Irrtum, indem er entweder das Mitleid des Opfcrs in Anspruch nimmt, seine Hilfsbereit- 
schaft uud sein Bediirfnis zum Helfen (srme Vertriebene, Bettler, ungerechtfertigte Verkennung 
yon Berufsfi~higkeiten), die Gewinnsucht der Opfer (z. B. geschicktes Verspreehen yon Spekula- 
tionsgewinnen) und insbesondere such eine gewisse Devotistionslust, d. h. dss Bcdiirfnis vieler 
Menschen, sich der Ansicht eines anderen zu beugen, yon dem er glsubt, dal~ er die Verhgltnisse 
besser beherrscht. Beim Gelingen yon Betriigereien wirken die Zeitumstgnde mit;  w~hrend der 
Kriegszeit war es fiir den Betriiger vorteilhaft, sich Ms U-Boot-Kommandant oder erfolgreicher 
Flieger auszugeben. Verf. bezeichnet diese Verh~ltnisse sis ,,die gro~en Xonstellstionen". Der 
T~uschungsapparat ist mitunter nicht sehr vollkommen. Vielen ist es auch jetzt noch unver- 
sti~ndlich, daJ~ der falsche Hauptmann yon K6penick nicht friiher sis Schwindler erkannt wurde. 
Manchmal wird der Ti~uschungsappsrat durch Hinzunehmen dritter Personen vergr5I~ert in der 
Art, dal~ der Betriiger eine Hilfsperson gewinnt, die dem zu Betrtigenden in seinem Glauben 
best~rkt. In  Amerika besteht nach den Erfahrungen des Verf. die Taktik, dsI~ der Betriiger 
niemMs in seinen Anerbietungen besonders dringend ist; er ist eher zuriickhaltend, so dab er 
schliel~lich yon dem zu Betriigenden gebeten werden mul~. Die Betriiger sind mitunter geschickte 
Darsteller mit  schsuspielerischen Talenten, manchmal aber auch sog. Menschenfeinde oder Per- 
sonen, denen es irgendwie innerlich eine Freude bereitet, den Opfern einen Nachteil zu bereiten. 
Auch in der Hsf t  verliert der Betriiger oft seine Maske nicht; er ist oft ein susgesprochen guter 
Haftling, dessen wahre Chsraktereigenschaften yore AnstMtspersonM nicht erkannt werden. 
Unter  den Betrogenen sind nach der mitgeteilten Statistik insbesondere Personen zwischen 
40 und 50 Jahren h~ufig; nach Geschlechtern getrennt, unterliegen Frsuen mit 30--40 Jahren 
und Manner zwischen 50 und 60 Jahren besonders hgufig Betriigereien. Es gibt auch zahlreiche 
stumme Opfer, die aus einem Gefiihl der Blamage heraus yon sich aus den Betrug verschleiern. 
Berufsm~l~ig gegliedert stehen nnter den Betrogenen Angeh5rige des kaufmgnnisehen Berufes 
an erster Stelle. - -  Wer sich mit  der Psyche der l~echtsbrecher beschgftigt, so der psychiatrische 
nnd gerichtsmedizinische Gutachter, der Kriminalbeamte, der Staatsanwalt, Strafriehter und 
l~echtsgnwMt, wird diese Monographie mit  Genu]~ lesen. Vieles, woran er vielleicht mehr oder 
minder im UnterbewuBtsein gedacht hat, wird ibm nach Lektiire des Buches klar werden. 

:B. MVELLEIr (Heidelberg) 
�9 H a n s  v.  t t en t i g :  P rob l eme  des F re i sp ruchs  be im ) Iorde .  ( R e c h t  u. S t a a t  in  Ge- 
sch ich te  u. G e g e n w a r t .  H .  206/07). T f ib ingen :  J .  C. B. M o h r  (Pau l  Siebeck)  1957. 
64. S. D M  3.80. 

Verf. gibt einen Katalog der Spielarten eines Freispruehes. Die Freispruehrste bei Mord in 
Westdeutschland wird auf etwa 20--25 % beziffert. Eine fMsehe SelbstbeZichtigung am Beispiel 
yon Depressiv-Schwermiitigen aufgezeigt, l~l~t die Gefahrengrenzen erkennen; die Tiieke der 
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Indizien und cLe Rolle des ZufMles werden an schlagenden Beispielen dargelegt. :Nach Meinung 
des Verf. gibt der pers6nliche Eilldruck ,,oft den letzten Ausschlag, wenn eine unruhige Gleieh- 
gewichtslage der Beweiselemente erreicht ist". ,,Es seheint, als waehse die Freispruchehance, je 
krasser der Widerspruch yon bSser Tat und kultivierter PersSnliehkeit ist." Auch der Wert- 
vergleich yon Tgter und Opfer fiihrt zu gewissell Unstimmigkeiten. Die nicht fibereinstimmellden 
Gutaehten k6nnten einen Freisprueh auslSsen. ,,Die Widerspriiche der Schriftsaehverst~indigen 
sind notoriseh." Im ganzen eine interessant geschriebene, iibersichtliche Darstellung mit vielen 
Beispielell, besonders aus der englischen und amerik~nisehen Gerichtspraxis. 

HALLERI~AN~ (Kiel) 
�9 Tasehenbueh fur Kriminal is ten.  J~hrg. 7. H a m b u r g :  Verlag Deutsche Po]izei 
1957. 279 S. Geb. DM 4 . - - .  

