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15--50% intravasculi~r zerstSrt. - -  Es wird angenommen, dab Zellen, die ein Komplement 
gebunden haben, leichter yon der Leber entfernt werden. Die BlutkBrperehen, die kein Komple- 
ment gebunden haben, werden yon der 3lilz zerstSrt. KLOSE (Heidelberg) 
S. Seidl u n d  W. Wagner :  Yergleiehende Untersuehungen zur Frage der Rh-Be- 
s t immung.  [Forsehungsst.  f. Blutspendewesen,  Staatl .  Inst .  f. Tollwutsehutzimpfg. ,  
Potsdam.]  Z. iirztl. Fortbi ld.  52, 517--520 (1958). 

Kommt nur ffir Kliniker in ]?rage, die auf dringende Bestimmung des l%h-]?aktors D/d an- 
gewiesen sind bei Transfusionsindikation. - -  Verff. warnen vor t~h-Schnellbestimmungs- 
methoden. - -  Sie mfiBten noch auf die Notwendigkeit positiver und negativer Kontrollen hin- 
weisen. KLOSE (Heidelberg) 

Vishnu Sarma: Blood transfusion in obstetrics and gynaeeology. [Govt. Women  and  
Child. Hosp., Egmore,  Madras.] J.  I n d i a n  reed. Prof. 4, 2195--2201 (1958). 

G. IIerold: t taf tet  der Arzt, wenn bei einer Bluttransfusion die Blutkonserve ver- 
weehselt wird~. Ned. 5Isehr. 12, 634--635 (1958). 

Verf. beriehtet fiber ein in der sowjetzonalen ,,Neuen Justiz" (nicht, wie er zitiert ,,Die 
Justiz"; das ist das Justizamtsblatt yon ]~aden-Wfirttemberg!) verSffentlichtes Urteil des 
Kammergerichts (Ost) vom 12.3.57, mit welchem der ]?reispruch eines Arztes best~itigt worden 
ist. ]?fir zwei aufeinander iolgende Operationen waren :glutkonserven nach Vertr~glichkeits- 
priifung bereitgestellt worden. Nit der Herbeischaffung am 3/iorgen der Operationen waren 
mehrere Sehwestern befagt gewesen; dadureh kam es zur Verwechslung. Der angeklagte Arzt 
prfifte, Ms bei der einen Patientin eine Bluttranslusion erforderlieh wurde, zwar Kontrollzettel 
und Etikett auf Ubereinstimmung, aehtete abet nieht auf die Namensbezeichnung. An den 
~;olgen der Verwendung des verweehselten Blutes st~rb die Patientin. Der FFreisprueh des 
Arztes wurde dahin begriindet, dab die technisehen Vorbereitungen Sache der gesehulten Hilfs- 
kr~fte gewesen seien; der Arzt h~tte voraussetzen dfirfen, dab er die ffir diese Patientin bestimmte 
Blutkonserve zugereieht bekam, wobei er lediglieh verpfliehtet gewesen sei, die Durehfiihrung 
der Kontrollen, die bei der BlutspenderzentrMe stattgefunden hat, zu fiberprfifen. Der hohe 
Stand der 1Y[edizin bringt zwangsl/~ufig eine Aufgabenteilung mit sich, die auch in strafreeht- 
lieher Beziehung beriieksichtigt werden muB. ])as Kammergericht (Ost)..hat neben Ausfiihrungen 
allgemeiner Art ausdrfieklieh hervorgehoben, dab eine Kontroll- und Uberwaehungspflieht des 
Arztes gegenfiber den unterstellten Hiliskr&ften damit nieht verneint werde; eine solehe bestehe 
insbesondere dann, werm der Arzt Nachl~ssigkeiten bemerkt babe. Kein Vorwurf sei daraus 
herzuleiten, dab der Arzt sieh den Namen der Patientin nicht gemerkt, sondern sieh ganz auf 
deren Zustand konzentriert habe. KONRAD H32NDEL (Mannheim) 

Kriminologie, Gefiingniswesen, StraIvollzug 

@ Theodor Kleinknecht  und  I t e r m a n n  llliiller: Kommenta r  zur Strafprozel~ordnung 
und zum Gerichtsverfassungsgesetz. Mitbegr. yon  IJEO:NItARD t~EITBEI%GEIL Niit 
Kos t enanhang  yon  ROLF LANGMAInR. 4. neubearb,  u. erw. Anti.  D ~  69.80. Darm- 
stadt-Nfirnberg-Diisseldorf-Berlin:  Fachverlag Dr. N. Stoytscheff 1958. 1688 S. 

Dec ,,KMl%-Kommentar" ist zu einem Begriff geworden. Er zi~hlt zu den beliebtesten 
Werken seiner Art. Die Ausgabe der 4. Auflage hat den Vorzug, in ]?orm eines neuen ]?ormats 
sehr viel handlicher geworden zu sein, obgleich der Umfang nicht abgenommen hat, sondern 
erweitert wurde. Abgesehen yore Kostenanhang (in welchem gerade das Gesetz fiber die ]~nt- 
sch~digung yon Zeugen und Sachverst~ndigen und das gleiche ffir ebrenamtliche Beisitzer bei 
Gerichten nicht kommentiert ist) bat der StPO-Kommentar, in den sich jetzt nut noch 2 Autoren 
teilen, Erweiterungen unter ]3eriicksichtigung des neuesten Scbrifttums und der jfingsten Ent- 
scheidungen gefunden. Ein sehr umfangreiches Sachregister ermSglicht das miihelose Zurecht- 
linden in dem umfangreichen Werk. Einige Einzelheiten: Der Sachverst~ndige braucht in der 
Hauptverhandlung w~hrend der Beweisaufn~hme nieht anwesend zu sein; es kann genfigen, 
ihn davon zu unterrichten (w 80). - -  Im Zusammenhang mit der Anstaltsunterbringung zur 
Beobaehtung auf den Geisteszustand (w 81) wird nieht erwiihnt, was zu geschehen hat, wenn 
nach Verbrauch der HBchstdauer yon 6 Wochen ein Obergutachten eingeholt werden muB. - -  
LumbMpunktion und ]~ncephalographie werden als zul/~ssig bezeichnet (gemeint ist offenbar: 
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auch ohne Einwilligung des Beschuldigten), weft keine Gefahr ffir die Gesundheit bei Personen 
yon normaler k6rperlicher Konstitution besteht. An anderer Stelle heiBt es dann aber, dab yon 
einem l~achteil ffir die Gesundheit aueh dann zu spreehen ist, wenn eine dauernde oder mindestens 
erhebliche Beeintrachtigung des Wohlbefindens fiber die Untersuehungshandlung hinaus wirkt 
(w 81a). - -  Jede Untersuchung ist nur zur Feststellung erheblieher Tatsaehen zuli~ssig und daft 
daher ,,nieht ein Fe]d beliebigen Nachforsehens" sein. Aueh mit Einwilligung des Beschuldigten 
dfirfen keine Untersuehungen durchgeffihrt werden, die gegen die guten Sitten verstoBen 
(w 81 a). - -  Da der arztliche Saehverstandige dem Beschuldigten nicht nur als Gutachter, sondern 
untrennbar auch Ms Arzt und Helfer gegenfibertritt und da ihm in dieser Stellung Geheimnisse 
anvertraut werden, deren Kenntnis ffir die Erstattung des Gutaehtens nicht unbedingt not- 
wendig ist, gilt in diesem Rahmen die Geheimhaltongspflicht des Arztes auch gegentiber dem 
Gerieht (w167 53, 76). - -  Von der Anerkennung der Leiehe abgesehen, kann der Besehuldigte auch 
,,angehalten werden, der Sektion beizuwohnen, ist dazu jedoch nieht verpflichtet" (w 88). 

RAVSCEKE (Heidelberg) 
@ Gustav Nass: Eriorschung der T~iterpersSnlichkeit im Ermittlungsverfahren. KSln 
u. Berl in:  Carl H e y m a n n  1958. 48 S. DM 6. - - .  

