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formelbestimmung und Vertri~glichkeitspro~e, wobei der Major-Test fiir die ,,allermeisten F~lle" 
Ms ausreiehend angesehen wird. Hinweis zur Au.s.schaltung des gef~hrlichen Universalspenders. 
Ein l~ull-Gelegenheitsspender, der selbst keine Ubertragungen oder Seruminjektionen erhielt, 
kSnne in praxi als Universalspender unter Beachtung des rh-Faktors genommen werden. - -  Die 
Themen Transfusionsst5rung, Konservierung, Frischbhttransfusion, Spender (j~hrliche Ent- 
nahme nicht fiber 1 Liter!), Eisenprophylaxe und Citratsch~den werden gestreift 

L~u (Heidelberg) ~176 
G. Sehuberth und  W. Schubert: Serologisehe Untersuehungen vor Bluttransiusionen.  
]t inweis aus der 1)raxis. [Med. Klin.,  Med. Akad., Er fur t  u. Blutspendedienst  u. 
Med. Klin. ,  Bezirkskrankenh.  , ,Heinrich Braun" ,  Zwickau.] Dtsch. Gesundh.-Wes. 
1958, 407--410.  

Kriminologie, Ge~ngniswesen, Strafvollzug 

�9 E d m u n d  Mezger: , ,u als Schicksal" nach neueren japanisehen For- 
sehungen. (Bayer. Akad. d. Wiss. Philos.-hist. K1. Sitzungsber. Jg. 1957, H. 7.) 
Mfinchen: Verlag der Bayer. Akad. der Wiss. 1957. 7 S. DM -- .70 .  

M. referiert die Arbeit des japanischen Forschers YOSmMASV (Autoreferat in Psychiat. 
Neurol, jap. 45, 455ff.), der Dozent an dem Hirnforschungsinstitut der Universit~t Tokyo ist 
und am 7.4. 40 auf der 39. Versammlung der japanischen Gesellschaft fiir Psychiatrie und ~euro- 
logie einen Vortrag fiber ,,Psychopathie und Kriminalit~t. Die Bedeutung yon Erbanlage und 
Umwelt fiir die Entstehung yon Verbrechen im Lichte der Zwillingsforschung" gehalten hat, 
weiterhin den Schriftwechsel MEZGERS mit Y. vom Mai 1956. - -  Von 18 EZ waren 9 konkordant 
(d. h. beide bestraft) und 9 diskordant (nur einer bestraft). Von 15 ZZ 15 diskordant; yon 5 PZ 
(verschieden geschlechtliche) 5 diskordant. Insgesamt haben sich also unter 38 FMlen yon 
Zwfllingspaaren nur 9 EZ als konkordant erwiesen, was Y. fiir ann~hernd repr~sentativ fiir 
Japan hMte. - -  Auch die japanischen Untersuchungen h~tten die Neigung zur Konkordanz bei 
erbgleiehen Zwillingen (bei EZ) ergeben. Gegenfiber J O ~ E S  LARGE (76,92%) besteht aber 
wesentlich weniger stark hervortretende Konkordanz (55,55%). Die hohe kriminologische Be- 
deutung des Anlagefaktors, also hier des Faktors der Erbgleiehheit, bei der Entstehung des Ver- 
brechens sei nicht zu leugnen. Aber weder der Faktor ,,Umwelt", noch der Faktor der ,,Spon- 
taneit~t" ist ausgeschaltet. Vom Verbrechen als zwingendem ,,Schicksa]" dtirfe man deshalb 
nicht reden~ RUDOLF Koc~ !Halle a. d. Saale) 

�9 Soziologie der Jugendkriminalit~it. Hersg. yon PETER HEI~TZ U. REN]~ K6NIC 
KSln.) Zft. f. S0ziologie und  Sozialpsychologie. Hrsg. yon R F , ~ K S ~ I G .  Sonderh.2.) 
K51n u. Opladen:  Westdeutseher  Verlag 1957. 188 S. DM 10.-- .  

