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einzelnen Schwangerschaften in Zusammenhang. Der erste Fall wiirde die F~higkeit zur Immuni- 
sierung ffir nur einen Teil der Frauen, der zweite Fall fiir alle Frauen annehmen, wobei die 
,,Auswahl" erst mit den Gravidit~ten getroffen wird. Bei den beiden Annahmen muI] die Ver- 
teilung der ersten Kinder, die an Erythroblastose erkranken, innerhalb der Geburtenreihenfolge 
verschieden beeinf]u{~ werden. Die zu erwartenden Zahlenwerte werden auf Grund versehiedener 
Hypothesen bereehnet. Die beobaehteten Werte stehen aber mit jeder der beiden Annahmen in 
Einklang; das Ausbleiben der AntikSrperbfldung in den ersten Sehwangersehaften bedeutet 
niemals eine Sieherung, dal3 sie in spateren Sehwangersehaften nicht noeh mSglich ist. 

K~AH (Heidelberg) 
Dietr ich Remy:  Probleme der Blut t ransfusionen in der H~imatologie. [II.  IVied. Univ.-  
Kl in .  u. Poliklin. ,  Hamburg-Eppendor f . ]  Medizinische 1958; 187--190. 

B. Sehmidt u n d  G. Brand:  Bakteriologisehe Untersuehungen  bei bakteriell  bedingten 
Transfusionszwisehenf~illen. [Inst .  f. Hyg.  u. IVied. Mikrobiol., Freie Univ. ,  Berlin.]  
Blur  3, 301--320 (1957). 

A. Werkgar tner  u n d  W. Mareseh: TSdliehe Luftembolie bei I ;onservenblut i iber t ra-  
gung. [Inst .  f. Gerichtl.  IVied., Univ. ,  Graz.] Wien.  klin. Wschr. 1957, 813--814. 

Die seltene MSgliehkeit einer t6dlichen Luftembolie bei Bluttransfusion ist nur darm gegeben, 
wenn zur Besehleunigung der ~rbertragung..oder Uberwindung eines Hindernisses in die Ken- 
serve Luft eingepumpt wird, somit die Ubertragung unter Druck erfolgt. Verff. beriehten 
fiber 2 F~lle, bei denen der autoptische Befund zweifelsffei Luftembolie bei Konservenblut- 
iibertragung ergab. In beiden Fallen war der Ted auf teehnisehe Unzuli~ng]ichkeiten des Gerates 
(Filter innerhalb der Flasche) und entsehuldbares mensehliches Versagen zurtiekzufiihren. Es 
wird gefordert, dab bei Transfusionen, die unter Druck erfolgen, Ger~t und Pat. fiir die gesamte 
Dauer der ~oertragung arztlieh iiberwacht werden. WSL~XRT (Wien) 

Kriminologie,  Gefiingniswesen, Strafvollzug 

�9 Fr i tz  Bauer:  Das u  und die Gesellsehaft. Miinchen u. Basel : E r n s t  Rein-  
ha rd t  1957. 265 S. Geb. I)M 13.-- .  