Veff. ist Regierungsrat im hessischen Justizministerium und gibt aus der forensischen Praxis 
heraus 3 Methoden an, um fiir den Stra~juristen eine brauchb~re Langssehnittdiagnose des 
Taters zu erarbeiten: 1. Die ~ethode der objektiven und subjektiven Lebenslaufanalyse, 2. den 
Ermittlungsffagebogen und 3. den Milieuffagebogen, die ausfiihrlich gesebildert werden. Zwisehen 
Anlage und Umwelt ist noch ein dynamisches Element (hormonale Krafte u. a.) wirksam. - -  
Die Analyse des sub#ktiven Lebenslau#s (selbstgeschriebener) sei ein wichtiges Hilfsmitte], die 
Struktur der TaterpersSnlichkeit in ihrem Langssehnitt, der dynamiseh und nicht statisch sei, 
zu erfassen. Der Lebenslaui lasse die Bruehstellen in dem Ordnungsabl~uf des Lebens einer 
Person sichtbar werden. Die Zeitlage der Bruehstellen, d. h. in welehem Lebensabsehnitt diese 
liegen, lasse vorsichtige Schlfisse auf Taterkategorien zu. Die formalen Kategorien erlaubten 
Hinweise auf die seelisehe Differenzierung des Taters. Der Strafvollzug bemiihe sich, durch 
berufliche Ausbildung und Fortbildung den straffMlig Gewordenen krisenfest zu maehen. Die 
wichtigste, die wirtsehaftliehe Sicherung genfige aber nieht. Andere Ordnungen (familii~re, 
Freizeitordnung, Umgang usw.) mfissen hinzukommen. Ffir den einzelnen Kriminellen sei der 
Weft der einzelnen Ordnungen versehieden, was der Lebens]auf beweise. Durch die Analyse 
des Lebenslaufes erhalte man die Struktur der Taterl0ersSnlichkeit in ihrem Langsschnitt, dutch 
den Ermittlungsfragebogen sammele man die Symptome des Entwickhngsablaufes und k6nne 
diese deuten. Hierdurch gewinne man einen Einblick in den innerseelischen Zusammenhang 
dieser Entwicklung. - -  Der Ermittlungs/ragebogen diene der Sammlung yon Symptomen der 
Taterpers6nlichkeit, er komme einer gezielten Aussprache nahe, kSnne aber die Exploration 
nieht ersetzen. Der Milieu/ragebogen ist in 3 Stufen geteilt (Kindheit, Jugend, Erwaehsenen- 
alter). Er dient unter anderem der Materialsammlung. - -  Die Einflu~faktoren der Umwelt in 
den einzelnen Entwieklungsstufen der PersSnlichkeit schafft die Beantwortung des l~ilieu- 
ffagebogens. - -  Gewisse Uberschneidungen der 3 BSgen gestatten eine gewisse Kontrolle. Die 
Zusammenschau ergebe eine gewisse Biographie, die Transparenz des ~Terdens des T~ters. I~icht 
eingeschlossen ist die Querschnittsdiagnose, die Au~schluB fiber Konstanten der Person, wie 
Intelligenzgrad, Emotionalitat, charakterliehe Abnormitaten, Erbfaktoren usw., ergebe, die der 
gerichtlich-psychiatrischen und -psychologisehen Beurteilung vorbehalten bleibe. 

Rv])oLF Koe]t (Halle a. d. S.) 
�9 H. Arnold: Yaganten, Komiidianten, Fieranten und Briganten. Untersuchungen 
zum u an vagierenden Beviilkerungsgruppen, vorwiegend der Pfalz. 
Mit einem Vorwor t  yon 0.  Frhr .  v. V ] ~ s c R u ~ .  (Sehriftenr.  a. d. Geb. des 5ft. 
Gesundheitswesens,  t I .  9.) S tu t t ga r t :  Georg Thieme 1958, V I I I ,  144 S. u. 32 Abb.  
DM 12.80. 

�9 Kriminalbiologische Gegenwartsfragen. H. 3. Vortr~ge bei der IX .  Tagung der  
Kriminalbiologisehen Gesellschaft  vom 8. bis 10. November  1957 in Fre iburg  i. Br. 
Hrsg.  yon EDMUND l~EZGER U. THOMAS WI_TRTENB:EI%GER. S tu t t ga r t :  Fe rd inand  
Enke  1958. IX ,  121 S. u. 11 Abb. DM 18.-- .  

E. R. FnEY-Zfirich fiihrt in seinem Vortrag ,,Kriminologie Und Kriminalpolitik" aus, dab 
eine systematische PersSnlichkeitsefforsehung als Grundlage der zweckmaBigsten Kriminalsank- 