l%E~ K6~IG-KSln sagt einleitend, dab das Sonderheft die Stellung der Kriminalsoziologie 
im Rahmen der allgemeinen Soziologie (Lehre yon den Formen und Gesetzen mensehlichen Zu- 
sammenlebens) umreil3en soll, wobei die Jugendkriminalitiit in ihrer Doppelstellung, indem sie 
einerseits in sich selber yon hSchster Bedeutung ist, andererseits, weft sie zur Vorform des ,,Ge- 
wohnheits- und Berufsverbrechers" wird, besonders beleuehtet werden soll. Zu den Regeln der 
soziologisehen Methode gehSre es, das Verhiiltnis von ,,normal" und anorma]" im sozialen Ver- 
halten einer ganz grunds~itzlichen Lrberlegung zu unterziehen. Negative soziale Akte wie Ver- 
brechen, Selbstmorde, Setieidungen usw. seien keineswegs an sich ,,anormal", sondern sie ge- 
hSrent zu jeder Gesellschaft. - -  Es gibt keine Gesellsehaft, in der alle Individuen dem Kollektiv- 
typ konform sind; durum sei abweichendes Verhalten vSllig normal. - -  Eine anorm~le Ent- 
wieklung liege erst dann vor, wenn der Anteil bestimmter negativer sozialer Akte einen gewissen 
Durchschnitt tiber- oder unterschreite. Unterschreitung ist kein Anzeiehen fiir Besserung, da 
ein bestimmter Prozentsatz an negativen sozialen Akten zu jeder Gesellsehaft geh5re. Fallen 
der Suieidrate in Kriegszeiten sei z. B. lediglich Folge der fiberm~l~igen und gewaltsamen Ver- 
einfachung des gesamten sozialen Systems. Kriminalsoziologie ist Lehre der negativen sozialen 
Akte. Nieht jedes ,,Verbrechen" ist anormal, sondern jede Gesellschaft besitzt die fiir sie kenn- 
zeichnenden Verbrechen. Die negativen sozialen Akte sind die notwendige Folge einer bestimm- 
ten sozialen Organisation. Nicht nur die Verbrechen, sondern aueh die Strafen geh6ren zu ihr. 
Die sozio]ogisehe Betrachtungsweise entwickele unangesehen der juristisehen und moralisehen 
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Schuldfrage ein rationales System des Gesellschaftsschutzes (,,d@fense soeiale"), mit dessen Hilfe 
abweichendes Verhalten soweit wie irgendmaglich zu einer Durchschnittsnorm zurfickgefiihrt 
werde. Alle fortgeschrittenen Reehtssysteme haben demzufolge immer mehr die Tendenz, ohne 
die Strafe nur mit  Erziehung - -  soweit wie fiberhaupt maglich - -  auszukommen. Das ganze 
Sehwergewicht der Forschung liege z. Z. auf der soziologisch und psychologisch ausgerichteten 
"4tio]ogie des abweichenden Verhaltens. Es gebe grunds/~tzlich zwei M5gtichkeiten soziologi- 
scher Betrachtung der Adolescenz: entweder man sieht sie als eine Stufe des menschliehen Le- 
bens, die in sich selber relevant ist, oder im Hinblick auf den Eintri t t  in die Erwaehsenenwelt, 
wobei sie zum bloJ3en Durehgangsstadium wird. Beide Betrachtungsweisen seien gleich legitim, 
ffihren aber - -  speziell auf den Gegenstand - -  in ganz verschiedene Richtungen. Abweiehendes 
Verhalten yon Jugendliehen in Riehtung auf die fortlaufende Entwicklung eines abweichenden 
Verhaltens beim Erwachsenen betrachtet, ffihre fiber den zunehmenden Verh~rtungsprozel~ 
des abweichenden Verhaltens zum ,,Berufsverbreeher". Angesichts der ver~nderten Lage der 
Familie bestehe ein ,,Normenkonf]ikt" zwisehen der Weir der Jugendliehen (,,Teenager-Kultur") 
und der der Erwaehsenen. Der Ubergang mtisse konfliktgeladen sein. Jugendkriminalit/~t ist 
somit ein ,,normales" Ph~nomen. - -  ])as Problem der JngendkriminMit/~t sei zun~ehst an die 
Lehre yore abweiehenden Verhalten anzusehliegen. Fast  jede kriminelle Karriere laufe auf die 
Jugend zurtiek. Aber nieht jedes abweiehende, aueh nicht das Kriminelle im Sinne des Gesetzes, 
miisse notwendigerweise zu einer Laufbahn des Verbreehens fiihren! Der Durehsehnittsjugend- 
liehe wird mit dem Konflikt , ,Jugendkultur" und ,,Erwaehsenenkultur" fertig und pagt sieh 
an. PETER HEI~TZ gibt dann ,,einen soziologischen Bezugsrahmen air  die Analyse der Jugend- 
kriminalit/~t". Ein groBer Tell der innerfamiliaren ,,Verbreehen" wird dnreh die Familie selbst 
erledigt. Man wolle entweder ,,das Gesieht wahren", oder die unterschiedliehe Einstellung zu 
den Polizeiorganen spiele eine Nolle. Dieselbe Erseheinung sei bei den Reehtshiitern zu beob- 
aehten. Mitglieder der Unterschicht werden oft anders behandelt, Ms die der Obersehieht. Die 
Ausbildung" krimineller" Subkulturen werde somit yon der Gesellsehaft toleriert (Problem der 
autonomen Gruppen). Der Umfang der Jugendkriminalit~t sei sehr versehieden je naeh dem, wie 
diese Grenze gezogen werde. Die Maehtdemonstration der Erwaehsenen, die mit H.iag gemischte 