I)ie Erf~hrungen der letzten Jahre sind in einer Art Kompendium zusammengefM3t. In  
3 Absehnitten (Mlgemeine kriminalistisehe CTebiete, KriminMteehnik ulld KriminMdienstkunde) 
werden knapp, aber ~usreiehend ulld iibersiehflieh die Kapitel Versicherungswesen, Falsehgeld, 
Yerllehmungspsyehologie, Betrug und Steuervergehen, SehuBwaffen, Daktyloskopie, Strieh- 
kreuzung, SchlSsser ulld Panzersehr~nke, Photographie ulld Photogrammetrie bei der Polizei 
und im letzten AbsehnRt weibliehe KriminMpolizei, Besehaffung yon VergleiehsmateriM far 
Hand- llnd Masehinellsehriftidentifizierung, FahlldungsmSgliehkeitell an Hand yon Fahrkarten 
und GepAekseheinen ulld der Hund im polizeiliehen Ermittlungsdienst behalldelt. Ein Stieh- 
wortverzeiehnis erleichtert die sehnelle Orientierung. Das Tasehellbueh ffir Kriminalis~en gehSrt 
aber nieht nur in die Hand der Polizei, sondern sollte in jedem Institut fiir geriehtlieho Medizin 
und auf dell Arbeitstisehen dot Richter und Staatsallw~lto vorhallden sein. Bosch (Heidelberg) 
| Bernd  Wehner :  Die Latenz der StrMtaten. (Die n ieh t  entdeekte  Kriminal i t~f . )  
(Sehrif~enreihe d. Bundeskr iminMamtes  42~176 Wiesbaden:  Bundeskr imina l~mt  
1957. 100 S. 

Die I~riminMstatistikell und ihre Auswertung leiden ebenso wie die Organisatioll der vor- 
beugenden kriminMpolizeiliehen Tgtigkeit llnter der UngewiBheit, wieviele StrMtaten iiber clio 
zur amtliehen Kenntnis gelangten Verbreehen und Vergehen hinalls begangen worden sind. 
Gestiitzt auf seine Erfahrungen und die ibm Ms Loiter der DfissMdorfer Kriminalpolizei zur Ver- 
ifignng stehenden QueHen hat der Veff. es unternommen, die ,,Latenz" einer Reihe yell De]ikts- 
grul0Fen zu untersuehen, wobei er llnter diesem Begriff die den Strafverfo]gungsbehSrden llieht 
bekanntell und deshalb nieht verfolgten Straftatell versteht. Im Gegensatz zll anderen, die meist 
yon ,,Dunkelziffer" oder ,,Dunkelzahl" sprechen, bezieht er nicht die entdeekten, aber aus irgend- 
welehen Griinden nieht bestraften Verbreeher und die nieht ermittelten T~ter bek~nnt gewordener 
Verbreehen ein. Naeh einer Ausoinandersetzung mit den verschiedenen DefinitionsmSgliehkei~en 
erSrtert der Verf. die H~ufigkeit und Ursachon der Zuf~]lsentdeekullgen yell Straft~ten, wobei 
er sieh besonders mit den TStungsdelik~ell, Abtreibllng, Sittliehkoitsdelikten, Raub, Diebstahl, 
]~etrug und Rausehgiftdelikten besch~tigt. Bei den T6tullgsdelikten sieht or eine wesentliehe 
Urs~ehe ffir die Latellz in ~rztliehell Fehldiagnosen, wie aueh in der zu groJ~en Zurfiekhaltung 
bei der Anordnung geriehtlieher LeiehenSffllungen. Der Verf. lln~ernimmt sodarm den Vor- 
such einer Minimalseh~tzung der latenten Sfr~ftaten auf die polizeiliehe KriminMstatistik, wobei 
er sieh durch~us der Sehwierigkeit bewnl3t ist, Zahlen, derell Eigellart gerade darin besteht, dab 
sie unbek~nnt sind, zu seh~tzen. Es silld Mso letztell Endes Spekulationen, die allerdings einen 
reeht reMen Hilltergrund h~bell, wenn der Verf. bei den TStllllgsdelikten auf einen elltdeektell 
FM1 3 (minimal) bis 6 (maximal) unelltdeekte FMle annimmt. Start der far 1956 bokannten 
1029 T6tungsdelikte komlnt er d~her auf einen Mittelwert yon 5659 wirklieh begangenen Tatell. 
Ill gleicher Weise gibt Mer Verf. Seh~tzwerte far die iibrigen yell ibm Ulltersuehten Delikts- 
gruppen, yell denen die Abtreibung mit einem mittleren Seh~tzwert yon 1625400 wlrklieh be- 
gangenen gegen tiber 5400 ermit~elten Taten noeh hervorgehoben sol I)er besolldere Wert der 
Arbeit ]iegt in der Hervorhebung der Probleme und Sehwierigkeiten, die sieh bei der Efforsehllng 
der Latenz der Straftaten ergeben. Man wird bei kiinftigen kriminalstatistischen Arbeiten an dem 
Heft, das im Rahmen der Sehriftellreihe des Bundeskriminal~mts erschienen ist, nieht 
vorfibergehen kSnnen. KO~XTRAD HX~IDEL (Mannheim) 

Kur~ Gauger: D~imon Stadt. E in  anthropologiseh-iirztlieher Beitrag zum Zeit- 
geschehen. Dfisseldorf: Droste-Verlag 1957. 171 S. Geb. DM 7.80. 