335 

tion (Strafe oder 1V[a•nahme) sich niemals mit einer Erforschung der PersSnliehkeit im 
Znstande des Urteilszeitpunktes begniigen diirfe. Um einen Menschen erziehen, bessern odor 
heilen zn kSn~en bzw., wenn alle diese Ma~nahmen fruchtlos blieben, verwahren zu diirfen, 
miisse man seine PersSnlichkeitsentwicklung nach der biologisehen wie naeh der sozialen Seite 
hin vom friihest mSgliehen Zeitpunkt an erfassen. Eine kriminologiseh orientierte PersSnlich- 
keitserforschung sei Voraussetzung fiir die praktische Verwirklichung des modernen Mal~nahme- 
rechts. Einige wiehtige kriminalpolitisehe Postulate seien: 1. Erkenntnis der iiberragenden 
kriminogenen Bedeutung der sag, Psychopathien verschiedener Auspri~gungs- und Mischformen 
bei relativ geringerer Bedeutung des Sehwachsinns, noch geringerer der psychogenen StSrungen 
und vor allem der Psychosen in der Verursachung der Friihkriminalit~t nnd damit auch des 
Rezidivismus. 2. Aufdeckung gesetzm~$iger Zusammenbi~nge zwischen Jugendkriminaliti~t und 
~iickfMlsverbrechertum nnd Erkenntnis der Friihkriminaliti~t der tiberwiegenden Mehrzahl 
aller Ri;lekfallsverbrecher und praktisch aller unverbesserlichen Zustandsverbreeher. 3. Aus- 
arbeitnng yon wissensehaft!ichen Methoden der Friihprognosestellung (prediction tables). 
4. Feststellung des Versagens der gewShnlichen Methoden des Strafvollzuges bzw. Erziehungs- 
strafvollzuges gegeniiber der Kerntruppe unverbesserlicher friihkrimineller Zustandsverbrecher. 
Auf diese Erkenntnisse bauten sich folgende kriminalpolitisehe Postulate auf: 1. Konseqnente 
Durchfiihrung des rein einspurigen Systems zwischen Disziplinarstrafe und Mal~nahme im 
Jugendstrafreeht. 2. Schuldstrafe im Gebiet des Jugendstrafrechts nur, wo keinerlei erziehende, 
heilende oder siehernde ~aSnahmen notwendig sind. 3. Umgestaltung des Strafrechts der 
Heranwaehsenden (18--20--21ji~hrigen) entspreehend ihrem hauptsi~chlichen PersSnlichkeits- 
typus. 4. Sehaffung eines liickenlosen Systems yon MaBnahmen gegeniiber friihkriminellen 
Riickfallsverbrechern, wobei das erwachsenenstrafrechtliche ~Ial~nahmensystem organisch auf 
das jugendstrafreehtliche aufgebaut sein sollte (Postulat odor Kontinuit~it der Mal3nahmen im 
Hinblick auf die Kontinuitat der PersSnlichkeitsentwicklung des Fri~hkrimineilen zum Hang- 
tater). Insbesondere Vermeidung einer Z~sur zwisehen dem Ende des jugendstrafreehtlichen 
Einwirkungsbereiches gegeni~ber unverbesserlichen (sehwersterziehbaren) Friihkriminellen und 
dem Beginn des Einwirkungsbereiches der ordentlicben sichernden Mal~nahmen gegeniiber 
I-Iangt~tern (Problem der Jungtaterverwahrung). - -  Die Kriminologie babe keine Monopol- 
stellung als ,,Fi~hrerin und Ratgeberin" der Kriminalpolitik. - -  Die weitgehende Anpassung des 
Strafrechts an den heutigen Stand der kriminologischen Wissenschaft sei ohne grundsiitzliche 
Strukturwandlung im Aufbau des Jugend- noeh des Erwachsenenstrafreehts m6glich. Der 
Besserungsgedanke sei oberstes Leitprinzip des Strafvollzugs. ])as Strafreeht mi~sse abet 
Sehuldstrafreeht bleiben. Ein Aufbau des gesamten Strafreehtes odor auch nut des strafreeht- 
lichen Sanktionssystems yore Yollzug her sei ein irrealisierbares kriminologisches Postulat. 
Die vSllige Ausrichtung des Strafrechts auf kriminologisehe T~itertypen sei unvereinbar mit 
den 3 Grundprinzipien des Strafrechts: 1. Dem Prinzip des gechtsgiiterschutzes als oberster 
Funktion des StGB, 2. dem Schuldprinzip, 3. dem Prinzip nullum crimen, nulla poena sine lege. 
Der Traum eines reinen T~iterstrafreehtes und damit eines rein monistischen Sanktionssystems 
sei ausgetr~umt. So lunge das StGB auf den 3 Prinzipien beruhe, kSnne es eine geihe yon 
pr&ventiven Funktionen im Sinne des Kodex der ,,Sezialen Verteidigung" nieht iibernehmen, 
die anderen Gesetzen und Organisationen iiberlassen bleiben miissen. Das StGB sei nieht das 
Grundgesetz des sozialen Wohlfahrtsstaates. Das Strafrecht diirfte nicht aufgeweicht werden 
und sei kein Toil der Kriminologie. Kriminologie und Strafrecht seien systematiseh und dog- 
matisch eigenst~ndig. Das Wesen der Strafe sei die Unverziehtbarkeit als Mitre1 der staatliehen 
Selbstbehauptung. Der Zwang und nicht der sog. ~belsgehalt sei ein unabdingbares Begriffs- 
merkmal jeder Strafe. - -  tt. BELLAwS-Graz gibt in seinem Vortrag ,,Fri~hkriminalitat, Riickfalls- 
formen, R~ickfallsprognose" prognostiseh fi~r die einzelnen kriminologisehen Typen folgendes 
Bild: Fiir den asozialen Beru#verbrecher aus Arbeitsscheu bestehe hSehste Wahrscheinlichkeit 
zum Riickfall. Prognostiseh sei diese Lebensform groSteils bereits in der Jugendzeit dureh 
Begehung leichter krimineller ltandlungen (VermSgensdelikte) in Verbindung mit charakter- 
1ichor Abartigkeit (Gemiitsarmut, Unstetheit usw.) erkennbar. Die Kriminalit~itsentwicklung 
sei kontinuierlich und fiihre moist zu sehwerer chronischer VermSgenskriminalit~t, tells yon 
spezialisiert gleichartiger, tells yon polytroper Form. Die relativ selteneren, erst nach erlangter 
Reife als Berufsverbrecher in Erscheinung tretenden Individuen neigten mehr zum Spezialisten- 
turn. Besonders schwer resozialisierbar sei die ,,passive" Untergruppe der Landstreicher. - -  
Der Ve~'mSgensverbrecher au8 verminderter Widerstandskra/t kSnne noch nicht als riiekfallgef~hrdet 
angesprochen werden; besonders die Jugendform dieses Typs gebe prognostisch noeh keinen 
Anhaltspunkt fiir eine andauernde kriminelle Entwicklung. - -  ]~eim Verbrecher aus sexueller 
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Unbeherrschtheit sei Straffalligkeit im Jugendalter prognostisch nicht ungiinstig. Die Sexual- 
delinquenten der Pubertatszeit begingen in ihrem spateren Leben im allgemeinen keine SexuM- 
verbrechen. Generell rtiekfallgefahrdet seien die seltenen Falle echter tIomosexu~litat und 
anderer kriminogener Perversionen (z. B. Sadismus) sowie die viel haufigeren Falle yon Sexual- 
verbrechen aus Schwache, wenn die Tathandlung bei letzteren in einer Kontaktunf~higkeit der 
PersSnlichkeit wurzele oder im Stadium des biologischen Alterungsprozesses auftrete. - -  Der 
aggressive Gewaltverbrecher sei prognostisch grol~teils ungfinstig zu beurteilen. Er  trete in der 
Regel in Verbindung mit  chronischem Alkoholismus nach erlangter Vollreife oder in der Spat- 
pubert~t in Erscheinung und besitze eine hohe Rficldallsneigung, wobei die Sehwere der einzelnen 
Taten racist zufallsbedingt sei. Affektiv aggressive Re~ktionen im Jugendalter gaben kein 
Symptom ffir spatere Riickfalligkeit ab, sofern die Aggressivitat nicht etwa mit  den typisehen 
Qualitaten des Landstreichers legiert sei oder die Wurzeldispositionen in einer unzulanglich 
entwickelten Pers5nlichkeit wirksam w~irden. - -  Sowohl beim Krisenverbrecher als ~ueh beim 
primitiv-rea~tiven Verbrecher kSnne trotz oft besonderer Schwere der Tath~ndlung im allgemeinen 
keine Neigung zum Rficldall festgestellt werden, Ausnahmen bildeten einige Spezialformen meist 
psychopathischer, neurotischer oder debiler Tater (z. B. sog. Pyromanen u. a.). Auch die Jugend- 
form dieser Typen - -  die fast ausschlieBlich als puerperale Erseheinung auftrete - -  h~be bisher 
immer noch eine gfinstige Prognose gerechtfertigt. - -  Der Uberzeugungsverbrecher sei auch in 
Zeiten erhShter sozialer, kultureller und politischer Spannungen prognostisch eher giinstig zu 
werten, gleichgiiltig, ob er bereits im Jugendalter oder erst sparer erstm~lig straffallig wiirde. 
Seine Riickfallsneigung sei meist dutch Zeitumst~nde stare begrenzt, die Riickfallsquote sei 
klein. - -  Der Verbrecher aus Mangel an Gemeinseha]tsdisz@lin zeige im allgemeinen.eben~alls 
keine Riiekfallsneigung. Einzelne Sonderty~en ~uf dem Gebiete des Verkehrslebens (,,chronische" 
Verkehrssfinder) und der Wirtseha# seien ~m ehesten Ms rfickfa]lsgefahrdet anzusprechen. - -  
H. LEFER~Z (,Probleme der kriminologischen Prognose") sagt, da~ der Wert der statistisch- 
prognostischen Bemfihungen darin liege, dal~ hierdureh in wissenschaftlich einwandfreier Weise 
diejenigen Faktoren ermittelt  werden, die im Einze]f~ll mSglicherweise yon Belang sein k5nnen. 
Des Punkteverf~hren sei eine statistische Methode, yon der nur statistische Ergebnisse erw~rtet 
warden dfifften. Bei der kriminologischen Prognose handele es sich nicht darum, einen ein- 
fuchen Kausalproze~ exakt naturwissenschaitlich vorherzubestimmen, sondern vielmehr um 
eine Aussage fiber kfinftige Entseheidungen und tt~ndlungen eines Menschen. Nur psycho- 
logisehes und psychopathologisches Wissen im Sinne einer eehten Kenntnis des Mensehen und 
seiner abnormen Spielarten (Effassung der GesamtpersSnlichkeit in ihrer Umwelt im Sinne 
der  intuitiven Methode) garantiere die prognostische Zuverl~ssigkeit im Einzelf~ll. - -  G. NAss 
zeigt in seinem Vortr~g ,,Psychologische Fehlerquellen bei Prognosetabelten und ihre Eliminie- 
rung" 2 Fehlerquellen auf, we]che die Prognosetabellen in bezug auf rechtspflegerische Mal~- 
nuhmen in ~rage ste]len kSnnten. 1. Der Unsicherheitsfaktor der Umweltkonstellation, 2. der 
nieht eindeutige Symptomwert derjenigen Faktoren, die in den Prognosetabellen zusammen- 
getragen werden. :Die Materialsammlung ffir die Struktur der TaterpersSnlichkeit umfasse 
4 Dinge.- Ereignisfaktoren (Gerichts- und Jugendamtsakten), PersSnliehkei~skonstanten (psych- 
iatrisches einschlieBlich psychologisches Gutachten), Entwicklungskonstanten (Lebenslauf- 
analyse, Ermitt]ungsffagebogen, Milieuffagebogen) und Verhaltcnskonst~nten (Anstalts- und 
Bewahrungshelfer-Berichte). - -  Nach Gewinnung der Struktur der TaterpersSnlichkeit k~me 
die  Prognose, die ]. eine Ma~nahmenprognose, 2. eine Prognose in bezug auf nichtdeterminierte 
Reizkonstellation, 3. eine Prognose in bezug auf ~nnahernd determinierte Umwelt, 4. eine 
Prognose mit  annahernd determinierter Umwelt bei ungiinstigem Milieu sein kSnne. - -  
E. K ~ s c n ~  weist in einer Diskussionsbemerkung ,,Zur kriminalbiologischen Untersnchung 
jugcndlicher Rechtsbrecher" darauf hin, da~ ~lle Triebe, nieht nur die kriminologischen fiir 
sich isoliert, yon Bedeutung seien. N~ch Untersuchung der Triebgarnitur, der Grundtempera- 
mente  und des Aufbaus der PersS~flichkeit in ihren komplexen Charakterqualitaten mit all 
ihren Brechungen und Milieuwirkungen erhalte man oft ein sehr sch6nes Bild der Pers5nlichkeit. 
Die Untersuchung der Reifungsgrade erfasse die PersSnlichkeit ganzheitlich und gebe wesentliche 
kriminaldi~gnostische Anhaltspunkte fiir die weitere Beurteflung yon Jugendkriminellen. An 
-die Nachrei~ung und Restbestande yon in~antilen und juvenilen Strukturen sei weiter zu er- 
innern. - -  G S ~  (,,Zur Psychotherapie jugendlicher Rechtsbreeher") sieht die Aufgabe des 
Arztes d~rin, durch sein Verstehen dem Jugendlichen jene inhere Sicherheit zu geben, in der das 
Se]bstwertgefiihl griindet und die ihn ge l  macht ffir das Wagnis der Bewahrung. Der Richter 
mfisse ihm zeigen, da~ die Ordnung der lebenden Gemeinseh~ft aui ihn warte und seiner be- 
~dfirfe. - -  Nach K. ]~E~sc~ (,,Die Behandlung frfihkrimineller Tater im Strafvollzug") mu~ der 
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Kriminelle unter die Wirksamkeit der ethischen Werte gestellt werden, und zwar so, dub durch 
a]le verfehlten Strukturen hindurch jene innerste schSpferisehe Substanz angesprochen werde, 
die unter der Wirkkraft der Werte neue ethisehe Organe hervorwaehsen lasse, die yon innen 
heraus die alten kriminellen Strukturen sprengen, damit der neue Menseh hervortreten kSnne. - -  
Der Psychologe ~EULA:N:DT (,,Die Behandlung friihkrimineller Tater im Strafvollzug aus der 
Sieht des Psyehologen") land 6 fiir diese Tiitergruppe typisehe Ausweichmechanismen: 1. Flucht 
in die Betriebsamkeit, 2. Flucht in eJne Phantasiewelt, 3. Flucht in eine gleichgiiltige Einstellung, 
4. das Bestreben, dureh mehr oder weniger bewu~te T~usehung vor der Wahrheit und Wirklieh- 
keit zu fliehen, 5. das Ausweichen in die Rolle des vermindert Verantwortliehen und 6. die Ver- 
falsehung der Werttafeln im Sinne ~IETZSCHES (iiberhebliehe Abwertung der positiven Werte 
anderer Henschen soll die eigene Sehw~ehe und Minderwertigkeit ertraglieh machen). Die 
Hitarbeit  des Aufsiehts- und Werkpersonals sei notwendig (Fallbesprechungen) und wertvoll. - -  
J,  HIRSC~AN~ (,,Triebdelikte infolge puberalen Instinktwandels") weist darauf bin, dal~ die 
Faktoren, die den Instinktumbau und -aufbau w~hrend der Pubert~t zu stSren und abzulenken 
vermSgen und scMiel~lieh zu Triebdelikten fiihren, nur selten einer einzigen Dimension ent- 
stammen. Bei Milieu und. Anlage sei der Stellenwert der beteiligten Faktoren zueinander und 
zur GesamtpersSnlichkeit zu bestimmen. - -  ~Tach LEMPP (,,Friihkindhehe Hirnsch~digung und 
l%effungskriminalit~t") besteht die Bedeutung der friihkindliehen Hirnseh~digung gerade fiir 
die Reifungskriminalit~t, die genetiseh und prognostisch somit eine zumindest teilweise selb- 
st~ndige Form der Kriminaliti~t sei, indem sie eng mit  den psycholohysischen Strukturi~nde- 
rungen der Pubertat  verkniipft sei, auf deren Boden sieh unter anderem die friihkindliche Hirn- 
sch~digung erst auswirken kSnne. Die frtihkindliehe Hirnseh~digung und die konstitutionelle 
ReifungsstSrung seien natiir]ich nieht die einzigen zur Jugendkriminalit~t iiihrenden Fak toren . - -  
R. GA~qAL (,,Biographien jugendlicher Rechtsbreeher") maeht auf die Erweiterung der tiber- 
kommenen Aufgaben und Grenzen des ~rztlichen Sachverst~ndigen gem~B den Intentionen des 
neuen J G G  aufmerksam. Die eingehende Untersuehung der Lebensgeschichte solle die ver- 
gangenen Stationen der Fehlentwieklung des jugendliehen Reehtsbrechers aufzeigen und daraus 
ttilfen und MSgliehkeiten fiir seine soziale Reifung und Wiedereingliederung in die Gemeinsehaft 
linden. RUDOLF Koc~ (Halle a. d. S.) 