Verf. ist Generalstaatsanwalt im fortsehritt]ichen Land Hessen und behandelt kritiseh und 
temperamentvoll die neuesten Forschungsergebnisse der Kriminologie. B A v ~  wendet sich nicht 
nur an den beruflich an der Materie Interessierten, sondern auch an den gebildeten Laien, daher 
der Titel und Umsehlag des Buches. - -  In bezug auf das Verbreehen (,,Ursachen des Verbre- 
ehens") werden in einzelnen Kapiteln an Hand der neueren in- und ausls Literatur 
abgehandelt: Kausalitat oder freier WiUe, die Frage der Erblichkeit krimineller l~eigungen, 
anthropologisehe Untersuchungen, KSrperbau und Charakter, DrfisenstSrungen, Lebensalter, 
die Gesehlechter, Homosexualit~t, kSrperliche Erkrankungen, Psyehosen, Psychopathien, In- 
telligenzm~ngel, Affekte und /%urosen, Alkoholabusus, Klima, Zeit, O1% wirtschaftliche Ver- 
haltnisse, Literatur, Presse, Film, Religion und Konfession, Familie und Helm, die Ehe und der 
Umgangskreis des Taters. - -  Im 2. Tefl (,,Die Verteidigung der Gesellsehaft") werden die Ge- 
sehichte und Theorien der Verbrechensbekampfung, die heutige Gesetzgebung, das Problem 
Schuld und Siihne, die Spezial- und Generalpr~vention, das Prinzip der Resozialisierung, das 
Grundgesetz, die Grundrechte und das Verbreehen, das Problem der Todesstrafe, die Freiheits- 
strafe und die p~dagogisehen und ~rztliehen MaQnahmen dargestellt. - -  Auf den letzten 10 Seiten 
wird ,,Zur I~eform des Oeutschen Strafgesetzbuches" Stellung genommen. - -  Das Buch stellt 
eine Diskussionsgrundlage dar und wird starke Beaehtung finden mfissen. Die l~orschungen des 
Ehepaares GLV]~C~ (,,Prediction tables"), GlziJ-:~vTs, der Deutschen SC]{IEDT, MEYWERK und 
SC~AA]3 sowie des Sehweizers F~E~- u. v. a. sind beriicksiehtigt, ebenso wie die Ergebnisse des 
achtt~gigen Londoner Kongresses ftir Kriminologie 1955 fiber den Rezidivismus, die Forderungen 
tier UNO und der internationalen Bewegung fiir soziale Verteidigung. Verf. verlangt aueh fiir 
die Erwaehsenen ein Erziehungsstrafrecht, wie es fiir die Jugendiiehen und Heranwachsenden 
bereits besteht. ,,Wenn auch jede Tat determiniert ist, so walter kein unerbittliehes Fatum 
fiber den Menschen. Die Menschen werden dureh Anlage und Umwelt zu ihren Handlungen 
disponiert, sie sind nieht zum Verbrechen ein fiir allemal pr/idestiniert. Die Umwelt ist immer 
wandelbar. Die Umwelt besteht aus Menschen, die he]fen kSnnen. V611ig hoffnungslose l~alle 
sind se]tener als Lo~Roso meinte und pessimistisehe Erbforscher nach ihm dozier~en. Der 
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Versuch eincr Resozialisierung mul3 immer gewagt werden." Fiir die Psychopathen wcrden 
,,Anstaltcn zur Behandlung krimindler Psychopathen" nach dgnischem Muster gefordert, um 
die StSrcr aus den psychiatrischcn Krankenhgusern und den geforderten pgdagogischen Insti- 
tutioncn des Strafvollzugs fernzuhalten. Das Vergeltungs- und 8iihnestrafreeht einschliel~lich 
Abschreckung wird ~bgelehnt und ein Erziehungsstrafrecht (Bcsscrungs- und Bewahrungsrceht) 
gefordert. - -  Man kann Verf. zu seinem Mut zum revolutiongren l%ucn und seinem Optimismus, 
den wit Xrzte nicht immer ganz tcilen k5nnen, gratuliercn. Er folgt den optimistischen sozial- 
reformatorischcn Anschauungen dcr USA und der UdSSR. Ohne diesen Optimismus zur indivi- 
ducllen p~dagogisehcn und therapeutischen Beh~ndiung, d. h. zur unmittelbaren, positiven und 
konstruktiven Resozialisierung bzw. Verwahrung des nicht mehr resozialisierungsfghigen Zu- 
standstgters, ist tin Fortsehritt auf dem Gebiet des Strafrechts und StrafvoUzugs nicht m6glich.-- 
Ein SchSnheitsfehler: Statt Professor G:SR~OL])T mu~ es auf S. 62 E. G~F~LDT heil~cn. Dic 
betreffende Literaturstelle ist ,,Die Therapiewochc" 7, 13, 411 (1957). Sie ist nicht angegeben. 
G~RF~LDT fehlt auch hinten im Verzcichnis. Den medizinisehen Dingen merkt man etwas an, 
da~ der ausgesprochen gesellschaftswissenschaftlich ausgcrichtcte, praktisch tgtige Jurist dcr 
einschl~gigcn medizinischcn Literatur und ihrer Kritik ferner steht als z. B. der Wisscnschaftler 
Professor EXNER t. -- Alles in allcm ein sehr optimistisches, aufriittelndcs, fortschrittliehes und 
sehr menschliches Buch, das in dic Hand jedes Gerichtsarztes und iiberhaupt jedes Gebildcten 
geh6rt. :RUDOLF Koc~ (Halle a. d. Saale) 

Pierre ~16nard: Jou rnaux  d 'enfants:  j ou rnaux  encore dangcreux.  (Kinderzei tschr i f ten:  
Noch immer  gefghrdende Zeitschriften.) t tyg .  merit., N. S. 46, 198--210 (1957). 

Veff. bespricht dic Gcf~hrdung der Jugendlichen durch bestimmte Zeitschriftcn mit ihren 
Bildern, welche Banditen in schreicnden Farben darstellcn und welchc die Ltige, die Faulheit, 
den Diebstahl, den Hal~ und die Ausschweifung verherrlichen. Er stcllt fest, da~ es trotz des 
Gesetztes, welches im Juli 1949 yon der Nationalversammlung verabschicdet worden ist, immer 
noeh solehe Zeitschriften fftr Jugendliche an allen Zeitungsstgnden und in den Biichereien gibt. 

T ~ ] ~ - B E c ~  (Diisseldorf) 

Starke R. Hathaway and  Elio D. Monachesi: The personalities of predel taquent  boys. 
(Die Pers5nl ichkei ten pr~krimineller  Knaben . )  J.  crim. Law and  Pol. 8ci. 48, 149 to 
163 (1957). 

