
592 O. GRC~E~: 

Fahruntaugl ichkei t  ergibt, die seine weitere Teilnahme am StraBen- 
verkehr  ausschlieBt. 

Die Beurtei lung yon  Zust/~nden, die plStzlich und  fiberraschend 
den Kraf t fahrer  fahruntf icht ig machen,  erfordert  nicht  nur  eine ein- 
gehende allgemeinmedizinische Untersuchung,  die gelegentlich dureh 
fach~rztliche Befunde und  psychotechnische l~rfifungen erg/~nzt werden 
muB, sondern auch eine weitgehende Berficksichtigung der Vorgeschichte. 
Gerade ffir die Frage der Voraussehbarkei t  ist es wichtig, die Pers6nlich- 
keit eines Beschuldigten anamnest isch zu durchleuchten,  um ein Bild 
yon  seiner charakterl ichen Wert igkei t  und  seiner Intelligenz zu erhalten. 

Znsammenfassend und  abschlieBend m6chte  ich feststellen, dab ein 
unerwartetes  und  nicht  voraussehbares Ein t re ten  yon  Fahruntf icht igkei t  
sicher sehr selten vorkommt .  Bei pflichtgemi~Ber Selbstkritik wird ein 
verantwortungsbewnlBter Kraf t fahrer  bei den ersten Anzeichen eines 
Unwohlseins, einer ~lbelkeit oder Schw~che in der Lage sein, die Fah r t  
zu unterbrechen.  Die eingangs erw/~hnten weitverbrei teten falschen 
Vorstellungen fiber die Anforderungen im StraBenverkehr machen es 
aber dringend erforderlich, die Verkehrstei lnehmer immer wieder zu 
ermahnen und  darfiber aufzuklaren, dab das Kraf t fahren  den ganzen 
Menschen und  seine volle Leistungsf/~higkeit ver langt  und  dab bereits 
geringe St6rungen des Wohlbefindens die Unfalldisposition s tark erh6hen. 
So lange diese biologischen und psychologischen Erkenntnisse nicht  zum 
allgemeinen Er fahrungsgut  geworden sind, wird der E inwand  yon  Ver- 
kehrssfindern nicht  ganz unberecht igt  sein, wenn sie mit  Shakespeare 
sagen:  ,,1klicht wit  sind schuld, ach, unsre Schwi~ch' Mlein: Wie wit  
gemacht  sind, mfissen wir ja sein!"  
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0.  GR~NE~ (Frankfur t  a .M. ) :  Zur Schuldfrage bei Unfallflucht. 

I~ach dem Wor t l au t  des w 142 StGB mach t  sich derjenige einer 
Ul~fallflucht schuldig, der ,,sich nach einem Verkehrsunfall  der Fest- 
stellung seiner Person, seines Fahrzeugs oder der Art  seiner Beteiligung 
an dem Unfall  vorsiitzlich dutch Elusht entzieht . . .  ". 
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In seinem Urteil vom 6.9.51 hat der Bundesgerichtshof darauf hin- 
gewiesen, daB zum inneren  T a t b e s t a n d  Vorsatz gehSrt  und  Fahrliissigkeit 
nicht  geni igt  (BGHSt .  I I I  6. 9 .51) .  Al lerdings  re icht  - -  wie der  2. Straf-  
senat  des Bundesger iehtshofes  in dem Ur te i l  vom 7 . 1 . 5 5  ausgefi ihr t  
h a t  - -  naoh al len ]~ichtungen bedingter Vorsata aus. HAt~TUI~G, der  sieh 
sehr e ingehend mi t  dem inneren  T a t b e s t a n d  der  Unfal l f lucht  besehaf t ig t  
hat ,  maeh t e  da rauf  aufmerksam,  dab  zum Vorsatz  1. das  Wissen  u m  die 
Merkmale  des gesetzl iehen Ta tbes tandes ,  2. der  Wil le  zum H a nde ln  - -  das 
Wi l lense lement  des Vorsatzes  - -  gehSren. Da  sieh der  bed ingte  Vorsatz  
auf die Erkenntn isse i te ,  auf das  Wissen,  bezieht  und  hierbei  bedingtes 
Wissen,  also ein Ff i r -mSgl ich- t ta l ten ,  geniigt ,  kSnnte  m a n  annehmen,  
daft die Fa l le  n icht  sehr haufig vorkommen,  bei  denen die Vorausse tzung 
bed ing ten  Vorsatzes  mangels  Kenn tn i s  der  T a t n m s t a n d e  n ich t  gegeben 
sind - -  insbesondere  dann,  wenn sich ein n ieh t  unerhebt ieher  Unfal l  
ere ignet  hat .  T ro tzdem kann  man  feststel len,  dab  das Wissen  u m  den 
,Verkehrsunfall" durchaus  n icht  i m m e r  dor t  gegeben ist ,  w o e s  auf den 
ers ten  Bl ick den  Ansehein  hat .  Wenngle ich  der  Bundesger ichtsh0f  1951 
z. B. bezfiglieh der  Alkoholbeeinf lussung eines Kra f t f ah re r s  ausgefi ihr t  
hat ,  dab  die Alkoholwi rkung  n ich t  ohne weiteres dazu  gefi ihr t  zu haben  
brauche,  dab  der  Betreffende einen Zusammens to$  n ieh t  be me rk t  habe,  
so muB doeh andererse i t s  dem Ta te r  nachgewiesen werden,  dab  er den  
Unfa l l  t a t saeh l ieh  b e m e r k t  ha t  (BGHSt .  I V  7 . 6 . 5 1 ) .  Dies is t  gerade 
bei  e inem alkoholbeeinf luBten Kra f t f ah re r  n ieht  immer  ganz leicht.  
Man muB hier - -  worauf  wi t  fr i iher  berei ts  hingewiesen haben  - -  dessen 
a lkoholbedingte  Wahrnehmungs -  und  Auffassungss tSrungen in Be- 
t r a e h t  ziehen und  beri icksicht igen,  dab  un te r  Alkohol  erhebl iche Ver- 
schiebungen der  ge izschwel len  v o r k o m m e n  kSnnen.  