@ K o n r a d  Wol f f :  Psychologie  und  Sitf l ichkeit .  Mi t  e i nem B e i t r a g  y o n  WALTER 
FURRER. S t u t t g a r t :  E r n s t  K ] e t t  1958. 274 S. D H  15.50. 

An Hand der Darste]]ung der Analyse eines ,,MSrders aus Mitgefiihl" wird gezeigt, dal3 
Ethik und Psyehologie nicht unter einen Hut  zu bringen sind. - -  Die Psychologie sieht den 
Menschen, wie er ,,ist", leibt und lebt, Philosophie und Theologie wie er ,,wesentlich" ist und sein 
soll. Ausgangspunkt der Psychologie ist die Erfahrung am Einzeluen, derjenige der Philosophie 
die Besinnung fiber den ~Senschen sehleehthin, der Theologie das Wissen um seine geoffenbarte 
Bestimmung und deren Verkiindigung. - -  Der ,,Mensch in seiner Hilfsbediirftigkeit" wird durch 
eine eigene Geistesti~tigkeit eigenen Ursprungs in den Mitte]punkt gestellt (Psyehotherapie). 
Diese geh5re zur Medizin, habe aueh Beziehungen zur Theologie usw. Die Neurose ist ein ,,Nieht- 
sittlieh-sein-Wollen". Ohne Sittliehkeit und ohne die MSglichkeit, sie zu verleugnen, giibe es 
keine ~Neurose. Parallel mit der Gesundung komme auch die Sittliehkeit mehr zu ihrem Reeht. 
Erstarken der Sittlichkeit und psychische Genesung seien g]eiehlaufende Prozesse. - -  Erweekung 
der Sittlichkeit wirke sieh im allgemeinen gesundheitsfSrdernd aus, iibrigens nicht nur auf 
psyehisehem, sondern aueh auf somatischem Gebiet. Hingegen sei Verleugnung der Sittlichkeit 
pathogen. An der Wurzel neurotiseher Unordnung stehe hi~ufig eine uneingestandene Sehuld, 
ein au~ereheliches Verh~ltnis, das nicht aufgegeben werden kann, finanzielle Ausnutzung yon 
Mitmensehen, die dadurch zum blol~en Mittel degradiert werden, ein Ausweiehen vor der ge- 
fiihlten Verpflichtung zu originaler Produktiviti~t und dergleichen. Dies sei die sittliehe Wurzel, 
die neben der traumatisehen, die oft in die Kindheit zuriiekreiehe, auch beriicksichtigt werden 
miisse. Ein blol~es Bekenntnis kSnne die Gesundheit in neue Bahnen lenken. Sittlichkeit 
und ~eurose, aber auch Sittlichkeit und normale Libido seien einander entgegengesetzt. ,,Libido 
ist treibende Kraft,  Sittliehkeit bestimmende Maeht". Das Gute wohne dem Menschen tiefer 
ein als das BSse. Es sei ihm in der Form des Sollens gegeben. Die Weise, mittels derer er sieh 
mi t  ihm in Beziehung setze, sei seine Sittlichkeit. Sie treffe ihn am Fersonkern. Wenn seine 
Gesetzlichkeit dem BSsen erlegen sei, trete das lJber-Ich an die Stelle des Gewissens, eine 
psychisehe Instanz an Stelle einer personalen. Wo die Sittliehkeit am reehten Fleck sitze, sei 
aueh die psyehisctie Ganzheit und Harmonie am besten gewahrleistet. Nur der vom BSsen ge- 
~i~uschte und geangstigte Menseh ist imstande, BSses zu tun. Das BSse wolle ibm seine Personal- 