Ablehnung, maeht jegliehe Wiedereingliederung unm6glieh. Die Soziologie der Jugendkrimi- 
nalit~t habe sieh einerseits mit den ~dminellen Aspekten dieser typisehen Subkultur zu befassen, 
andererseits aueh mit der Erkl~rung bestimmter Mlgemeiner Verhaltensdispositionen, deren 
Entstehung in Kindheit und Jugend zu suehen sind nnd die offensichtlich aueh eine Fortsetzung 
der kriminellen Karriere fiber die Adoleszenz hinaus begiinstigen. Aggression und Frustration 
spieler eine groBe Rolle. Das Problem der schwaehen inneren Aggressionskontrolle habe ODETTE 
PttILIPI'ON in Fall 2 ersehiitternd dargestellt. Die Gewissensbildung komme in der Regel schon 
im Vorschulalter zum Absehlul3. Das Ergebnis dieses Prozesses erscheine durch gewisse inner- 
familigre Beziehungen bedingt zu sein. - -  Die innere Kontrolle miisse immer in ihrem Verhgltnis 
zu Selbstbild und Ideal-Ich gesehen werden. Zwisehen beiden gibt es oft Konflikte (Seham- 
gefiihl und Schuldgefiihl). - -  Im folgenden werden an Hand einer Zusammenschau der vor- 
gelegten Arbeiten wichtige Aspekte des Bezugsrahmens ausfiihrlich diskutiert, innerhalb dessen 
man die Jugendkriminalitat als Massenerscheinung sehen k6nne: 1. Emanzipation yon der Fa- 
milie, 2. Statusunsieherheit der Jugendlichen, 3. Kulturkonflikt, 4. Mannlichkeitskomplex, 
5. Neigung znm Autoritarismus, 6. Frustration. - -  Im 2. Tell behandelt GERD BIERlVrANN die 
Vorstufen, Reaktionsformen und Ersatzsymptome kindlicher Verwahr]osung an Hand yon in- 
struktiven F/~llen. Versagung und Gewahrenlassen, Zwang und Freiheit stellen die gugeren 
Pole der Erziehung dar. Ihr GleichmaB werde bei steter Liebeszuwendung erreieht und bestimme 
den Erziehungserfolg. Nur eine subtile tiefenpsyehologische Kenntnis der Kinderseele ermag- 
liche es, die yon Sehu!dgefiihlen, Strafbediirfnis, Wiederholungs- und Gest/indniszwang ge- 
plagten Kinder gerecht zu beurteilen. D~s Problem des Autorit/~tskonfliktes sei nicht zeit- 
gebunden. Die Jugendverwahrlosung sei als Tendenz der allgemeinen Grundha]tung einer ganzen 
Generation nieht eine Ausnahmeerscheinung der vom Kriege betroffenen L/inder, sondern Aus- 
druek der spezifischen gesellsehaftlieh-geistigen Notsituation unserer Zeit. Eine Grundursaehe 
der Jugendverwahrlosung sei naeh 1V-[ITSCtIERLICtI die ,,Vereinsamnng" (sog. ,,Kaspar-Hauser- 
Komplex") in der Masse. Mangels pr/~gender Vorbilder in I-Ieim und Anstalt bleibe das Ieh beim 
Kinde oft sehwach. - -  Die Bindungslosigkeit des zur Verwahrlosung neigenden Kindes, nach 
H~DER ,,das verwaisteste der Natur" ,  erfordere intensive psyehohygenisehe Magnahmen. 
Die Konsolidierung gef~hrdeter und gestarter Familien stelle eine wichtige Aufgabe air  Ffir- 
sorge und Erzieher dar. In  unserem allseits gefghrdeten Dasein sei sie die wichtigste Prophylaxe 
einer latent drohenden Jugendkriminalitgt. - -  I'IEZ*RY gibt dann einen Uberblick fiber neuere 
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Untersuchungen, die sich mR den Beziehungen zwischen Delinquenz, Richtung der Agressivit~t, 
biochemischen Prozessen, Gesehwisterfolge und der Frage, durch welchen Elternteil die Be- 
strafung erfolgt, befassen. Die Affekte beruhten auf 2 Bedtirfnissen: 1. auf dem Bediirfnis naeh 
Entladung yon negativem Affekt und 2. auf dem Bedrirfnis nach Empfang yon positivem Affekt. 
Die psychiatrische und bioehemisehe Forschung weise auf die Bedeutung dieser beiden Bedtirf- 
nisse ftir das Funktionieren des vegetativen Nervensystems hin, die soziologische und psycho- 
logisehe auf ihre Bedeutung fiir die Prozesse der Abweichung und Konformit~t des Verhaltens 
in der Interaktion zwisehen einzelnen Personen. - -  WOLF MIDnENnORF macht Bemerkungen 
zur sozialen Prognose, insbesondere in bezug auf Jugendliehe. Zweck der sozialen Prognose sei 
Vermeidung yon Leid, Schaden und Kosten durch frtihzeitige Erkenntnis der PersSnliehkeit 
des Rechtsbrechers und dureh sofort einsetzende zweckentsprechende Behandlung, die einen 
erneuten Rechtsbruch verhindere. Insbesondere wird hier auf das Buch yon E. Finny: ,,Der frrih- 
kriminelle Rriekfallsverbrecher", Basel 1951 und die Empfehlung des 3. internationalen Krimi- 
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nologenkongresses London 1955 auf Anwendung der ,,prediction tables lm Sinne des Ehepaares 
GLVECK verwiesen. Der Jurist  miisse im ,,team work" mit Soz~ologen, Kriminalbiologen (Xrzten) 
und Psychologen sieh mehr den mensch]ichen Problemen zuwenden~ ::Die Gewinnung objektiver 
wissenschaftlicher MaBst~be verhindere die unterschiedliche iRe~htsprechung der (~eHchte. 