Die Autoren - -  Professoren der klinisehen Psychologic und der Soziologie an dcr Universitgt 
Minnesota - -  haben sich die Aufgabc gestellt, den Begriff der ,,kriminellcn Bcrcitschaft" zu 
objektivieren und in Bcziehung zu bcstimmten, testm~ig effaBbaren PersSnlichkeitszilgen zu 
setzen. Der Begriff der ,,kriminellen Bereitschaft" gehc nicht yon der Annahme ciner bcsonderen 
individue]len Determinierung aus, ebenso wie die kriminellc Bereitschaft nicht unbedingt die 
Kriminalitgt determiniere und die kriminell bereiten Kinder nieht immer einer individue]len 
psyehologischen Bchandlung, die die Manifestation der Kriminalitgt verhindere, zugefiihrt 
wcrden kSnnten. Die Bedeutung sozialer Faktoren fSr die PersSnlichkeitsentwicklung und die 
Entstehung der Kriminalit~t sci zw~r nieht zu leugnen, da die Umwelt selbst bci noeh so kriminell 
bereiten Personen die Manifestation einer Kriminalitgt verhindern kSnne; jedoeh wSrden anderer- 
seits manche Jugendliche selbst unter extrem ungiinstigen Bedingungen nicht kriminell und 
umgekehrt. Im allgcmeinen kSnne die Kriminalitgtsziffer innerh~lb einer Gesellsehaft als das 
Ergebnis der durchschnittlichen kriminellen Bereitsehaft und der Umweltsituation, die jene 
~Srdere oder hcmme, betrachtet werden, wobei die fiir die krimiuelle Bereitsch~ft mal~gcbliehen 
Wesensz~ige ebenso wghrend der individuellen Entwieklung erworben wie ererbt werden kSnnten. 
Besonders die yon der Umweltsituation weitgehcnd unabh~ngige Durehschlagskraft gewisser 
zur Kriminalitgt fi~hrendcr Verhaltensweiscn lasse an famili~re Bcdingtheiten dcnken. Die 
Beurteilung der kriminc]len Bereitschaft und damit der kriminellen Prognose basiere heute noeh 
metn. oder weniger direkt auf der Tatsache einer vorausgegangenen Kriminalitgt, und die Per- 
sSnliehkeitsanalyse des Dissozialen werde weitgehend dutch das dissoziale Verhalten selbst be- 
stimmt. Demgegeniibcr bestiinden nur geringe Kenntnisse fiber die weniger auffglligen, aber fiir 
eine spgtcre Kriminalitat mal~geblichen psychologischen Faktorcn, deren Beeinflussung abet fiir 
eine eehte Prgvention unentbehrlich sci. Zur empirischen Erforschung der kriminellen Bereit- 
sehaft auf der Grundlage analytisch-prognostischcr Daten wurde yon den Autoren eine Unter- 
suchungsmethode ausgearbeitet, die als MMPI (Minnesot~ Multiphasie Personality Inventory) 
bezeiehnet wird und bei 1958 unausgewghlten Knaben der 9. Stufe 5ffentlicher 8ehulcn zur An- 
wendung gclangte. UrspriingHeh war diese Methode zur Analyse psychisehcr Abweichungen bei 
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Erwaehsenen benutzt und nieht direkt auf die Kriminalit~t bezogen worden. Es zeigte sich 
jedoeh, dab ein Tell der bei den Erwachsenen erfaBten abnormen PersSnlichkeitsziige nnd psy- 
ehisehen VerhaltensstSrungen, die in einem empirisch gefundenen System yon Punkten und 
Skalen geordnet wurden, aueh bei den Knaben als Ausdruck einer mehr oder weniger groBen 
krimineHen Bereitsehaft wirksam sein k5nne. Unter insgesamt 550 Punkten, die bestimmten 
Fragen und Antworten des Probanden entspraehen, standen 33 in einem statistiseh gesieherten 
Verh~ltnis zu der vorausgegangenen Kriminalit~t der Probanden, and die Mehrzahl war iiber- 
haupt signifikant fiir die PersS~fliehkeit der pr~krhninellen Jungen. Ebenso ]iel]en die versehie- 
denen ,,Skalen" eindeutige Beziehungen zur Kriminalitiitsziffer der Probanden erkennen. So 
zeigte sich, dab die Skalen 0 (soziale Introversion), 2 (Depression) und 5 (feminine Z~ige) zwar auf 
bestimmte VerhaltensstOrungen hinwiesen, abet eine nur geringe kriminelle Bereitschaft zum 
Ausdruck braehten, und dab ferner die Skalen 1 (Hypoehondrie), 3 (Hysteric) und 6 (Paranoia) 
auch unter den Nichtkriminellen vertreten waren, aber auch eine relativ gleichm~l~ige Beteiligung 
unter den Kriminellen aufwiesen. Dagegen zeigten die Knaben, deren Pers5nliehkeitsprofile 
dutch die Ska]en 4: (Psychopathic), 8 (Sehizophrenie) und 9 (Hypomanie) reprasentiert wurden, 
eine unverh~ltnismal]ig hohe Kriminalit~tsziffer. Dariiber hinaus ergab die Verbindung der 
versehiedenen PersSnlichkeits- und Verhaltensmuster fSrdernde und hemmende Eingliisse 
(,,exitatory and inhibitory scales") aug die Entstehung der Kriminalit/~t. So ffihrte z.B. die 
Verbindung yon Faktoren der ,,hemmenden Skalen ' '  (soziale Introversion, Depression, feminine 
Ziige) zu einer signifikanten Senkung, die Summation yon ,,f5rdernden Skalen" (Psychopathic, 
Schizophrenie, Hypomanie) zu einer ErhShung der Kriminalitatsziffer. Insbesonders erregbare, 
widerspenstige Jungen mit sehizoiden Zfigen erwiesen sich a]s erheblich gef~hrdet. Die l~ersSn- 
liehkeitstests gaben aber nieht nur Anhaltspunkte fiir das Bestehen oder Fehlen einer kriminellen 
Bereitschaft, sondern zeigten auch, dab ein hoher Prozentsatz abnormer PersSnliehkeitsprogile 
(im Bereieh der ,,hemmenden Skalen") auch bei Niehtkriminellen gesehen werde. A]lein diese 
Tatsache zeige die Notwendigkeit der Durchfiihrung versehiedener Mal~nahmen bei den ver- 
sehiedenen Gruppen yon Jugendlichen mit yon der Norm abweiehenden Pers5nliehkeitsprofilen; 
so kSnnte ein Junge, bei dem psyehisch vorwiegend ,,Hemmungsgaktoren" bestiinden, dureh 
ein Pr~ventivprogramm, das fiir Knaben mit ,,gSrdernden ]_~'aktoren" bestimmt sei, psychisch 
gesch~digt werden. In einem Tell der F~ille verspreehe mehr die psychologiseh geschickte Einzel- 
beratung, in einem anderen eher die Wirkung der Gruppenaktivit~t Erfolg in bezug aug die 
Prevention. Die Untersuehungsergebnisse beruhen im iibrigen nieht zuletzt auf katamnestisehen 
Erhebungen, die 2 und 4 Jahre naeh den Testungen durchgefiihrt worden sind. Die umfang- 
reiehe und griindliche Arbeit kommt zu vielfaeh neuen kriminologisehen Ergebnissen, die ebenso 
interessant und originell erscheinen, wie aueh eine Reihe yon Einwanden aufwerfen lassen und 
der Naehpriifung bediirfen. ILLCH~IANN-CHRIST (Kiel) 
W a l t e r  C. Reckless,  S imon Dinitz  and  El len  Mur ray :  The good boy in a high delin- 
quency area.  (Der , ,gute J u n g e "  in gef~hrdeter  Umgebung. )  J .  erim. L a w  and  Pol.  
Sci. 48, 18- -25  (1957). 