Dtsch. Z. ges. gerichtl. )/Ied., Bd. 48 2~ 
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haftigkeit abspreehen; erst we ihm das gelinge, mlterliege er den Versuehungen. Er handele 
dann nur noeh als psychisches Individuum. Die verratene sittliehe Instanz im eigenen Inneren 
r~ehe sich aber, indem sie imperativiseh, gesetzlieh werde, l~ur im Traum ist der Sehmerz des 
Zwiespaltes zwisehen Sein und Sollsein gel6seht. - -  Einsehlagige Literatur. 

RvDOL~ Koch (Halle a. d. S.) 
l )ahs:  Das kommende Strafgesetzbueh. E in  Berich~ fiber den derzeitigen S tand  der 
Strafreeh~sreform. Neue jur.  Wschr. A 1958, 1161--1166. 

Die ~u~ere Gesehichte der Strafrechtsreform seit 1902 wird kurz dargestellt. Der Reform- 
entwurf eines Allgemeinen Teils des StBG wurde im Mai 1958 verSffentlieht. Bis Dezember 1958 
sell der Entwurf des Besonderen Teils abgesehlossen werden. Das entsprechende Gesetz sell 
1961 verabsehiedet werden und 2--3 Jahre sparer in Kraft treten. VerL gibt die gegen eine 
Reform ,,ira jetzigen Zeitpunkt '~ erhobenen Bedenken wieder. Sodann werden die Grundsatze 
des Allgemeinen Tells aufgezablt und erlautert" Bekenntnis zum Sehuldstrafrecht, Ablehnung 
des Erfolgsstrafreehts, Ausbau der bessernden und siehernden l~al3regeln, l%u sind unter 
anderem: vorbeugende Verwahrung bei Gefahr einer Entwicklung zum Hangtater, Unter- 
bringung yon Psyehopathen in besonderen Bewahrungsanstalten, Sieherungsaufsicht, generelle 
Annahme mangelnder Eignung zum Fiihren yon Kraftfahrzeugen mit Entziehung der Fahr- 
erlaubnis bei schweren Verkehrsstraftaten, Anreehnung einer vorlaufigen Entziehung auf die 
endgiiltige .8.perrfrist, Einf/ihrung einer ,,Strafhaft" unter Wegfall der Haftstrafe (und des 
Delikts der Ubertretung). Vorsatz und Fahrlassigkeit werden klarer definiert, die Irrtumsarten 
im einzelnen behandelt, der Verbotsirrtnm wird im Sinne der Sehuldtheorie geraint. Bei der 
Strafbarkeit des absolut untaugliehen Versuehs werden Harten vermieden. Sc~mEYE~ (Bonn) 

~ x  Horrow: u freiheitsbesehriinkende MaBnahmen im neuen 5ster- 
reiehisehen Strafgesetzentwurf. Arch. Kriminol .  121, 171--174 (1958), 

A. Roesen: Die Stellung des u in der t tauptverhandlung.  Neue jur. Wschr.  
A 1958, 977--979.  

Verf. betrachtet aus der Sicht des Verteidigers die Stellung des Vorsitzenden im Straf- 
verfahren und hebt hervor, dal~ der Vorsitzende am Erla8 des ErSffnungsbeschlusses beteiligt 
ist, der ,,hinreiehenden Tatverdacht" postuliert, durch genaue Aktenkenntnis bereits das Er- 
mittlungsergebnis kennt, den Angeklagten vernimmt und die Beweisaufnahme durchfiihrt; 
er fiirchtet, dal~ die Hauptverhandlung dadurch zu sehr auf die Uberfiihrung des Schuldigen 
abgestellt sei. Er bemerkt beil~ufig, d~l~ man fiber die ~Totwendigkeit eines neuen Strafgesetz- 
buchs geteilter lV[einung sein k6nne, und halt eine Reform des Verfahrensreehts ~iir dringlicher, 
ohne a]lerdings deren Grundztige darzulegen. Verf. fiihrt einige Punkte an, die nach seiner 
1Y[einung yon Vorsitzenden mitunter mi~aehtet werden, raumt aber ein, dal3 der ,,Konfliktsfall", 
auf den das Gesetz und seine Auslegung zugeschnitten sein miissen, die Ausnahme darstelle. 
Zu den yon ihm angedeuteten Mangeln mancher Vorsitzender gehSren: Beschr&nkungen des 
Angeklagten beziiglich des Umfangs seiner Erkl&rungen, Beanstandung der Aussagen des An- 
geklagten nnd der Zeugen, wenn diese yon den friiheren Vernehmungsprotokollen abweichen, 
Suggestivfragen, eindringliche Ermahnungen zur Wahrheit, die aber aueh Verf. ~iir manchmal 
geboten halt. VerL strebt eine Hebung der Rechte der Prozel~beteiligten und eine ,,feste und 
deutliche Absteckung der reehtlichen Grenzen der Verhandlungsleitung des Vorsitzenden" an. 
Ob damit der Wahrbeitsfindung und der Strufrechtspflege wirkllch gedient ist, lal~t sich fiiglich 
bezweifeln. KOreAn H~DEL (Mannheim) 
Fred  E. Inl)au: Lie-detector test l imitations. (Grenzen bei Anwendung  des Lfigen- 
detektors.) J. forensic Sci. 2, 255--262 (1957). 

l~iir die erfolgreiehe Anwendung des Liigendetektors als wertvolle Mille bei poHzeilichen 
Untersuehnngen sind grundsatzliche Voraussetzungen zu erfiillen: Der Apparat selbst sollte 
hSchstmSgliche Hilfe bieten und daher ein ,,Polygraph" sein, der mehrere physiologische Phano- 
mene iiberwachen kann (u: a. Blutdruck-Puls und Respiration, eventuell verdeckte ~uskel- 
bewegungen). Der galvanische Hautreflex z.B. sollte nur als zus~tzliche Priifung verwandt 
werden. Aueh an die Person des Untersuehers werden hohe Anspriiche zu stellen sein, wie 4- bis 
6monatiges Studium bei erfahrenen Examinatoren; iiberdurchschnittliche Intelligenz, ver- 
ntinftige Bildungsgrnndlage, Interesse an der Arbeit, gute Beobachtungsgabe und Menschen- 
kenntnis sind selbstverstandlich. Der Erfolg des Tests ist um so vielverspreehender, je weniger 
intensiv vorher gefragt wird. Keineswegs kann der Test gute Polizeiarbeit ersetzen und sollte 
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daher nur als Untersuchungshilfe angesehen werden. Er kann meist nur Aufkl~rung bringen 
fiber Schuld oder Unschuld oder Wissen um die Identiti~t des Taters; auf Einzelheiten fiber den 
Tatvorgang sollte nicht groBer Wer~ gelegt werden. Schon die Weigerung, sich dem Lfigen- 
detektor zu unterziehen, gibt gewisse Aufsehliisse. RAIYSCtIKE (Heidelberg) 
Fe ldmann :  Das Tonband als Beweismit tel  im Strafprozeg. Neue jur.  Wschr .  A 1958, 
1166--1169.  
B. Mueller:  Dcr Schwurgerichtsprozell  in Kaisers lautern  gegen den Zahnarz t  Dr. 
Richard  Miiller. (Frag]iches vors/ i tzl iches Verbrennen  der  Ehef rau  im Kraf twagen . )  
Darges te l l t  an t t a n d  der  Ger ichtsakten ,  yon Presseber ich ten  und  eigenen W a h r -  
nehmungen.  [Ger ichtsmed.  Ins t . ,  Univ. ,  Heidelberg . ]  Arch. Kr iminol .  120, 165--170 
(1957); 121, 25--50 ,  75--110,  143--154 (1958). 