Die vielseitigen Prognose-Tafeln ermSglichen d a s . -  Der Aufsatz yon Jou~  BARROI~ MAYS 
,,Jugendkriminalit~t und Subkultur" is t  eine Zusammenfassung des 4. Kapitels Seines Buches 
,,GRowING up in the City" (Liverpool University Press 2. Aufl. 1957). Er analysiert die Krimi- 
nalit~t yon 80 befragten Knaben als einen Aspekt der Verhaltensmuster in einer sozial unter- 
privilegierten Naehbarsehaft. Das Problem der Verbrechensverhiitung mrisse mehr soziologisch 
als psychiatrisch angegangen werden. Es erfordere eine Kenntnis jener sozialen Krafte, yon 
denen die Kinder in solchen Bezirken angetrieben werden. Jede Ma$nahme, die in unmittel- 
barem Widerspruch zum Impuls der Gruppe stehe, werde nicht nur fehlschlagen, sondern kSnne 
sich auch - -  selbst wenn sie teilweise erfolgreich sei - -  zum Sehaden der geistigen Gesundheit 
der Gruppenmitglieder auswirken, indem sie als Folge der Isolierung Angst erzeuge. - -  ArmERT 
K. Cous.~ erl~utert in seinem Aufsatz ,,Kriminelle Subkulturen", dab Jugendkriminalit~t zur 
Hauptsache in der Teilnahme an kriminellen Subkulburen bestehe, die ihrerseits yon der weiteren 
sozialen Struktur abh~ngig seien (Kulturiibertragungstheorie der Delinquenz yon SUTUERLAND. 
S~AW und McKAY.) Es werden gebracht die Theorie der Subkulturen, die deliqnente Subkultur 
der Arbeiterklasse, die Delinquenz der Mittelklasse und eine vergleichende Soziologie der Jugend- 
kriminalit~t. - -  ODETTE I~ILIPPOI~ bringt an Hand yon 9 Fallen in ihrem Aufsatz die Unter- 
schiede in der Kriminalit~t zwischen Knaben und M~dchen. Es werden die Ursachen und die 
spezifischen Merkmale der Geschlechter und ihre Folgen ffir die Kriminalit~t aufgezeigt. - -  In  
einer Einzelfallstudie geht HA~s ZVLLm~ auf hintergrfindige Triebfedern yon Eigentums- 
delikten ein. Vermahnungen seien besser als Rache- und Vergeltungsstrafen. Nur der Jugend- 
liche sei ,,gut", der aus freien Stricken, d. h. aus Verantwortungsgefiihl und N~chstenliebe, auch 
aus Liebe zu den absoluten Forderungen des Ethos gut sei. Wer aus Angst , ,gut" sei, sei nur 
feige. Die Strafe miisse bessern und erziehen. Zur Riickkehr in die Gemeinsehaft werden rein 
angepaftte, tiefenpsychologiseh fundierte Nacherzi..ehung oder psyehotherapeutische l~aBnahmen 
gefordert. - -  DAVID J. BORnNA bringt in einer Ubersicht i~ber die einschl~gige amerikanische 
Literatur die haupts~chlichsten Forschungsergebnisse aut dem Geblet der Jugendkriminalitat 
seit 1930. Er  unterscheidet die Zeit vor und nach dem zweiten Weltkrieg. Beziiglich beider Zeit- 
spannen unterseheidet er zwischen d e m  traditionell soziologischen~ dem psychologischen und 
dem konstitutione]l-biologischen Ansatz. Um das Jahr  1943 seien 2 Ziige festzuste]len, aus denen 
einige sozialpsychologische Typologien yon Delinquenten hervorgegangen seien. Von soziologi- 
seher Seite stammten die ArbeRen yon LI~nESMITU und DUNIIAM, die Neuformulierungen yon 
SVT~ERLA~D und die Auregungen yon I~IElfIER betreffend die Verwendung yon Idealtypen. Aus 
der Psychiatrie und Psychologie seien die allgemeine Tradition der diagnostischen Klassifi- 
zierung und spezifischer die waehsende Anerkennung sozialer Elemcnte bei der Entstehung der 
Kriminalit~t gekommen. - -  Zum Schluft wird dem wcsentlichen Trend, der Konvergenz sozio- 
logischen und psychologischen Denkens auf dem Gebiete der Jugendkriminalitat seit dem 
zweiten Weltkrieg, ein Abschnitt gewidmet. Die amerikanische Kriminalit~tsforschung sei z. Z. 
in erster Linie sozialpsychologisch. - -  Vom Standpunkt der Breufe, die sich mit  Kriminologie 
befassen, und yore Standpunkt der dafrir zust~ndigen Beh5rden erschienen die letzten 15 Jahre 
in den USA allerdlngs als die ,,Epoche des Psychiaters". Wo]lte man in kurzen Worten eine 
Theorie der Delinquenz aufstellen, die in den USA weitgehend angenommen wiirde, so miiBte sie 
folgendermaBen lauten: ,,Die friihe famili~re Umwelt eines Kindes ist voller Entbehrungen und 
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frustrierend, und dem VerhMtnis zwischen Eltern und Kindern mangelt es an W~rme und Liebe. 
Die sich daraus ergebende :Feindseligkeit, Bitterkeit und Unglfickliehkeit veranlassen das Kind, 
delinquent zu werden". - -  Die Broschiire ist insbesondere wegen der Literaturangaben sehr 
wertvo]l. AUe, die nicht bei Ex~cE~ und der Kriminalbiologie alterer Pragung stehenbleiben 
wollen, mfissen sieh mit diesen soziologischen und psychologischen Arbeiten befassen und diese 
kritisch verarbeiten. RUDOLF KOC~ (Halle a.d. SaMe) 