Dieses Buch behandelt in 16 Kapiteln (unter ~nderem das ,,HMbstarken"-Problem in psy- 
chosomatischer Fragestellung; die psychische,,Retardierung' ' der Akzelerierten ;,,Verstgdterullg" 



179 

Ursache der progredienten Longitudinierung und dissoziierten AkzelerJerung; die psychosoma- 
tische Reizwirkung der Stadt; Tiefenpsychologie der zei~geschichtliehen Situation der Genera- 
tionen yon heute; Verantwortung der Generationen yon heute) ein sehr wichtiges und eldest zu 
nehmendes Gegenwartsproblem, namlich die Gefahren der Verstadtenmg fiir den Menschen, 
vor allem ftir die heutige Jugend. Sie driieken sich in einem immer l~stiger werdendcn Auftreten 
der sog. ,,Ha]bstarken" in der 0ffentllchkei~ aus. Auf Grund eigener ~rztlicher, naturwissen- 
schaftlieher und psychosomatischer Erfahrungen zeigt der nieht unbekannte Autor in geistreieher 
und verstindlicher Art die heute bereita sehon stark zu beob~ehtende En~maehtung der alt- 
bewihrten Erziehungsfaktoren wie z. B. Eltei~haus, Schule, Kirche, Bei~af dureh den ,,prigenden 
EinfluB der Stra0e" und durch die Sinnesiiberflutung der Stadt. Auf letztere fiihrt der Autor 
nicht nur das progrediente Lingenwachstum und die Akzelerierung (sexuelle Verfriihung) bei 
gleichzei~iger Retardierung der seelischen Reize des jungen Mensehen der letzten Jahrzehnte 
zuriick. Er zeigt aber auch auf, welche Verantwortlichkeit und Gefahren sich daraus ergeben. 
Ihre Folgen sind in der modernen Jugendkriminalitit verdeut]icht. ~Taeh den vorliegenden 
Untersuehungen kam~ fiir die Anwendung des w 105 des Jugendgesetztes nieht der Grad der 
Intelligenz, sondern nur der Grad der ,,Dissoziiei~ng" des Jugendtiehen maBgebend sein. Der 
junge Menseh ist nicht allein in s~rafrechtlicher Hinsieh~ sondern generell heute bis zu seinem 
23. Lebensjahr noch ein ,,Heranwachsender". Zuletzt wird auf die t6dtichen Gefahren mensch- 
licher Vereinsamung des einzelnen gerade im Zeitalter organisierter Massen hingewiesen und 
gezeigt, dab ,,der Gefahr der Vermassung dureh den Verst~dterungprozeB mit allen seinen Gefah- 
ren vegetativer und emotionaler Fehlsteuerung und Fehlprigung aul~er durch sinnvolle Steuerung 
der apersonalen psychosomatisehen Einfliisse selbst (bei dem unaufhalts~men Verfall aller 
historischen Gruppenordnungen, auch der GroBfamflie, der Sippe) nur dm'eh PersSnliehkeits- 
bildung und ErmSg]iehung der Bildung yon Gemeinschaften jeder nur mSglichen Art" begegne~ 
werden k~nn. Diese sehr zeitgem~Be anthropologiseh-arztliehe Abhandlung verdient Beachtung 
yon allen, die sich um die Erkennung und LSsung des ,,ttalbst~rken"-Problems bemiihen. 

G. WEYRIC~ (Freihurg i. Br.) 
Kosti Yasa: Einige Betrachtungen iiber die Entwieklung der Kriminalit~it in Schweden 
und Finnland w~ihrend der letzten Jahrzehnte. Nord. kriminaltekn. Tidskr. 27, 
203--209 (1957) [Sehwediseh]. 

Die Anzahl der T6tungsdelikte (Mord, Totschlag, MiBha.ndlung mit tSdlichem Ausgang) ist in 
Finnland gegentiber der anderer Lander bekanntlieh sehr hoch. In einigen Tabellen wird hieriiber 
Aufschlu~ gegeben. Beim Vergleieh der Statistik Sehwedens und Fianlands entfatlcn im Jahre 
1955 auf 1000000 Einwohner 8,1 (Schweden) bzw. 25,9 (Finnland) derartiger F~lle. Eigentums- 
delikte verteilten sich in dem gleichen Zeitraum fo]gendermaBen: In Schweden auf 100000 Ein- 
wohner 2649,2 Fil]e, ~n Finnland 841,8 Fille. Weiteres Zahlenmaterial muB dcr Originalarbeit 
entnommen werden. G.E. VOIGT (Lurid) 

D. Marguglio: Criminologia delle aree depressc ed arretrate. (K~iminologische Pro- 
bleme in  den a rmen u n d  wirtschaftl ieh r i ickst~ndigen Gebieten.) Pisazfi 70, 669--677 
(1956). 

In den armen und sozial riickstindigen Gebieten Siiditaliens gehSren kriminologische Pro- 
bleme in das gro~e und schwierige Programm der Wiedergesundung mi~ besonderer Beriicksichti- 
gung der sozialen Besserung und Hebung der Moral, wie yon Benigno di Tutlio, dem Chef der 
italienischen Kriminologie auf den Kongressen yon Campobasso und Milano erSrtert wurde. - -  
In diesen Landgebieten Siiditaliens und Siziliens halten sieh noeh als psycho-ethisehe Phinomene 
die Ma.ffia (Verbind~g yon Gaunern) und alas Banditentum, - -  Um die Kriminalitit zu ver- 
mindern wird einerseits Verbesserung der soziaIen Verhaltnisse a.ndererseits Prophylaxe im jugend- 
lichen Alter als besonders wichtig hervorgehoben. Die Griindung v on Bezirkszentren fiir die 
n5tige Zusammenarbeit zum moralischcn Schutz der Kinder und die Griindung einer Sektion 
der ita]ienischen Gesellschaft fiir Kriminologie auch in Sizilien wird angestrebt. 