Eingehende Wiedergabe des Prozeginha]ts gem/ig dem 2. Untertitel, mit 20 Abb. und 
eigenen epikritischen Uberlegungen. Besonders wird das allgemeine Miheu der 3 Prozesse ge- 
sehildert, ferner werden die Sachverst/indigengutachten referiert. AbschlieBend allgemeine Aus- 
ftihrungen fiber die Mbgliehkeiten und Grenzen des medizinisch-naturwissenschaftlichen Gut- 
achtens im Strafproze$. SCm~EYE~ (Bonn) 
Ber t i l  0d6n:  Kriminalit~it und Kaskovers icherung.  Nord.  k r imina l t ekn .  Tidskr .  28, 
110--111 (1958) [Schwedisch].  

Versicherungsbetrug bei Kaskoversicherung mug zu den grol3en Seltenheiten gerechnet 
werden, nichts Spezielles. G.E. VomT (Lund) 
F .  Schleyer:  Studien tiber das Delikt  der gewaltt~itigen KindesmiBhandlung.  Eine  
sozialmedizinisch-kr iminologische Untersuchung.  [Inst .  f. gerichtl .  Med., Univ. ,  
Bonn.]  Mschr. Kr imino l .  u. S t raf reehts reform 41, 65 - -76  (1958). 

Das ~aterial  stammt aus den Jahren 1950--1955 und umfaBt 28 F/~lle yon Mighandlungen 
an 30 Kindern unter 14 Jahren innerhalb der Familie, also durch (Stief-)Eltern oder Gro[3eltern. 
Von den 30 ftihrten in 5 F~llen die Kindesmighandlungen zum Tode. Bemerkenswert ist, dab 
15 Kinder der Altersstufe his 3 Jahre angeh6rten und dab 9 Kinder 4--18 Monate Mt waren. 
19 Kinder waren ehelich geboren, davon 8 vorehelich erzeugt. Unter den tiberaus vielf/iltigen 
Mighandlungsformen, die statistisch und tabellarisch aufgegliedert sind, trifft man auf Ver- 
renkungen und Breehen der Gliedmagen, Kopfanschlagen, Wtirgen, Eintauehen des Kopfes in 
Wasser und Schlagen unter anderem mit Kiichenger~ten, Peitsehe, Besenstiel, Stuhlbein, 
Axtstiel, wobei meist mehrere Arten der Mighandlung zusammentreffen. Die T/~terpersbnlichkeit 
ist eingeteilt in 1. gewaltt/~tige Primitive einsehlieglich reizbarer Psyehopathen, Trinker und 
Asozialer im weiteren Sinne; 2. systematische Qu~ler einsehlielMieh der ,,Gemfitskalten"; 
3. Affektt~ter; 4. Debile und Induzierte; 5. ~ugerlich Unauff/~llige und Niehteinzuordnende. 
Die Motive und Anl/isse waren Unehelichkeit, ,,Stief"verh~ltnis, Antipathie, banale Vorgange 
u. a. ; bei den AngehOrigen der Gruppe 2 waren die Anl/~sse geradezu gesncht. In 5 F~llen wurden 
die weiteren Kinder nachweislieh gut behandelt. Die wiedergegebenen Aktenausziige und -zitate 
enthalten grauenhafte Einzelheiten, die zu besonderer Aufmerksamkeit mahnen. Zur Ver- 
meidung des Leides hilfloser Kinder fordert VerL, dag jede Anzeige wegen Kindesmighandlung 
ernstgenommen werden mug und die gef~hrdeten Kinder unverzfiglieh aus dem Haushalt zu 
entfernen sind, zumal die Wiederholung eines der typisehsten Merklnale des Deliktes ist, deren 
Gewigheit einen Bruch der /~rztliehen Sehweigepflicht mindestens subjektiv aus w 138 StGB 
rechtfertigt. RAvSCaK~, (Heidelberg) 
I~udolf J .  Brandt :  Aus der Analyse eines Mbrders. Psyche  (Heidelberg) 12, 18- -32  
(195s). 

Verf. versucht an I-Iand der Lebensgesehichte eines psychopathischen Krimine]len eine - -  
mit Kritik zu lesende - -  psychoanalytische Deutung bzw. eine psychotherapeutische ,,Heilung" 
anzubieten. SAC~SE (MMnz) 
E leanor  T. Glueck: Body build in the predict ion of del inquency.  (Der K b r p e r b a u  in 
de r Verbrechensprognose.)  J .  erim. Law and Pol.  Sci. 48, 577--579 (1958). 

Verfn. und ihr Ehem~nn S~ELnObr GLrJECK sind Ms Kriminologen an der Harvard Law 
School mit zahlreichen Arbeiten tiber Jugendkriminalit/~t und Kriminalit~tsprognose hervor- 
getreten. Wghrend die Kriminalit/~tsprognose zuni~ehst nur auf Charakter-, Temperaments- 
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und Milicufaktoren gestfitzt wurde, hat das Ehepaar GLUECX in einem 1956 erschiencnen Buch 
,,Physique and Delinquency" Ms weiteren Prognosefaktor auch den XSrperbau einzubeziehen 
begonnen. Sie unterscheidcn die Typen i~esomorphe, Endomorphe, Ectomorphe und,,Balanced" 
(bei denen die Merkmale der drei andern Typen ausgeglichen auftreten); sie gehen mit dieser 
Typenbenennung und -bestimmung auf WILLIn~ SI~LDO~ zurfick. Bei den Mesomorphen war 
der Antcil der Kriminellen verhgltnismaBig hoch, bei den Ectomorphen fiberwogen die Nicht- 
krimincllen, bei den Endomorphen und den ,,Balanced" lag der Prozentsatz der Kriminellen nnd 
~ichtkriminellen ziemlich dicht beisammen; unter den Kriminellen wurden 60,1% als meso- 
morph, 14,4% als ectomorph, 11,8% Ms endomorph, 13,5% Ms ausgeglichen klassifiziert, unter 
den Nichtkriminellen waren die Anteilswerte 30,7% mesomorph, 39,6% ectomorph, 15 % endo- 
morph und 14,7% ausgcglichen. Verfn. h~Llt weitere Untersuchungen ffir notwendig, ehe der 
KSrperbau als bedcutsamer Prognosefaktor endgfiltig in das Prognoseschema eingebaut werden 
kann. ]~X~D EL (Mannheim) 
Gt in ther  Brf iekner:  Untersuehungen  fiber die Riiekfal lprognose bei chronisehen Ver- 
mSgensverbreehern.  Mschr. Kr imino l .  u. S t ra f rech ts re form 41, 93- -100  (1958). 