August  Wimmer :  Das Zufallsproblem beim fahrl~issigen Verletzungsdelikt. 1Yeue jur.  
Wschr .  A 1958, 521--524. 

Es heil3c o~t, Bestrafung einer fahrlassigen Verletzungs- oder TStungstab im StraBenverkchr 
sei ,,verschamte Zufallshaftung" (RAnBRueH), das Delikt erhalte seinen objektiven Unwert nur 
durch den (zufMligcn) Er]olg. Dcm ist aber nicht so : wenn einc Verletzung ,,generell vorausseh- 
bar", d.h. im fiberschaubaren Wirkbereich der Gefahrhandlung nach der Erfahrung mSglich 
war, so erhalt die vom Tater begangene Gefahrhandlung objektiven Unwert. Dcr Erfolgsunwert 
der verursaehten Vcrletzung ist unter Strafe gestel!t wegen des Verhaltensunwertes des gefahr- 
lichen Handelns. Dieses bereitet erst dem Zufall das :Feld. ,,An-sich-Gefahrlichkeit" und 
,Zufallsge~ahr" bilden die ,,Gesamtgefahrlichkeit" der Handlung. Diese Gedanken werden 

rechtsphilosophisch naher ausgeffihrt~, u~ter ErSrterung der verschiedenen Zufallsarten. Zum 
Beispiel !st aueh die Erfolgsherbeiffihrung dnreh ErmOglichung eines irgendwie un]allvergr'6. 
flernden Zufalls verbotenes Unrecht. Die~Verantwortung des Taters umfal~t auch die Schadens- 
]olge. ,,Unrecht und Sehuld der Verletzungstat stecken also weder allein in der Handlungsseite, 
noch allein in der Erfolgsseite, sondern in beiden." Die :Frage, warum den einen Tater cine grO- 
6ere Erfolgsschuld trifft als seiner Handlungsschuld entsprieht und umgekehrt, kann unsere 
Erkenntnis allerdings nicht beantworten. - -  Abschliel]end einige praktische Vorschlage de 
lege ferenda. SC~ILEYER (Bonn) 

C. Koenigs: Jugendliehe Rechtsbreeher vor Geriehten. Bericht nach MAx Ga~CHUT : 
Juveni le  Offenders before the Court Oxford, Clarendon Press, 1956. Prax.  
Kinderpsyehol .  6, 177--183, 219--228 (1957). 