HOLZEI~ (Innsbruek) 
Virgil W. Peterson: Issues and problems in Metropolitan Area Police Services. J. 
erim. Law and  Pol. Sci. 48, 127--148 (1957). 

Heinr ich  Ackermann:  Zur  Psychologic des Angeklagten im Strafverfahren aus der 
Sieht des Verteidigers. Mschr. Kr imina l .  u. Straffechtsreform 40, 129--146 (1957). 

][2* 
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Francesco  In t rona :  Rieerche sper imental i  sul riflesso psico-galvanico nel la  menzogna .  
(Exper imente l le  Er fo rschung  des  psychoga lva~ischen  Reflexes  bei  der  En th t i l l uug  
yon  Lfigen.) I s t .  Med. Leg. ed  Assieuraz. ,  Univ . ,  Padova . ;  Med. leg. (Genova) 4, 
507--541 (1956). 

Es sind eine l~eihe yon Experimenten nStig, sowie eine Wiederholung der Fragestellungen, 
um zu irgendwie verwertbaren Resultaten zu gelangen. Eine einzelne Reaktion genfigt nicht. 
Sehliisse kSnnen erst auf Grund yon S~atistiken gezogen werden. Die groBe Empfindlichkeit des 
Reflexes wird dutch die versehiedensten Faktoren beeinfluB~. Nnr solehe Personen, die eine gate 
affektive Anspreehbarkeit nnd eine genfigende emot.ionelle Empfindlichkeit besitzen, sind fiir 
solehe Versuche taugliehe Etemente. Die GewiBheit der Sehuld, der WiUe znr Verteidigung, die 
Absich~ den Experten zu t~nschen, sowie die durch die Befragung verurs~chte seelische Span- 
nung, sind Momente der ReflexauslSsung. Der A. findet die Methode, sei ffir derartige Versuehe 
durchaus geeignet. Sic soll in ungefghr 80 % der F~lle positive Resultate bringen. 

SC~IFF~RLI (Fribourg) 
E r n s t  Rau tens t r aueh :  Mord oder Selbstmord.~ Raehe  fiber den Tod hinaus.  Kr imi -  
na l i s t ik  11, 435- -437  (1957). 

Eine ehemalige Prostitnierte verstand es, sich als Krankenpflegerin in eine Familie einzu- 
scMeiehen and den noch riistigen 65j~hrigen Ehemann zum Ehebruch zu verleiben. Die durch 
2 Sehlaganfglle arts Bert gefesselte Ehefrau wurde yon der ,,Pflegerin ~ besehimpft und miG- 
handelt. Dureh eine Anzeige yon fremder Seite her wurde der ,,Pflegerin" das Betreten der 
Wohnung verboten, ffir die MiGhandlung erhielt sic 5 Monate Gefi~ngnis. Sie hatte sich sehr 
geschickt verteidigt und verstand, beim Richter Mitleid ffir sich zu erwecken. Der Staatsanwalt 
legte Berufung ein nnd betrieb intensive N aehforsehungen fiber das Vorleben der ,,Pflegerin". 
Vor der Berufungsverhandlung wurde die Betreffende in ihrem Zimmer to~ anfgeftmden, die 
einzige Zimmertiir war abgeschlossen, der ZimmerseMfissel lag auf einem Konsoltiseh auGen auf 
dem Flur. Tatort." Zungehst Eindruek eines vollendeten Sextlalmordes einsehliel3]ich Gesehlechts- 
verkehrs. Alle Tatumst/~nde waren spezifisch f fir die Angewohnheiten des frfiheren Liebhabers. 
Die genane Untersuchung ergab : Zur Belastung des ehemaligen Liebhabers hatte sie den Sexual- 
mord vorgeti~uscht und sei~ langer Zeit bis in alle Einzelheiten vorbereitet. Der Abwehrkampf 
wurde durch einen glatten Schnitt am Sehlipsende und die Reste des verbrannten Sehlipses im 
Ofen widerlegt. Die Konsumierung yon Zigarren and Portwein sowie der G.V. konn~en aufge- 
kl~rt werden dureh die ~Ieldung eines dazu yon ihr iiberredeten, bereits angetrunkenen Arbeiters. 
Der Tod war eingetre~en dureh eine E 605-Vergiftung; es fanden sich bezeichnenderweise die 
P~este nur in einem Weinglas. Naehtri~g]ieh stellte sich heraus, dab sie Beerdigung, Grabstein 
nnd Grabpflege einige Tage zuvor bezahlt nnd den Rest der gesamten Ersparnisse testamen$~riseh, 
kurz vor dem Tode, einer ihrer Schwestern vermach~ hatte. Bosc~ (Heidelberg) 
Mar t in  E. Wolfgang:  Victim precipi tated cr iminal  hmnicide.  J .  crim. L a w  and  Po l  
Sci. 48, l ~ l l  (.1957). 