Aus Gebieten mit verh/~ltnism~ig sehr h~iugiger Jugendkriminalit~t (20--40~ unter den 
10--17j~ihrigen) wurden 125 Jnngen herausgesucht, die in krimineller Hinsieht noeh nicht 
aufgefallen waren. Die Untersuehung dieser Gruppe ergab durehweg soziale geordnete und har- 
monisehe Famflienverhaltnisse und eine gen[igende Aufsicht dureh die Mutter, die sich z. B. 
aueh um die Freundsehaften ihres Jungen bzw. urn seinen jeweiligen Umgang und um die aul]er- 
famili~ren Einfliisse (Kino!) weitgehend kfimmerte. AuBerdem wurde bei diesen Jungen z. B. 
hinsichtHch der ErziehungsmaBnahmen oder der Beaehtung dureh die Eltern im wesentliehen 
eine Ubereinstimmung zwisehen Vorstellung und Wirklichkeit beobaehtet. Auf noeh oggene 
l~ragen bzw. auf die Notwendigkeit weiterer Untersuehungen wird hingewiesen. NAGEL (Kiel) 

G. Rommency-  Exis t ie r t  zur  Zeit  tats~iehlieh eine erh~hte Hriminalit~itsziffer der  
, , I t a lb s t a rken"  ? [ Inst .  f. gerieht l ,  u. soz. Med., F re ie  Univ. ,  Ber l in . ]  Arch.  Kr iminol .  
120, 67--71  (1957). 