Es handelt sich um die Wiedergabe einer fiberwiegend statistischen Arbeit, deren jeweilige 
AbschluBka~i~l yon dem Berichterstatter in enger Anlehnung an den englischen Text wieder- 
gegeben werden. Bei dem groBen Umfang ist eine genane Wiedergabe nicht m6glich und Ref. 
muB sich daher auf eimge wichtige Punkte beschranken. Englische Jngendgerichte sind in erster 
Linie zustandig ffir Straftater~ Jugendlieher im Alter yon 8--17 Jahren. Ihre Zustandigkeit er- 
streckt sich auch auf Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche, die im weiteren Sinne ffir- 
sorge- und schutzbediirftig sind, betrcffen. Das sind: 1. Kinder mit ganz bestimmten Sym- 
ptomen yon Verwahrlosung infolge ungenfigender elterlicher :Ffirsorge, 2. Kinder, die selbst 
Opfer yon Verbrechen wurden. - -  ]~ei den englischen Jugendgerichten ist die Zahl der jugend- 
lichen Straffalligen bedeutend hSher als die Zahl der Nichtkriminellen. 1938 standen ir~ Eng- 
land und Wales 61 l l0  Jugendliehe vor Gericht. Davon wurden 27875 eines anklagesehr~_ftlich 
zn ver~olgenden Vergehens und 27 395 eines nicht anJdageschriftlich zu verfolgenden Vergehens 
iiberffihrt. 2366 Jugendliche waren ~n~cht kriminell. Von 1000 vor dem Richter stehendcn 
Jugendlichen waren 1938 38,7 und 1950 58,8 :Ffirsorge- und Schntzbedfirftige. Entsprechend 
der englischen Verfahrensweise hat der Richter groBe Bewegungsfreiheit. Er kann 1. zu dem 
EntschluB kommen, dab in einem besonderen :Fall am besten i~berhaupt keine Ma[3nahmen zu 
ergreife~ sind, er kann 2. konstruktive MaBnahmen anordnen: Bewiihrungshil/e bzw. Probation, 
Obhutsver/i~gung an einc geeignete l~erson, Einweisung in eine Fi~rsorge-Erziehungsanstalt, er 
kann 3. Bestra/ung anordnen: Geldstrafe odor Unterbringung in einem Bewahrungsheim. - -  
In dem typischen Nachkriegsjahr 1950 wurden bei insgesamt 41910 schwereeren Delikten in 
fiber 25 % keine Mal]nahmen ergriffcn, bei 72,5 % konstrllktive MaBnahmen, meist Bewahrungs- 
hilfe und, falls die Entfernung ans dem Elternhaus n6tig war, haufiger Einweisung in :Fiirsorge- 
Erziehungsanstalten als Obhutsverfiigungen angcordnet. Der Anteil der nicht bedingt oder 
bedingt Entlassenen blieb in Zeiten steigender Jugendkriminalitat erstaunlich konstant (1938: 
30,9 %, 1950:29,9 %). Der Anteil konstruktivcr MaSnahmen verringerte sich yon 88,9 % auf 
72,5%, wahrend der Anteil der StrafmaBnahmen sieh yon 9,2% auf 26,2% erh6hte. Die Zahl 
dcr jugcndlichen Straffalligen, deren Delikte zu sehwerwJegend ffir eine Entlassung waren, 
stieg um 52,4%, die Zahl der zu Geldstrafen Verurteilten sticg gleichzeitig um 300,5%. - -  Die 
spezifizierte Kriminalitatsquote war mit 51% far altere Jungen am hSchsten, far jt~ngere Jnngen 
dank der gei{ngen Zahl der Straffalligen unter 8--9jahrigen mit 39% wcniger hoeh, fiir Mtere 
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M&dchen mit 6,5% und ftir jfingere Madchen mit 3,4% deutlich niedriger. Es ergeben sich a~er 
groBe Unterschiede in den einzelnen Polizeidistrikten. Hier zeiehnet sich ein typisehes Bild ab: 
Meistens sind es groBe Fabrikst~dte oder Hafen mit der tibliehen Struktur einer industriellen 
Bev6!kerung, einem hohen Prozentsatz an kleinen Einkommen, betr~chtlicher, aber nicht ex- 
cessiver S~uglingssterbliehkeit and erheblicher Erwachsenenkriminalit~t.- Bei der Nachprfifung 
der sps Ffihrung der Straff~lligen zeigt sich, dal~ Erfolg und MiBerfolg Hand in Hand mit 
der Schwere des Deliktes gehen. Die pers6nliehen Voraussetzungen and hauslichen Verhiiltnisse 
des einzelnen Individuums sind yon grfBter Bedeutung. 5 Faktoren eharakterisieren einen 
schleehten persfnliehen Lebenshintergrund: a) unvollst&ndige Familie, b) DisharmonJe in der 
t~amilie, c) Mangel an Disziplin in der Familie, d) Verbrechen bei Familienangehfrigen, e) Fehl- 
anpassung in der persfnlichen Vorgeschiehte. 30% der Jungen mit gutem und 43% der Jungen 
mit sehlechtem persfnliehem Lebenshintergrund wurden rfickf~llig. - -  10 Jahre naeh dem 
KIqege besteht der allgemeine Eindruck, dag die Hoehflut der Jugendkriminalit~t m England 
und Wales zurfickgeht. Welches die Grfinde ffir die kfirzliche Abflachung der Kriminalit~tsgruppe 
auch sein m6gen, sic scheinen unabhiingig yon der Bevorzugnng der einen oder anderen Behand- 
lungsweise durch 6rtliehe Richter zu sein. - -  GroBe Bcdeutung haben in den letzten Jahren die 
.verbcssernden und vorbeugenden MaBnahmen gefunden. Hierzu haben vor allen Dingen die 
Gesetzgebungen der letzten Jahre erheblich beigetragen. Dies ist in Kfirze der Inhalt des 
Berichtes, der allerdings so auBerordentlich viel und hoehinteressantes Material enth~lt, dal~ 
auf vieles bei der Wiedergabe verziehtet werden muBte. Ffir jeden, der sich mit der Frage der 
Jugendkriminalit~t zu besch~ftigen hat, bitter dieser Berieht eine Fundgrube allerersten Ranges. 

K. HO~'~EIEI~ (Stuttgart) ~176 
H. 01liver, P. lllossy et G. Bobis: Consid6rations critiques sur la valeur du t6moig- 
nage sensoriel. Denx~me note:  essai de classification des alt6rations de t~moig- 
nage sensoriel. (Kritische Be t raeh tungen  fiber den Wer t  sinnlicher Zeugenbe- 
weise. Zweite Note:  VerSuch einer Einte i lung ihrer F~lsehung.) [Soe. de NI6d. 
L6g. et Criminol. de France.  l l .  VII .  1955] Ann.  m6d. 16g. 35, 199--209 (1955). 