Unter 588 TOtungsdelikten der Phi]adelphia-~[ordkommission (1.1.48 bis 31.12. 52) stle]lt~e 
der Verf. solehe F~lle aus, in denen das Opfer seinen Tod seIbst verursachte (v:p./victim 
precipitt~ted), z. B. dureh Provokation, eheliche Zwistigkeiten, sexuetle Attens usw., msgesamt 
etwa 150 ~glle. Diese Gruppe wurde den iiblichen F~]len (non v.p.) gegenfibergestell~ and nach 
versehiedenen Gesiehtspunkten analysiert. Die statistische Auswertung ergab weitgehende Xhn- 
liehkei~ der Gruppe der v.p.-Opfer mit den T~tern der non v.p.-Gruppe, insbesondere im Hin. 
blick auf Vorstrafen wegen KSrperverletzung. SI~A~ (~r 
L.  M. Minty:  Murder  as a fine ar t .  Med.-leg. J .  (Camb.) 25, 11- -22  (1957). 

Ka.j Kris tensen a n d  Sv. O. Sehive: Ein  Autobrand .  Nord .  k r imina l t ekn .  T idskr .  
27, 246- -249  (1957) [D~nisch].  
Zofia Tomaszewska  and  Ha l ina  Ste lmasiak:  Ex t r ao rd ina ry  case of homicide commited  
b y  drowning af ter  infl ict ing numerous  head injuries .  Arch.  med.  sadowej .  8, 7 1 - - 7 4  
m i t  engl..  Zus.fass (1956) [Polnisch].  
A.  Glaus:  Kriminali t~it  im Alter .  [ K a r t o n .  t I e i l ans t .  BurghSlzl i ,  Ziir ich.]  Z. lb./iv.- 
IVied. 2, 303- -310  1957). 

Von 1722 forensisehen BegutachttmgsfaIlen der Zfircher Psyehias Un~versi~tsktinik 
der Jahre 1934--1950 waren 112 Begutaehtete tiber 60 Jahre alt, d~runter 17 ]~rauen. ~u 
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im Gesamtmaterial die Eigentumsdelikte 47 % und die Sittliehkeitsdelikte 27 % ausmachen, 
verschieben sieh die Werte bei den hSheren Altersstufen zugunsten der Sittliehkeitsdelikte. 
Die an Kindern begangenen Unzuchtshandlungen sind die typisehen Altersdelikte. Nieht 
selten kommen aber aueh Eigentumsdelikte, Gewaltt/~tigkeitsdelikte, Brandstiftung, fa]sche 
Anschuldigung und Beleidigung im hSheren Lebensa]ter vor. Die Tatdynamik wird mit den 
intellektuellen und emotionalen Altersveranderungen in Beziehung gebracht. Die Alterskrimi- 
nalit~t biete sich - -  entspreebend dem Kr~fte- und PersSn]iehkeitsabban der TAter - -  in der 
Regel als eine besonders schwgchliche, ,,defekte" Variante der Kriminalitgt. Zur Prophylaxe 
empfehlen sich die Sorge fiir ein emotional ausgegliehenes und m5glichst sinnerfiilltes Leben des 
alten Menschen. Bei Brandstiftern und P~dophilen kommt Zwangsinternierung in Betracht. 

Bsc~IoR (Berlin) 

P. Parrot et Gueneau: L'angoisse de dgvalorisation ehez l'adoleseent d~linquant. (Die 
Angstgefiihle der Entwertung des jugendlichen Misset~ters.) Ann. mSd.-psycho]. 115, 
241--255 (1957). 

Die Verff. haben wi~hrend 5 Jahren zah]reiehe jugendliehe Misset~ter in psyeho-klinisehen 
Heimen Stidwest-Frankreichs beobaehten k6nnen. Diese weisen alle einen gemeinsamen 
Charakterzug auf: ihr Leben spielt sieh in Angst ab, verbunden mit  Gefiihlen der Entwertung 
oder der ,,Devalorisierung der PersSnliehkeit". Die ,,Devalorisierung" bedeutet Verlust der 
Wertsehatzung unter den Mensehen; ohne diese Wertseh/itzung verliert jedoch der Menseh etwas 
Grunds~tzliehes seines Wesens. - -  Der junge Menseh, der sieh gelegentlich ein Vergehen zu- 
sehulden kommen l~13t, wird daraufhin bei Seinesgleichen miBachtet und kann deshalb eine 
pathologisehe Gruppe, einen ,,Gang" aufsuehen, wo er gesch~tzt wird. - -  Die Verff. m~ehen sieh 
nun die Theorie yon BEt~GOUIGNAN ZU eigen, wonaeh die Angstgefiihle der ,,Devalorisierung" in 
der Jugendzeit ihren H6hepunkt erreiehen, wahrend in der psychologischen Entwieklungsreihe 
_A_ngste des Betrogenseins um Gemtitswerte der Kindheit angehSren. Die Verlf. stellen bei dem 
jugendlichen Misset~ter ein ungemein groBes Bedtirfnis naeh Liebe und Fiirsorge fest, das in 
frtiher Kindheit nieht befriedigt wurde. Die Gri~nde sind ungltiekliehe Ehen, die Abwesenheit 
des Vaters oder der Mutter, die herrische Art  der Mutter, oder die zu groBe Sehw~ehe des Vaters 
usw. Es handelt sich also um Kinder, die wenig Liebe und Z~rtliehkeit erfahren haben. - -  Es 
wird tiber den Fall eines jungen M/~dchens Susy beriehtet, deren Betragen sehwer beurteilt 
wurde, selbst yon der Erzieherin der Besserungsanstalt. Dieses Urteil hat das BewuBtsein der 
Entwertung, der ,,Devalorisierung" yon Susy verst~rkt und ihr Verhalten war dementsprecbend 
sehlimmer. - -  Zum SehluB dringen Verff. darauf, dab der Erzieher jeglichen moralisierenden 
Standpunkt aufgeben muG. Nur die Person des Sehiilers soll den Brennpunkt seines Interesses 
bilden. Das Verh~ltnis zwisehen Erzieher und Sehiiler soll nicht mehr das eines Ankl~gers und 
Angeklagten sein. ]:)as riehtige Verhalten des Erziehers ist das alleinige Heihnittel, um den 
Schiller yon seiner Angst der ,,Devalorisierung" der PersSnlichkeit zu befreien. Der Erzieher soll 
ein Retter  in Not sein. A . J .  CItAUMONT (Strasbourg) 