Verf. betont, dab es keinen Beweis dafiir gibt, dal3 die Jugendkriminalit~t ira Bundesgebiet 
und in Westberlin ansteigt. Es sind lediglieh Anzeichen dagiir vorhanden, dab sieh die Abn~hme 
nach dem zweiten Weltkrieg langsamer vollzieht als naeh dem ersten. Dabei ist ein auff/~lliger 
,,Weehsel der Deliktsarten" bemerkbar, der in Zeiterseheinungen, die fiir den modernen Wohl- 
standsstaat eharukteristiseh sind, seine Ursache hat. Die Motorisierung, Alkoholisierung und 
Sexualisierung hat in einem bisher unbekannten AusmaB aueh auf die Jugendliehen fibergegrfffen, 



383 

so dad Verkehrs- und Sexualdehkte oft unter mehr oder weniger starkem Alkoholeinflug erheblich 
h~ufiger vorkommen als friiher. Der Alkohol ist zwar oft in geringerer Menge genossen nur das 
Mittel, sieh aufzulockern, also sich , ,~ut anzutrinken", aber aueh die F/~lle, in denen Jugendliche 
sehon die Zeiehen des Gewohnheitstrinkers tragen und im Vollrausch Straftaten begehen, sind 
nicht selten. Diese Entwieklung zu hemmen und den Jugendliehen dureh Lenkung, Aufsieht 
und notfalls auch dureh harte, dem Sachverhalt entsprechende Strafen vor diesen Gefahren zu 
schiitzen, wird die vorcb'ingliehste Aufgabe der Erzieher, der l~'iirsorgebeh5rden und Jugend- 
richter sein. SAcJ~s (Kiel) 

Julius Drechsler: Erziehungssehuld und Elternmord. Der piidagogische IIintergrund 
des Falles Yaupel. Psychol .  Rdsch.  8, 136--144 (1957). 

Es handelt sieh um den dureh die Pressemeldung bekannt gewordenen Fall des heranwaeh- 
senden Dentistenpraktikanten Heinz Vaupel, der im Alter yon 20,5 Jahren seinen 50j~hrigen 
u und 49j$hrige Mutter im September 1953 ermordete. Der Heranwachsende wurde als 
vollverantwortlieh fiir seine Tat erld/~rt sowohl vom psychiatrisehen Standpunkt aus als auch 
dutch das jugendpsyehologisch-p~dagogisehe Gutachten. Mit knapp 18 Jahren hatte V. eine da- 
reals 16j~hrige Handelsschiilerin kennengelernt. Es kam sehon naeh wenigen Woehen zum 
ersten Geschlechtsverkehr und nach knapp einem Jahr zur Verlobung. Im August 1953 wurde 
/~rztheh eine Sehwangersehaft festgestellt; damit kam es zur Ausl5sung der Katastrophe, well 
V. glaubte, dad er als Alleinerbe des elterhchen Verm5gens seine Braut mit dem zu erwartenden 
Kind testamentarisch wiederum als Alleinerbin bestimmen k5nne. Verf. sieht in der Art des 
Verh/~ltnisses des jungen Mannes zu dem M/~dehen das zentrale Problem gegeben. Dieser braucht 
die Selbstbest~tigung als Mann, die er bei dem M~dchen land und in die er sich mit starker 
Verbissenheit als Ausdruck seines starken Minderwertigkeitsbewugtseins hineinsteigerte. Er 
ist naeh seiner charakterlichen Struktur kontaktarm, auf sieh selbst angewiesen, ohne zu sieh 
selbst zu finden und lebt im ,,Vorgriff" auf eine ihm mSglich scheinende, aber irreMe Zukunft. 
Verfriihter Lebensanspruch als Einzelkind verbindet sich mit Selbstgeltungsanspruch, der nicht 
durch eigene Leistungen und KOnnen gestiitzt ist. So kommt er in eine ,,Abseitswirkliehkeit", 
ohne sieh yore Elternhaus 15sen zu kSnnen. Das aussehlaggebende Problem sieht dcr Verf. aber 
nicht in der PersSnlichkeitsstruktnr, sondern ira p~dagogischen Versagen der Eltern. Es kam 
nie zu einem guten erzieherisehen Verh~ltnis zwischen Mutter und Sohn, da diese ihn weit- 
gehend sich selbst iiberlieg und nur in der Abwehrfront gegeniiber dem Vater sich mit ihm 
verbunden ft~hlte. Dieser hatte den Sohn gegen seinen Willen aus der hbheren Sehule genommen 
und aus egoistischen Griinden gezwungen, den Beruf des Dentisten zu er]ernen. Es fehlte die 
systematisehe geis~ige Schulung, die in seinem Streben lag; so unterbrach der Vater endgiiltig 
die eigentliche geistige Verbindung, die sieh zwisehen ihm und dem Sohn h~tte herausbilden 
kSnnen. Der Vater war seinem Sohn nieht nur kein geistiges Leitbild fiir das Leben, sondern 
entzog auch dcm Sohn die MSglichkeit, zu sich selber zu linden, so dad dieser ohne ein geistig 
h5heres ZM sich ganz an das M~dehen ankettete und mit dem Vater sich geradezu selbst hagte. 

Ku~z (Heidelberg) ~176 

R icha rd  E.  Thompson: Further validation of the Glueek Social Prediction Table for 
identifying potential delinquents. (Weitere Un te r suchungen  fiber die Gii l t igkeit  der 
Sozialprognose-Tafel  yon GLUECK zur Fes ts te l lung  kfin~tiger Rechtsbreeher . )  J .  
crim. Law and Pol.  Sci. 48, 175--184 (1957). 