Die Verff. zerlegen ausffihrlich den psychophysiologischen Aufbau des sinnlichen Beweises 
and seine Stfrungen: Sic unterscheiden folgende Komponenten: die Wahrnehmung, das Empfin- 
den, die Vorstellung und den Ausdruek. 1. Die Irrtfimer des Wahrnehmens sind gut bekannt: 
sirmliche Irrungen, optisehe T~usehung, Sinnestauschung (haupts&chlich bei subakutem Alko- 
holismus and Delirium tremens). Es ist notwendig, sic yon den ioathologischen Sirmenverfal- 
~ehmlgen zu unterseheiden, die chroniseh werden bei gewissen Psychopathen. 2. Die Hcftigkeit 
und Qualit~t einer Empfindung h~ngen yon der gleiehzeitig entstehenden ab. Die natfirliehe 
Unsicherheit der Sinnesorgane kann dureh mehrere pathologische Zust~nde geffrdert werden. 
Bus Sehen und das Gehfr kommen niehtsdestoweniger i n  der Entstehung eines Beweises in 
Betracht. Geruch and Tastgeffihl miissen sehr vorsichtig bewertct werden. Der Geschmack hat 
keinen konkreten objektiven Wart. 3. Mit der Vorstellung erreichen wir die 3. Etappe des Zeugen- 
beweises. Sie h~ngt vollst~ndig vom Ged~chtnis und der Einbildungskraft ab und kann griindlieh 
yon den affektiven Bestandteilen ge~ndert werden. 4. Der Ausdruek bildet den letzten Terrain 
dieser Kette. - -  Im Rahmen der Masse yon Erinnerungen denkt der Zeuge bei seiner Vorstellung 
des Tatbestandes nur an das ffir ihn durehaus Notwendige seiner Erkl~rung, das aber vielleicht 
der reinen Wahrheit nicht entsprieht. Die Suggestion and Autosuggestion (wo das Subkonseiente 
eine groBe Rolle spielt) befestigen das Bild seines Standpunkts und ver~ndern in groGem MaBstabe 
seine Aussagen. Die Verff. werden die praktischen Folgerungen dieser Zerlegung des Zeugen- 
beweises in sp~teren Ausffihrungen klarlegen. A.J .  CHatrMO~ (Strasbourg) 

H e r m a n n  Mannheim:  ~ber  einige neuere Entwieklungstendenzen in der kr imino-  
logischen l%rschung. Nschr. Kriminol .  u. Str~freehtsreform 40, 1- -22 (1957). 

Verf. stellt zun~chst die Strafreehtwissenschaft als eine normative und normenauslegende 
Wissenschatt der Kriminologie, die sich mit Erfahrungen, der bescheidenen Konstatierung yon 
Tatsachen befal?t, gegenfiber. Nach einer Besprechung der Rolle der Kriminologie bei der StraL 
reehtsreform und einem Hinweis auf die nationalen Verschiedenheiten sowohl der Strafreehts- 
wissenseha~t als auch der Kriminologie wird noch die wissensehaftliche Behandlung in den ver- 
schiedenen Landem gestreift, wobei interessant ist, dub die Kriminologie auf dem Kontinent 
im allgemeinen der juristisehen Fakultgt, in Amerika dagegen der Soziologie zugeordnet ist. - -  
Bei einem ~berblick fiber die bisherige kriminologische Forsehung unterscheidet Verf. ein vor- 
wissensehaftliches Stadium, ein halbwissenseh~ftliehes Stadium und ein wissensehaftliches 
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Stadium. - -  Die Entwieklungstendenzen in der kriminologisehen Forsehung zielen auf eine 
grSgere Beachtung der Soziologie und auf eine l)berpriifung der Stellung des Xausalbegriffs 
hin. Man hat mit der Vorstellung yon der M6glichkeit einer allgemeinen Verbreehensursache 
zugunsten einer Kombination zahlreieher Faktoren aufgergumt nnd zweifelt sehlieglieh die 
M6gliehkeit einer Erkenntnis der Verbreehensursachen fiberhaupt an, da sieh bisher eine Theorie 
naeh der anderen als nnbrauehbar e1~-iesen habe. Die Typenforsehung ftihrt zur Frognosen- 
forsehung, bei der heute die statistisehe Erfahrungstabelle eine groBe Rolle spielt, die jedoeh 
dnreh individuelle, psyehologisehe und aueh soziologische Methoden zu erg~nzen ist. - -  Die 
Kriminalsoziologie schlieBlieh l~8t sich in 3 Hauptabschnitte einteilen, die Verf. dann noeh im 
einzelnen besprieht: Die Probleme der gesellschaftliehen Institutionen, der einzelnen geographi- 
sehen Distrikte und die der gesellschaftliehen Gruppen. G6PrI~GEI~ (Heidelberg) ~176 

Kuns t f eh l e r ,  Arz t e reeh t ,  med iz in i sch  wieh t ige  6 e s e t z g e b u n g  und R e e h t s p r e e h u n g  

Ph l4  R a y m o n d  T o u r n a y :  De la responsabi l i t6  m6dicale  et de celle de eer tahls  exper ts .  
(Die V e r a n t w o r t l i c h k e i t  des Arz t e s  u n d  de r  Sachve r s t~nd igen . )  Bull .  S o c . F r a n c e  10, 
Suppl . ,  3 - - 6 0  (1957). 