Potrykus: Reform des Jugendsehutzes, Neue jur. Wschr. A 1957, 1465--1466. 
]:)as Jugendschutzgesetz vom 4. 12.51 hat in seiner Neufassung vom 27.7.57,  die am 1. 10. 57 

in Kraft  getreten ist, neben einigen 3:_nderungen teehniseher Natur (so wird i m w  1, Abs. 3 
jetzt yon ,,Kindern und Jugendliehen" gesproehen, w~brend Diiher nur von ,,Jugendliehen 
unter 18 J~hren" die Rede w~r) sowobl eine straffere Fassung als auch in mancher Hin- 
sicht eine Kl~rung und Erg~nzung erfahren. Vor allem ist in w 1 Abs. 4 eine Neuformung des 
Begriffes der den Erziehungsbereehtigten gleiehstehenden Personen erfolgt, iinsofern jetzt als 
erziehungsberechtigt neben den Sorgebereehtigten nur solche Personen betrachtet werden, die 
mit  Zustimmung des Sorgeberechtigten den Minderj~hrigen zur Erziehung, Ausbildung, Aufsieht 
oder Betreuung in ihre Obhut genommen haben, so dab nunmehr die bisher m6glich gewesene 
Umgehung des Gesetzes dureh Begriindung yon Seheinaufsichtsverh~ltnissen ausgesehlossen ist. 
Wahrend die bisherige Regelung des Gastst~ttenbesuches in w 2 unver~ndert gel~ssen wurde, sind 
in w 3 nunmehr die Bestimmungen iiber den AlkoholgenuB straffer gefaBt worden; so bleibt es 
nicht nur beim absoluten Branntweinverbot fiir Kinder und Jugendliche, sondern es besteht 
jetzt  aueh ein eindeutiges Verbot des Einkaufes yon Branntwein durch Minderjahrige unter 
18 Jahren ftir Erwachsene; zudem ist aueh die Abgabe alkoho]ischer Getrs iiberhaupt zum 
eigenen GenuB an Minderj~hrige unter 16 Jahren, die sieh nieht in Begleitung Erziehungs- 
berechtigter befinden, unters~gt, ttinsiehtlieh des Besuches yon Tanzveranstaltungen (w 4) wur- 
den jetzt  insofern klare Verh~ltnisse geschaffen, als Minderj~hrigen unter ]6 Jahren die An- 
wesenheit bei Tanzveranstaltungen iiberhaupt nieht mehr gestattet ist (w~hrend bisher zwisehen 
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Anwesenheit und Teilnahme an 6ffentliehten Tanzveranstaltungen un~erschieden wurde), Minder- 
jahrige zwischen 16 und 18 Jahren bis 24,00 Uhr, und ab 22,00 Uhr nur dann tanzen dfirfen - -  
abgesehen yon gewissen Ausnahmen bei Festen oder Fasehingsveranstaltungen--, wenn sie sich 
in Begleitung erziehungsberechtigter Personen befinden. Sowohl ffir den Besueh yon Varlet6-, 
Kabarett- und Revueveranstaltungen, als aueh fiir den yon Filmveranstaltungen wurde in 
w 6 Abs. 1 die Altersgrenze auf 18 Jahre erhSht; wahrend jetzt aber der Besneh der erstgenannten 
Veranstaltungen unter 18 Jahren fiberhaupt nicht erlaubt ist, werden hinsiehtlich des Kino- 
besuches nunmehr 3 Altersgruppen (6--12, 12--16, 16--18 Jahre) unterschieden, fiir die jeweils 
bestimmte Besehrankungen gelten; ausnahmslos verboten ist der Kinobesuch nur unter 6, ohne 
jede Besehrankung erlaubt nur fiber ]8 Jahren (frfiher fiber 16 Jahren). Das gleiche gilt aueh fiir 
den Besuch der 6ffentliehen Spielhallen, der jetzt unter 18 Jahren nieht mehr gestattet ist, 
ebenso wie unter 18jahrige aueh nicht in der Offentlichkeit an Glficksspielen teilnehmen oder 
5ffentlieh aufgeste]lte Spielgerate mit teehnisehen Einrichtungen, die die MSglichkeit eines Ge- 
winnes bieten, benfitzen dfirfen; (dabei gelten allerdings Gaststatten mit nicht mehr Ms 2 Spiel- 
geraten nicht als Spielhallen). Soweit Minderjahrige unter 18 Jahren das Gesetz iibertreten, 
k6nnen sie wie bisher yon den betreffenden 0rtlichkeiten der Gefahrdung entfernt, ihren Er- 
ziehungsberechtigten zugefiihrt und dem Jugendamt gemeldet werden; hSehstens kann der Vor- 
mundschaltsriehter noeh solchen Jugendlichen Weisung erteilen. Erwachsene, die gegen das 
Gesetz verstoBen, eine Ubertretung des Gesetzes durch Jugendliche herbeifiihren oder fSrdern, 
begehen eine Ordnungswidrigkeit, fiir die sie - -  bei beharrlieher Wiederholung der ~bertretung 
oder bei Gefahrdung der Entwicklung des Kindes oder Jugendliehen - -  mit Geldstrafe oder 
Gef~ngnis bis zu einem Jahr bestraft werden kSnnen. Verf. bedauert, dab aber noch immer die 
Ausgestaltung des w 1 zur selbst~ndigen Reehtsgrundlage fiir ein Einsehreiten der Polizei, und 
des w 12 als Straftatbestand, der ein Einsehreiten des Jugendrichters gegen die zuwiderhandeln- 
den Jugendliehen erm5gliche, fehle. Trotz noeh offengebliebener Wfinsche diirfe jedoeh die 
~eufassung des Gesetzes als Fortsehritt ffir Erzieher, Jugendamter und Polizei betrachtet 
werden. ILLC~MA~-C~mIS~ (Kiel) 