Es handelt sieh um Untersuehungen auf Grund der vom Ehepaar GLv~e~: ausgearbeiteten 
Prognosetafeln. Untersueht wurden die Famflienverh/s yon m~nnhehen und weiblichen 
gechtsbrechern, die vor Jugendgeriehten in Erscheinung getreten waren. Im einzelnen sei 
folgendes erw/~hnt: Aus den mitgeteilten Tabellen ergibt sich ein deutlieher schlechter EinfluB 
in F/~llen, in denen die Eltern getrennt leben oder gesehieden oder gar nieht miteinander ver- 
heiratet sind. Auch gab es weniger Riiekf~lle, wenn die Eltern eine h5here Schulbildung hattem 

B. MUELL~ (Heidelberg) 

R o b e r t  C. Wil l iamson:  I~rime in South Afrika: Some aspects of causes and treatment. 
(Verbrechen in Sfidaffika:  Be t r ach tungen  fiber Ursachen  und  Behandlung.)  J .  crim. 
Law and Pol.  Sci. 48, 185--192 (1957). 

Gegens/~tze zwisehen den enghseh sprechenden und afrikaans sprechenden Bev51kerungsteilen, 
zwischen Weir und Sehwarz, zu denen noeh andere Gruppen Farbiger und Asiaten kommen, 
stellen fiir die siidafrikanisehe Gesellsehaft eine Quelle starker Spannungen dar, die sich auf die 
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Begehung yon Straftaten versehiedenster Art f6rdernd auswirken. Dutch die yon der siid- 
afrikanischen Regierung verfolgte Politik der Rassentrermung, dureh die darauf abgestellte 
Gesetzgebung, dureh untersehiedliehe Straf- und Bew/~hrungsmallnahmen zuungunsten der 
Farbigen wird naeh Ansicht des Verf. versueht, den Niehteuropaer an Normen anzupassen, fiir 
die er kein Verst/~ndnis aufbringt. Weitere Griinde liegen in der untersehiedliehen sozialen 
Betreuung und in ungiinstigen Arbeitsverh/iltnissen. Eine Reform der Strafgesetzgebung und 
des Strafvollzugs wiirden zu einem Riiekgang der Kriminalit/i~ fiihren. Ein TeLl dieser Reformen 
sei leichter durehzufiihren, wenn die Regierung eine Politik der Rassen-Integration anstreben 
wiirde, l~oc~ (Bonn) 
Hi lde  L ieberz -Wygodz insk i :  Zur  Soziopsyehologie des Mordes in (3bile, [Kriminol .  Ins t . ,  
Zuchth . ,  Sant iago/Chi le . ]  Mschr.  Kr imino l .  u. S t ra f rech t s re fo rm 40, 163--177 (1957). 

Verf. hat aus dem Material des Kriminologisehen Instituts des Zuchthauses yon Santiago 
(Chile), das sieh jeweLls zu Gnadengesuchen gutaehtlich /~uBert, 52 Gutachten analysiert, die 
sich mit in diesem Zuchthaus einsitzenden M6rdern befassen. Verf. r/iumt selbst ein, dab diese 
Zahl zur Erlangung fester Grundlinien zu gering sei; dennoch vermag sie eine Reihe yon maB- 
geblichen Grundziigen aufzuzeigen, die allerdings iiberwiegend stark landesgebunden sind. ]:)as 
gilt insbesondere fiir ihre Feststellung, dab 34% der T/~ter vSllige und weitere 10% teilweise 
Analphabeten sind, und fiir die Angabe, dab 63 % der Tater aus iiberaus primitiven l~indliehen 
VerhMtnissen stammen. Man wird also die 1%rsehungsergebnisse nicht ohne weiteres auf andere 
L~nder iibertragen k6nnen. Aueh die iiberragende Rolle des Alkoholismus, auf den die Veff. 
hinweist, scheint noch st/~rker zu sein, als dies nnter europ/~ischen Verh/~ltnissen der !~all ist. 
61% werden als Gewohnheitstrinker charakterisier$, 29% als Gelegenheitstrlnker, w/~hrend nur 
6% als ,,keine Alkoholiker" bezeichnet werden. 69 % der T/~ter waren unter 35 Jahren, weitere 
15% waren 35--40 Jahre alt, so dab die Zahl der iiber 40 Jahre alten T/iter nut 8 = 16% betr/igt. 
Unklar bleibt, welehe Straftatbest/inde yon der Verf. unter ,,Mord" zusammengefaflt werden; 
die Tatsaehe, dab nur 6 Verurteflte lebens]anges Zuchthaus, dagegen 42 % 5 Jahre, 12 % 7 gahre, 
insgesamt 79 % bis 15 Jahre Zuehthaus haben, spricht dafiir, dab mindestens auch Delikte, die 
unserm Totsehlagsbegriff, m6glicherweise sogar der K6rperverletzung mit Todesfolge ent- 
sprechen, einbezogen sind. Die Verf. beklagt selbst die Riickst~ndigkeit des Strafverfahrens, 
das die sozial niederen Schichten benaehteLligt, w~hrend fiir andere anseheinend die MSglichkeit, 
sieh der Strafverfolgung zu entziehen, besteht. Zum Tode verurteilte und nicht begnadigte 
T~ter sind in der Aufstellung nieht beriieksiehtigt. Unter diesen Umst/~nden 1eider die Arbeit 
unter einer Reihe yon Unzul~ngliehkeiten und 1%hlerquellen, so dal] sie nur mit erhebliehen 
Vorbehalten betraehtet werden kann. Bei dieser Saehlage kann aueh die !~'eststellung, dab 67% 
der Begutachteten unterdurehsehnittliche Intelligenz zeigten und dab 46 % bei der Tat betrunken 
waren, nieht als allgemein giiltiger Satz betrachtet werden. KONgAI) ItXNnE~ (Mannheim) 