Verf., der frfiher Staats~nwalt war und jetzt Amtsgerichtsrat in Heidelberg ist, hat sich 
schon frfiher mi~ der Rfiekfallprognosc yon Rechtsbrechern befaBt. Mit Hilfe yon Mitgliedern 
und Doktoranden des Heidelberger Instituts ffir gerichfliche Medizin wurden an Hand der 
Akten der Haftanstalt Bruchsal die Beurteilungen zusammengestellt; ihre Richtigkeit wnrde so 
kontro]liert, dab Strafregisterauszfige angefordert wurden. Es handelte sich meistum die Akten 
yon chronischen VcrmSgcnsverbrechern. Auf Grund der datums gcmachten Effahrungen hat 
Verf. eine Prognosetafel tfir Verm5gensverbrecher aufgestellt, die einfach zu handhaben ist. 
Diese zuni~chst mchr oder minder intuitiv aufgcstellte Prognosetafel wurde so kontrolliert, dab 
an Hand yon Strafanstaltsakten die Prognose aufgestellt und alsdann fiber das Strafregister 
kontrolliert wurdc, ob sie richtig war. Diese Kontrolle ist bei 227 ehemMigen Strafgefangenen 
durchgeffihrt worden. In 201 Fi~llen war die Prognose riehtig, in den iibrigen 26 jedoch nieht. 
Veff. regt an, dicse Prognosetafel probeweise zu benutzen. Sie kann vie]leicht im Zweifel auch 
einmal be ide r  Frage der Entseheidung tiber die Anordnung dcr Sicherungsverwahrung ganz 
vorsichtig mit verwertet wcrden. (Bei Begutaehtungen yon l~echtsbrechern beziiglich der 
sozialen Prognose pflegen wir die landl~iufigen Schemata nach ~C]tlEDT, I~REY und auch das 
nach BI~ffCKZ~ER ZU verarbeiten, frcilich ohnc die Ergebnisse ausschlaggebend zu bewerten. 
I)abci is~ der Eindruck entstanden, dab die Prognosctafel des Verf. nicht selten das richtige 
zu treffen scheint. Ref.) B. MUELLER (Heidelberg) 
F. Irro: Die Kastration als gerichtsmedizinische and arztethische Frage. [Inst. f. 
gericht l .  Med.. H u m b o l d t - U n i v . ,  Berl in . ]  Z. arzt l .  Fo r tb i ld .  52, 423- -427  (1958). 

Guter ~Tberb]ick fiber das einschlagige Schrifttum unter ttervorhebung des Ffir und Wider. 
I)er Prozentsa~z der Rfickf~lligcn war bei sorgf~iltiger Indika~ion verh&ltnism~Big goring. Die 
Prozentzahlen schwanken allerdings sehr und liegen zwischen 10 und 1,3 %. Beschreibung vines 
l%lles, bei dem ein Mann, dcm h~ufig lXlotzuchtdeliktc unterlaufen waren, mit seiner Zustimmung 
kastricrt wurde; tin Rfickfall ist nicht eingetreten; cr blieb trotz der Kastration noch 2 Jahre 
hindurch potent. Verf. empfiehlt, in geeigncten Fallen nach sorgfMtiger Indikationsstellung 
durch einschlagige erfahrene J~rztc einc freiwillige Kastration. Selbstverst~ndlich mfi6te vorher 
vine cingehende Auiklarung cffolgen. B. MUELLER (Heidelberg) 
J G G  w 19 Abs. 1 (Schiidliehe Neignngen) .  Die , ,schiidliehen l%igungen"  miissen nieht 
unbedingt  auf einer schon vor der Tat (odor der ersten Tat)  bestehenden Anlage  
beruhen.  Sie ki innen auch im Verlauf der zur  Abur te i lung  stehenden Straftaten dureh 
Veri i ihrung,  Gewiihnung (odor beides) geweckt  worden sein. [BGH,  Ur t .  v. 9. I .  1 9 5 8 - -  
4 S t R  514/57 (LG Essen) . ]  Iqeue jur .  Wschr .  A 1958, 638. 
IV[. Colin: Les annexes  psyehia t r iques  des prisons. I i .  ProbI~mes M6dieo-L6gaux.  (Die 
psych ia t r i schen  Beobach tungsab te f lungen  der  GefAngnisse. I I  Ger ichtsmediz in ische  
Probleme.) [28. Congr. Internat. de L~ngue frang, de M6d. Igg., Lyon, 17.--19. X. 
1957.] Ann IV[6d. 16g. 38, 134--141 0958). 

Geschildert wurden yon COLIN zuerst d~s Ausleseverfahrcn (alle ins Gef~ngnis Kommendcn 
werden psychologisch-psychiatrisch untersucht), im 2. Teil der ,,anormale Verbreeher", im 
3. das kriminologische Untersuchungsveffahren. Weiter wurden das VerhMtnis Arzt--:Direktor, 
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die Beziehungen der Xrzte nnterein~nder, die Verantwortliehkeit des Arztes dieser Abteilungen 
und die verschiedene Art der Behandlung besprochen. RUDOLF KOC~ (Halle a. d. S.) 
Luise Merguet: Hinweis anf eine p~idagogisehe Liicke im Jugendgeriehtsgesetz. Mschr. 
Kriminol .  u. St rafrechtsreform 41, 102--104 (1958). 

Ein padagogisGhes Problem, das in der t~gllchen Arbeit immer wieder auftauche, bestehe 
darin, dab gegen Kinder, die zweifelsfrei eine Straftat begangen haben und yon der Kripo ver- 
nommen worden sind, keine l~Bnahmen ergriffen werden k6nnten, die eine Bagatellisierung des 
Gesehehens nnd eine vSllige Abch'~ngung der Straftat aus dem Bewugtsein verhinderten. Ein 
so einscbneidendes Erlebnis, wie eine pollzei]iehe Vernehmung und die Verdeutlichung, dab 
Unrecht get~n worden ist, inflate aber mSglichst unmittelbar eine erzieherische Magnahme zur 
Folge haben. Da die Voraussetzungen fiir die Anordnung der Fiirsorgeerziehung meist nieht 
gegeben seien, scheine es wichtig, igsgnahmen zu findeR, die in zweckentsprechender Weise 
nach einem einmal notwendig gewordenen Ermittlungsverfahren als pgdagogisch notwendiger 
Abschlug durch den Gesetzgeber angewandt werden k6nnten. Dies halt Verfi sowohl im ttin- 
bliek auf die Kinder als auch auf die Eltern fiir wiinschenswGrt. ILLC~MANN-CJtt%IST (Kiel) 
Herbert Quay and Donald 1%. Peterson: A brief scale for juvenile delinquency. (Ein 
Schnell test  zur Fes ts te l lnng der Kr imina l i tg t  Jugendlieher .)  J .  elin. Psyehol.  14, 
139--142 (1958). 

Bericht fiber Entwicklung nnd Bewertung eines Tests zur Differenzierung normaler und 
kriminel]er Jugendlieher, der gegeniiber den gebrauchlichen Testen yon GLUECK und GLUECK, 
HATHA~u MONACHESI, GOITG/~I und PETERSON, BI~IGGS und WIRT den Vorteil der raschen 
Verfiigbarkeit und des geringen Zeit~ulwandes bei ebenso groger Zuverl~ssigkeit besitze, yon 
einem durchschnittlicb begabten Jungen in weniger Ms 25 rain durcbgeffihrt werden kSnne, 
nur das Erreichen der 5. Lesestufe zur Voraussetzung babe und wenigGr als 5 rain langes Rechnen 
erfordere. Die IV[ethode beruht auf der PersSn]ichkeitstheorie yon I~OGEI~S, im besonderen auf 
einer 40 ,,Wahr- und Falschpunkte" enthaltenden Skal~ und auf der klinischen Erfahrung des 
einen Autors mit kriminGllen Jugendlichen. Die Skala war zuerst mit insgesamt 72 Punkten 
bei I60 m/innliehen jugendliehen Kriminellen der 6.--10. Stufe einer Industrieschule in Florida 
verwandt und das Ergebnis mit dem der Untersuehung yon 198 m~innlichen jugendliehen hSheren 
Sehiilern der 7.--12. Stufe im gleichen Staat verglichen worden, wobei (dutch die Punktanalyse 
unter Verwendung des Phi-Koeffizienten) 40 Punkte, die den grSgten Unterschied zeigten, 
gewonnen und fiir die Methode standardisierg wurden; der far die Xriminalitgtsdiagnose mag- 
gebliche Wert lag bei 6 und darfiber. 84% der Xriminellengruppe wurden richtig, 28% der 
Gruppe der ,,norm~len" hSheren Sehtiler fMsch klassifiziert. Bei der Priifung yon 31 Jungen 
der gleichen Industriesehule, deren Verhalten dureh ihre Lehrer als bedenklieh bezeiehnet 
worden war, wurden 55%, yon 98 Jungen einer Besserungssehule in einer mittelwestliehen 
Stadt, die noeh nieht gegen das Strafgesetz verstoBen batten, fiir eine Normalschulklasse aber 
als ungeeignet ersehienen waren, wurden 67 %, yon 239 Jungen einer mittelwestliehen staat- 
lichen Anstalt fiir Kriminelle 63% und yon 75 hSheren Sehiflern der 7.--10. Stufe aus einer 
Vorstadt oder einer grSBeren mittelwestliehen Stadt 36% als ,,kriminell" klassifiziert. DiG 
Mittelwerte der versehiedenen Kategorien lagen zwisehen 5,32 bei der 4., 9,35 bei der 2. Gruppe. 
Insgesamt waren yon 781 untersuehten Jugendliehen 67% aller Klassen riehtig eingestuft 
worden, wobei die Zuverlgssigkeit zwisehen einem Koeifizienten von 0,82 (in den beiden Original- 
gruppen yon 116 kriminellen sowie 198 normMen hgheren Sehiilern) und 0,53 (in der Gruppe yon 
239 Jungen ans einer Kriminellenanstalt) sehwankte. Die l~lethode, die eine positive Korrel~tion 
mit dem Gough-Peterson-Test zeigte, schlieBe zwar noGh groge IrrtumsmSglichkeiten in sieh, 
sei aber sigher besser als andere zufiillige Beurteilungsmagst~be. Wenn die Kriminalitgtsrate 
der hier untersuchten Altersklasse mit 10% angesetzt werde, k6nnte die Methode sogar in 96 % 
der Fglle dureh die einfaehe Feststellung ,,niehtkriminell" eine kriminelle Prognose stellen, 
ohne allerdings eine Identifizierung der Kriminellen selbst zu ermSglichen; dies w~re nur in 
einer begrenzten ZaM yon Fallen zu erreiehen. ILLem~A~-Cm~IsT (Kiel) 
Stephen M. Herman: Scope and purposes of juvenile court jurisdiction. (Reichweite 
und Wirkung der Jugendger ichtsrechtsprechung.)  J .  crim. Law and Pol. Sci. 48, 
590--607 (1958). 