Gerhard Grethlein: Jugendarrest, Jugendstrafe und Bew~ihrung. Ist eine Kop- 
pelung zul~issig und niitzlieh? Neue jut. Wsehr. A 1957, 1462--1464. 

Die Verhangung yon Jugenarrest und Jugendstrafe gegenfiber demselben Tgter sei gesetzlieh 
nur mSg]ieh, wenn sic in versehiedenen Veffahren wegen versehiedener Taten erfolge (w167 8 
Abs. 2; 31, Abs. 3 JGG), und erzieherisch nur dann zweckmaSig, wenn die Jugendstrafe zur 
Bewghrung ausgesetzt werde. So kSnne nach einer Verurteilung zu Jugendstrafe mit Bewahrung 
in einem spateren Verfahren noch Jugendarrest sinnvoll verh~ngt werden, ebenso wie anderer- 
seits auch der friiher verhangte, noch nicht vollstreckte Jugendarrest aufreehterhalten werden 
k6nne, wenn der Tater in einem sp~teren Verfahren zu Jugendstrafe mit Strafaussetzung ver- 
urteilt werde. Hingegen diirfe Jugendarrest nach geltendem Reeht im gleichen Urteil selbst dann 
nicht neben Jugendstrafe verhangt werden, wenn die Strafaussetzung angeordnet werde, obwohl 
sieh diese Koppelung in geeigneten Fallen erzieherisch sehr gi~nstig answirken kSnnte; (z. B. zur 
Uberbriickung der Anlaufzeit wahrend der Bew~hrung durch den Jugendarrest in solehen F~llen, 
in denen ohne den energischen Ordnungsruf des Jugend~rrestes zu Begirm der Bewahrungszeit 
die an sich zweckm~Bige Strafaussetzung nicht gew~hrt werden kSnnte). Diese Koppelung ent- 
spreche dem Gedanken des Jugendstrafrechtes, den notwendigen Erfolg mit den geringsten, gerade 
noeh ausreiehenden Mitteln, m6glichst ohne Vollzug einer Jugendstrafe, zu erreichen. Sie kSnnte 
gesetzlieh dadurch ermSglicht werden, dab die Strafaussetzung zu einer selbst~ndigen Strafart 
ausgestaltet oder der Jugendarrest den anderen Zuchtmitteln, die als Bewahrungsauflage ange- 
wandt werden k6nnen, gleichgestellt wird. Gegenwartig bestehe nur die MSgliehkeit, dab in 
geeigneten Fallen mehrere Veffahren gegen denselben Tater nicht verbunden werden, ttingegen 
gelte das gesetzliche Koppelungsverbot mit Jugendarrest nicht fiir die Aussetzung der Ver- 
hgngung der Jugendstrafe (ebenso wie diese aueh mit der Verhangung der Ffirsorgeerziehung 
in einem Urteil ausgesprochen werden kOnne). Desgleichen sei die Verhangung yon Jugendstrafe 
im lqaehverfahren nachw 30 JGG noch zulassig, wenn im Urteil neben der Aussetzung auf Ver- 
hangung der Jugendstrafe bereits auf Jugendarrest erkannt worden w~re, da es sieh hier nichtum 
die mehrfache Ahndung einer Tat, was gesetzlieh verboten w~re, sondern lediglich um die Ahn- 
dung einer Tat durch mehrere MaBnahmen, also um die Vervollstandigung des ersten Urteiles, 
nicht um eine neue MaBnahme handele. Gerade die Koppelung yon Jugendarrest mit Aus- 
setzung der Verh~ngung der Jugendstrafe k6nne sich in geeigneten F~llen erzieheriseh gfinstig aus- 
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wirken, da hier wegen der erlebten Wirkung des Jngendarrestes viel eher die Aussicht auf eine 
positive Beeinflussung des Taters in der Bew~hrungszeit und damit auf eine Unterdrfiekung der 
vorhandenen schadlichen Neigungen bestehe. ILLCttM.ANN-CHRIST (Kiel) 

Kar lheinz  Gemmer: Heranwachsender als Betriiger und  F~ilseher. [Hess. Polizei. 
schule, Wiesbaden.]  Kr imina l i s t ik  11, 419--421 (1957). 