Verf. berichtet sehr ausffihrlich (Gutachten, Gerichtsurteil usw.) fiber einen sehr interessanten 
Fall  grztlicher Verantwortlichkeit, in den er pers6nlich verwickelt war. - -  Es handelt sich um 
den pl6tzlichen Tod einer 29j~hrigen Apothekerin in seiner Praxis, die er wegen schwerer chroni- 
scher KreislaufstSrung der unteren Glieder (Acrocyanose, Livedo, Zellgewebsentziindung) be- 
handelte. Nachdem die klassische ]~ehandlung versagt hatte unternahm Verf., Spezialarz~ fiir 
Kreislaufst6rungen, eine Knr arterieller Injektionen mit Posthypophysien nach PRATESlS Ver- 
fahren. - -  Am 4. 2. 1952 erfolgte langsam (8--10 rain) die 1. Injektion (5 U. I. verdiinnt in 
10 cm a physiologischer Kochsalzl6sung) in die linke A. femoralis. Patientin zeigte nur wenig 
StSrungen: leichte Brustkorbbeklemmung, gelinder Schwei8. Wiederholte Injektion am 3. 3., 
24. 3. und 21.4. Eine Besserung lokaler Natur wird festgestellt: Erwi~rmung der GliedmaBen, 
verminderte Cyanose. ~ Am 12. 5. 1952 bei der 5. and letzten Injektion, als kaum 1/4 des Inhalts 
der Spritze verabreicht war, riehtete sich die Patientin auf, erklgrte, sie ffihle sich nicht wohl 
und starb irmerhalb einiger Minuten trotz sofortiger Hilfe. - -  Die Obduktion ergab einen kleinen 
subduralen Blutergu8 der sich hauptss auf die linke Hirnw61bung erstreckte. Lungen: 
starker Blutandrang, ohne Schwellung, rechts Infarkt. - -  Von den Angeh6rigen wurde gegen 
den Arzt eine gerichtliche Klage angestrengt. Die grztlichen Gutachter folgenl, da8 die Gefahren 
wiederholter Neurohypophyse-Injektionen nicht im Verh~ltnis mit  den verhgltnismggig leichten 
Krankheitserscheinungen einer Acrocyanose der unteren Gliedma~en stehen. - -  Die 16. Straf- 
kammer der Seine verurteilte daher am 22. Mi~rz 1956 den Arzt wegen strafbarer Unvorsichtig- 
keit. - -  Verf. legte Berufung ein nnd stfitzte sich auf eine sehr sorgfgltige Beweisfiihrung und 
auf GutaehteI~ zahlreicher Professoren. - -  Die 12. Kammer des Pariser Appellationshofes in 
ihrem am 13.5. 1957 ausgesprochenen Urteil erkannte die Berechtigung der Berufung an mit 
der Begrfindung, ,,daI~ die Anwendung einer solchen Therapeutik an sich selbst und aus sieh 
einzig allein nicht als ein Fehler betrachtet werden konnte; dag die Acrocyanose eines jungen 
Madchens jedes in normaler Weise gefahrlose Heilmittel rechtfertige; dag der Tod vielleicht 
nicht durch dieses Heilmittel verursacht wurde (4/4 der Spritze wurde nur injektiert), sondern 
durch einen nnerwarteten sympathischen Reflex (Reilly)". - -  Das 1. Urteil wurde somit ffir 
ungtiltig erklitrt, der Angeklagte freigelassen nnd die AngehSrigen mit ihrer Klage abgewiesen. 

A. J.  CAV~rO~T (Stral~burg) 
Georg  Hero ld :  H a f t u n g  des Arz tes  bei V e r o r d n u n g  sehadenbr ingender  Arzne imi t t e l .  
Med.  Mschr.  12s 1 2 5 - - 1 2 6  (1958). 

Die Bundesrepublik hat  immer noch kein verabschiedetes Arzneimittelgesetz. Bezieht der 
Arzt ein neues Mittel aus einer Apotheke, so besteht eine gewisse Gewi~hr fiir die Unsch~dlich- 
keit des Prgparates, delta der Apotheker ist zu einer T3berpriifung, soweit m6glich, an Hand der 
Angabell des Herstellers fiber die Zusammensetzung verpflichtet. Der Arzt kann sich mit diesem 
Hinweis aber nicht vSllig entlasten (Sorgfaltspflicht). Ohne eigenes Nachdenken nnd Priifung 
darf der behandelnde Arzt sich uuch nicht auf einen Artikel in einer Faehzeitschrift verlassen 
(evtl. Soldschreiberei, Ref.). Bei giftigen Drogen muB der Arzt nicht selten bei der Klinik, die 
das Mittel erprobt hat, Rfickfrage in bezug auf seinen speziellen Fall  halten (Nebenwirkungen, 
Ref.). Der Umfang der Priifungspflicht des Arztes wird sich im wesentlichen danach zu richten 