Paolo  Giaceone:  Un case di preeipi taz ione:  omicidio o suicidio? (Ein S turzfa l l :  
1Vford oder  Se lbs tmord  ?) [Ist .  di  iVfed. Leg.  e Assicuraz. ,  Univ. ,  Pa le rmo. ]  Zacchia  
32, 29 - -48  (1956). 

Naeh einem Sturz aus einem Fenster, aus der H6he dreier Stockwerke, auf einen Schuppen, 
klagt eine ]~rau ihren zukiinftigen Sehwiegersohn des Mordversuehes an. Ihre Angaben wider- 
sprechen sich aber; dann stirbt die Verletzte. Die Anamnese, die Autopsie, die Untersuehungen 
in der Wohnung, die Projektion des KSrpers in die Tiefe, das Fehlen yon Kampfspuren am 
KSrper, das Wissen fiber ~riihere Selbstmordversuehe, die festgestellten KC)rperverletznngen: 
Briiehe der unteren Extremiti~ten und der Lendenwirbel, deuten auf Selbstmord hin. Mord oder 
Unfall kommen nicht in Frage. Der Verf. weist auf die Notwendigkei~ hin, bei inkriminierenden 
Beschuldigungen - -  auch eines Sterbenden - -  stets die Ergebnisse der Autopsie und die Orts- 
verhi~ltnisse zu beriicksiehtigen. SC~IFFEaLI (Fribourg) 
Cleto (~orrain: [~aratteri morfomet r ic i  e eost i tuzional i  di un gruppo di detenut i  nel la  
Casa Penale  di Padova.  (Morphometr i sche  und  kons t i tu t ione l l e  E igenschaf ten  bei  
e iner  Gruppe  yon  Gefi~ngnisinsassen in Padua . )  [Ist .  Ant ropol . ,  Univ. ,  P a d o v a . ]  
1Vfed. leg. (Geneva)  4, 487- -506  (1956). 

Die in allen Einzelheiten besehriebenen Untersuchungen ergaben, da$ die Strafgefangenen 
sieh in ihren morphometrisehen und konstitutionellen Eigenschaften nicht veto Individuum 
irgendeiner Gegend Italiens unterseheiden. Es werden keine besonderen, fiir die Gefangenen 
eigentiimliche KSrpermerkmale gefunden. SC~I~'F~RLI (Fribourg) 
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E. Ebner :  Tr ichobezoar  mi t  Fremdki ; rpern  bei e inem fI~ft l ing;  gleichzeit ig Bei t rag  
zur Diagnost ik .  [Chir. Abt . ,  allg. 5ff. K rankenh . ,  St. PSl ten . ]  Wien.  reed. Wschr .  
1957, 931--933.  

~;erf. bericbtet einen Fall, bei dern ein HAftling gogh~ar, Lederscbuhriemen, Ztindholz- 
sehaehteln und Teile eines Reisbesens ag. Es entstand eine Triehobezoar, das den ~agen pralI 
ausfiillte lind zungehst als maligner Tumor diagnostiziert wurde. Durch Operation wurde voll- 
stgndige Heilung erzielt. - -  Ansehliegend wird tiber rSntgenologisehe Darstellbarkeit der Haar- 
geschwfilste diskutiert. Vier gute Abbfldungen sind beigeffigt, Verf. berichtet auch fiber eigene 
Untersuehungen an einem LeiehenprAparat. KLos~ (Heidelberg) 

Kunstfehler ,  ~ rz te rech t ,  medizinisch wichtige Gesetzgebung und Rechtspreehung 

@ H o r s t  Trockel :  Die Reehtswidr igkei t  k l in iseher  Sektionen. Eine l~rage der Rechts-  
wissenschaft  und der Medizin. (~eue  KSlner  l%echtswiss. Abh.  H.  10.) Ber l in :  W.  de 
G r u y t e r  & Co. 1957. X V I  u. 163 S. DSI 12 . - - .  