Ein 19j~hriger Lanfbnrsche falschte auf recht plumpe Art and Weise einen Seheek and 
schmuggelte ihn in das Fliel3band der Abiertigung bei der Bank ein. Nur wegen eines kleinen 
Formfehters trat bei der Auszahlung eine Stockung ein, auf eine Naehfrage beim wartenden Geld- 
emp!anger reagierte dieser mit der Flucht. Die Erhebungen ergaben, dgB der L~ufbursche Ms 
Dote seit 2 Jahren den ~outinebetrieb der Bank beobachtete und den Arbeitsgang an den Schecks 
stellenweise kannte. ~u stellte sich hera~us, dad er mehrere 100 Mark bereits dareh ghn- 
liche Manipulationen zum Schaden seines Arbeitgebers sich durch Sehriftfalschungen besehafft 
hatte. Der Besehuldigte besuehte die Hilfsschule und wurde aus der 7. Ktasse entlassen. Das 
Schreiben bereitete ihm stets erhebliche Schwierigkeiten. Es bestand eine anffallende Diskrepanz 
zwischen seiner schwachen geistigen Veranlagung und der Raffinesse bei der Tatausfiihrung. 
/)as Jugendamt und der Sachbearbeiter der Kriminalpolizei vertraten die Auffassung, das 
Jugendstrafrecht abzulehnen. Das Jugendsch6ffengericht hingegen verurteilte ihn zu einer 
Jugendstrafe wegen versuchten und voUendeten Betrugs, jeweils in Tateinheit mit Urkunden- 
f~lschung, zu 6 Monaten Gefangnis; die Str~fe wurde zur Dew~hrung ausgesetzt. Der beschrie- 
bene Fall zeigt deutlich die Unterschiedliehkeit der Auffassung fiber die Delikte Heranwachsender. 
Das Urteil befriedigt nicht, wenn man berficksichtigt, daI~ es ohne Einholung eines Sachver- 
st~ndigengutachtens zur FersSnlichkeit des Taters zustande kam. DoscI~ (Heidelberg) 

J .  Deussen: Erbbiologische Probleme bei der Jugendkriminali t i i t .  Kriminologische 
Unte r suchungen  an  500 jugendl ichen Kriminel len.  Acta  genet. (Basel) 7, 447--454 
(1957). 

Verfi, der Strafanstaltsarzt ist, testete die jugendiichen H~ft]mge nach dem Ptmktverfab~'en 
von T~e~z~n, das auf Jugendliehe und tteranwachsende ausgeriehtet ist. Verf. left Wer~ darauf 
festzustellen, dat~ es bei der Deurteilung seines Beobachtungsgutes weniger auf die Tat als auf 
den Menschen ankommt. Wieweit die A~flage zur Kriminalit~t im einzelnen erblieh ist, wird sieh 
noch nicht hinreichend efforschen lassen, dagegen kommt kriminalbiologischen Untersuchungen 
erhShte Bedeutung ffir demographische bevSlkerungspolitische Erkenntnisse zu, zumal sp~tere 
Gewohnheitsverbreeher eine relativ hohe Fo~pflanzungsbreite haben. (Wieweit die veto Verf. 
gestellten Erbprognosen sich spaterhin uls richtig herausstellen, kann, wie bei allen diesen Unter- 
suchungen, zunachst noeh nicht fibersehen werden. Ref.) B. ~[UELLER (Heidelberg) 

Kunstfehler,  ~rztereeht ,  medizinisch wiehtige Gesetzgebung und Reehtspreehung 

�9 K u r t  Schmeiser: Radioaktive Isotope. Ihre Herstel lung and  Anwendung.  Berlin- 
GStt ingen-Heidelberg:  Springer 1957. XI ,  246 S. u. 193 Abb.  Geb. DM 48.60. 

Das Bach solI die erforderlichen Grandlagen geben fiir das &rbeiten mit radioaktiven Iso- 
topen. Den Naehweismethoden wird daher ein besondel~ grol~er Ratm~ gewidmet. Dem Autor 
steht die Erfahrung einer fast 10j~hrigen experimentellen T~tigkeit aaf diesem Gebiet zur 
Verf%ung. Das Werk ist hervorgegangen aus zahlreichen grSl~eren Ubersichtsbeitr~gen des 
Verf. in Zeitsehriften und Handbfiehern. Ztmaehst werden die Grundbegriffe des Atomaufbaus 
und der l%adioaktivit~t behandelt und im Anschlu[~ daran die M5glichkeiten zur Herstellung 
kfinstlieh radioaktiver Isotopen, sodann die Eigenschaften kiinstlich erzeugter fl-Strahlen. Im 
nachsten Absatz werden die Nachweisgers besprochen, zun~ehst ihr Prinzip, dam1 die ver- 
schiedenen Typen mit Vorteilen, N~ehteilen und Wirkungsweise. Deim Strahlennachweis stehen 
die fl-Strahlen an erster Stelle; es folgen 7-Strahlen und u-Strahlen. Dem Kapitel fiber absolute 
Messungen schlie~t sich die Desprechung der Au~oradiographie an, die den Arzt besonders 
interessieren wird, well sie einen umfassenden (~berblick des jetzigen Standes der ~ethoden gibt, 
sicb auf a,usfiibrliehe Literatur bezieht, Kunstgriffe nicht unerwahnt ]al~t und das Fiir and Wider 
der einzelnen ~[ethoden erSrtert. Auch die quantitative Autoradiographie ist erw~hnt. Der 