Es handelt sich um eine Priifungsarbeit des 1957 an der Havard University Law School 
unter S~S.LDON GLV]~CS: graduierten Autors. Letzterer bespricht kritisch die Grenzen, Ver- 
bindiiehkeiten und QuMifik~tion der Jugendgeriehte. Die Statuten der 5ugendgerichte der 
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einzelnen Staaten der USA kennen meist die 3 Kategorien in der l~echtsprechung bei Jugend- 
lichen: F&lle yon 1. ,,delinquency':, worunter die gesamte Fiihrung des Jugendliehen, die nicht 
unbedingt in einer Gesetzesvcrletzung zu bestehen braucht, verstanden wird unter anderem auch 
schon ,,habitually using obscene language or associating with ,,thieves, vicious, or immoral 
persons", 2. ,,dependency" (ungliickliche Familienumstande ohne grobes Verschulden der Eltern) 
nnd 3. ,,neglect" (Vernachlassigung im weitesten Sinne mit Verschulden der Eltern. - -  Die 
traditionelle Basis flit diese breite T&tigkeit der Gerichte ist die sog. ,,parens patriae~ 
(beztiglich dieser Doktrin siehe Scm~A~, Philosophy of the Juvenile Court, 261 Ann. Am. 
Acad. Polit. Soc. Sci. 101 (1949). - -  Die Begriffe wurden eingehend besprochen. Es wird unter 
anderem ausgefiihrt, dab die Einschaltung yon ,,social welfare", d.h. nicht authoritativen 
Wohlfahrtsorganisationen im friihen Kindesalter beziiglich der Verhiitung yon Delikten durch 
,,moral training" usw. besser ist als eine Aburteilung dutch Jugendgerichte mit ihrer Traumati- 
sierung. - -  Interessant ist, daI~ man den Begriff des Jugendamtes in unserer Form in den USA 
anscheinend nicht kennt und dab beziiglich der Altersstufe ,,Jugendlieher" in den verschiedenen 
Staaten erhebliche Unterschiede (manche 10--17 Jahre, andere 13--16 Jahre) bestehen. Reiehe 
Literatur- und Gesetzesangaben. RUDOLF KOCH (Halle a. d. S.) 

I{riminelle und soziale Prophylaxe 

Hans  t toske:  Die Jugend in der heutigen Welt. Praxis  1958, 883--886. 

Thdo. Marti: Les probl~mes m~dico-soeiaux de l 'adoleseenee. [4. Congr. ann. ,  Soc. 
suisse de m@d. soc. Baden,  14.VI. 1958.] Praxis  1958, 882--883. 

Kunstfehler~ J~rztereeht, medizinisch wichtige Gesetzgebung und Reehtspreehung 

�9 Miiller-0sten: Haftpflicht-Kiirperseh~iden. J(rztliche IIinweise zur Schadenersatz- 
leistung. Fiir  Haftpflichtige, Unfallverletzte und ihre Berater, Haftp~liehtversicherer, 
Regulierungsbevollmiichtigte,  Sozialversicherer - -  Rechtsanw~ilte und Geriehte. Mit 
Schaubi ldern  ffir die Regulierungspraxis .  H a m b u r g :  Otter-Verlag 1958. 152 S. 
DM 9.80. 

Verf., der ahem Anseheine naeh beratender Arzt einer Haftpflichtversieherung ist, gibt eine 
sehr ansehauliche und lebensnahe I)arstellung, wie die Haftpflichtversicherungen Sehadensf~lle 
zu regulieren pflegen. Zwar meint Verf. in der Einleitung, das Buch sei nicht fiir 24rzte ge- 
schrieben, die zahlreiehen schematischen I)arstellungen, die er bringt, sind in der Tat fiir den 
Laien und nicht fiir den Arzt bestimmt, doch bringt das Buch sehr klare I)efinitionen yon ver- 
sieherungsrechtlichen Begriffen, deren Kenntnisnahme aueh dem Arzt der Praxis sehr zugute 
kommen wiirde. Auch der I)ozent auf dem Gebiete der Versicherungsmedizin wird yon der 
Lektiire des Buches Nutzen haben, insbesondere yon der ansehaulichen Kasuistik. Die Haft- 
pflichtgesellsehaften haben nach dem Inhalt des Buehes eine deutliche Neigung zur ]~egulierung 
ohne Rechtsstreit, doeh wird zum Ausdruck gebracht, daI3 der Wil]e zur Reguli.erung zu einem 
grol3en Anteil abh~ngt yon dem Verhalten des Gesch&digten (Hberforderungen, Uberlagerungen, 
Verdacht auf Vort&uschung). Das Buch schliel~t mit Beispielen yon Anfragen yon Anwalten 
an ~rzte und mit dem Beispiel eines Gutachtenauftrages einer Haftpflichtgesellschaft an einen 
Gutachter. B. ~/~UELLER (Heidelberg) 

�9 He lmu th  Burmester:  Die Haftpflieht des hrztes  und  der Krankenans ta l t  im Spiegel 
der Reehtspreehung. H a m b u r g :  Christen & Co. 1957. 264 S. Geb. DM 16.80. 

Verf., yon Beruf l=~egierungsdirektor in Hamburg, anscheinend auf einsehlagigem Gebiet 
t~tig, gibg nach den iiblichen Gesichtspunkten einen Abril3 der Haftpflicht des Arztes in einer 
auch fiir den Nicht-Juristen durchaus verst~ndlichen Form. Bemerkt sei, dal3 naeh seiner Auf- 
fassung der Ausdruck ,,Kunstfehler" am besten vermieden wird. Beziiglieh der Einwilligung 
zur Operation wird die Frage diskutiert, ob es nicht zweckmi~l]ig sei, bei Kindern die Einwfl]igung 
des Vormundes sehriftlich einzuholen. Auf jeden Fall ist es erforderlich, dab im gleichen Kranken- 
hause regelm~13ig auch in gleieher Weise verfahren wird. Unterl~l~t man einmal die Einholung 
der sehriftlichen Einwilligung, obwohl dies im jeweiligen Krankenhause iiblich ist, so kann dies 
fiir den betreffenden Arzt nachteilige Folgen haben. Beziiglich des Kassenarztvertrages wird 