Breite Darstellung der gegenwArtigen Recbtslage unter Anffibrung yon reicbHch Schrifttum, 
das jedoeh in interessierten Kreisen im grogen und ganzen bekannt sein diirfte. Eine Leiehen- 
5ffnung gegen den Willen der AngehSrigen ist zwar praktisch nicht strafbar, aber reehtswidrig, 
Zivilrechtliehe Folgen dieser Rechtswidrigkeit werden allerdings nur sehr selten geltend gemacht 
werden kSnnen. Veri. halt mit Reeht den gegenwgrtigen Zustand ffir unhaltbar. Er weist auf 
die in der DDR einge~fihrten Verwaltungssektionen bin. F fir die ]~undesrepublik sehlAgt er ein 
besonderes Gesetz vor, nach dessen Wortlaut eine Leichen6ffnung in Krankenh~usern nur er- 
folgen darf, wenn gegen sie yon den Berechtigten nicht binnen 24 Std Widerspruch erhoben wird. 
Doch lAgt w 3 dieses Gesetzentwurfes aueh die M6glichkeit offen, gegen den Willen der Berech- 
tigten zu sezieren, wenn ein besonderes bedeutsames diagnostisches, tbeI'apeutisehes oder 
sonstiges wissenschaftliches Interesse vorliegt. Maggebend soll die Ansicht des leitenden Arztes 
werden, die scbriftlieher Begriindung bedarf. Zu derartigen LeiehenSffnungen gegen den Willen 
der Berechtigten sollen nut Universitgtskliniken und im fibrigell KrankenhAuser und Heil- 
unstalten berechtigt sein~ die yon den zustgndigen obersten Verwaltungsbeh6rden hierzu er- 
mAchtigt sind. F fir zustiindig zum Erlal~ eines derartigen Gesetzes halt Verf. den Bund. (Wgre 
ein derartiges Gesetz nicht sehwerer durebzubringen als ein Gesetz fiber Verwaltungssektionen ? 
t~ef.) ]3. MUELL~ (s 
@ H a r r y  Koenigsfeld:  Xrzfliehes Rechtsbrevier .  Miinchen:  J . F .  L e h m a n n  1958. 

98 S. Geb. DM 8.50. 
Das Bfichlein bringt Ausfiihrungen fiber das Berufsgeheimnis, den Kunstfehler, die Schwanger- 

schaftsunterbrechung, fiber Entferaung yon K6rperteilen und Fremdk6rpern, fiberldie Duldungs- 
pflicht Arztlicher EingrifIe, fiber Euthanasie, Vornahme yon Sektionen, iiber meldepflichtige 
Erkrankungen, fiber Magregeln zur Sicherung und Besserung, fiber das Honorar des Arztes, fiber 
die Haftpflicbt des Arztes u. g., also fiber eine Auswahl aus dem Gesamtgebiet der Arztlicben 
Rechts- und Berufskunde nach straf- und zivilrechtlichen Gesichtspunkten. Dem Inhalt der 
Ausfiihrungen wird man im grogen und ganzen beipflichten kSnnen, nach Auffassung des ReL 
jedoch mit ~olgender EinschrAnkung: Bei der Besprechung der sog. Kunstfehler iehlt jeder Hin- 
weis auf den so wichtigen und notwendigen Nachweis des Kausalzusummenhanges. Die Gefahr, 
dag ein Ax'zt, der mit unzureiehender Einwilligung operiert, tatsAchlich wegen einer schweren 
K6rperverletzung bestraft wird, wenn ein wichtiges Glied usw. verlorengeht, ist naeh der Er- 
fahrung des Ref. recht gering, da ibm bei einer derartigen Verurteflung Vorsatz nachgewiesen 
werden mfigte. Gerade bei den Ausffihrungen fiber die FahrlAssigkeit des Arztes w~ren Hinweise 
~uf die jetzt wieder funktionierende Beruggerichtsbarkeit am Pl~tze gewesen. Uberlegt man 
sich, ob das Buch zur Vorbereitung auf die Prfifung in der grztiichen Gesetzeskunde empfohlen 
werden kann, so mug ~ d .  die Auifassung aussprechen, dab ffir die Priifung weniger Paragraphen 
verlangt zu werden brauchen, jedoch vermehrte gedankliche Durchdringung des Stoffes. 

B. MV~LLn~ (Heidelberg) 
1%. A. V. W.  Biische: u  Iiir  die S t ra ibarke i t  bei  der huss te l lung  un-  
r icht iger  ( lesundheitszeugnisse.  J~rztl. Mit t .  (K51n) 43, 85- -87  (1958). 

Die Tatbestandsmerkmale des w 278 StGB werden,in 2 Urteilen herausgestellt. 1. BGH 
(I StR 333/56), Urteil v. 29. 1.57: Der Angeklagte - -  Vertragsarzt beim Versorgungsamt - -  hat 

:Dtsch. Z. gerichtl. ]~Ied. Bd. 47 25 