AnlaB zu unseren damaligen Untersuchungen war ein ZusammenstoB zwischen 
einem Lastkraftwagen und einem t~adfahrer, der offenbar yon dem Lkw-Fahrer 
nieht bemerkt worden war. Mit etwa 1,8 Promille fuhr dieser in einer verkehrs- 
reichen Ortsstrage zur Mittagszeit naeh dem Unfall weiter, obwohl sieh das Fahrrad 
zwischen die Vorderr~der geklemmt hatte und unter grS~tem L~rm und unter 
Funkenspriihen mitgeschleift wurde. 

Fal le  dieser Ar t  s ind n ieht  allzu selten. 

Erst kt~rzlich hatten wit zur mutmaglichen Unfallflueht eines Kraftfahrers Stel- 
lung zu nehmen, der in einer belebten StraSe Frankfurts naeh einer Zechtour einen 
Wagen gestreift und besch~digt hatte. Er aehtete nicht auf entsprechende Hin- 
weise des Besitzers, der angab, es habe einen lauten Knall gegeben, sondern fuhr 
in ruhigem Tempo einige 100 Meter welter, parkte hier seinen Wagen vorschrifts- 
m~$ig und begab sieh in eine Apfe]weinwirtsehaft, um die Zeehtour fortzusetzen. 

Der  Alkohol  s te l l t  nur  eines der  Mi t te l  dar ,  die die Leis tungsfahigkei t  
des Kra f t f ah re r s  ve rmindern  und  zu Wahrnehmungs -  und  Auffassungs-  
s tSrungen bzw. -erschwerungen ffihren kSnnen.  I n  immer  s t a rke rem 
Mal3e wi rken  sieh im Verkehr  andere  Subs tanzen  - -  besonders  haufig 
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im Obermal] benutzte Medikamente - -  folgenschwer aus (vgl. It. J. 
WAGN]~I~ u.a.) .  An die MSglichkeit, dab diese - -  vor allem im Zu- 
sammenwirken mit geringen Alkohohnengen oder auch iiberdosiert - -  zu 
ausgeprs ApperzeptionsstSrungen gefiihrt haben, wird man denken 
miissen. Aber nicht nur bei Medikamenten und GenuBmitteln sind 
(in einzelnen Fi~llen und unter besonderen Voraussetzungen) Wahr- 
nehmungs- und AuffassungsstSrungen in Betracht zu ziehen sondern 
auch bei anderen Intoxikationszusti~nden - -  etwa bei der Kohlenoxyd- 
vergiftung, die trotz aller technischen Verbesserungen am Kraftwagen 
auftreten kann, wenn ungfinstige Faktoren zusammenwirken (vgl. 
POI~T~tSlNE u.a.).  So ist z. B. an die MSglichkeit zu denken, dab der 
Kohlenoxydh~moglobin-Spiegel durch gleichzeitige Einatmung von Aus- 
puffgasen (besonders beim Kolonnenfahren) und Zigaretten- oder 
Zigarrenrauch bei einem starken Raueher die kritische Grenze fiber- 
sehreitet und psychische Veri~nderungen auftreten, yon denen im Zu- 
sammenhang mit der zu erSrternden Frage besonders die gelegentlich 
beobachteten sensorisehen Reiz- und Ausfallserseheinungen auf akusti- 
sehem und optisehem Gebiete interessieren. 

Betrafen die bisher erwi~hnten StSrungen der Wahrnehmung und 
Auffassung nut Ver~nderungen, die auf dem Boden yon Intoxikati0nen 
entstehen kSnnen, so muB doeh besonders darauf hingewiesen werden, 
dal~ unter Umst~nden auch normalerweise entsprechende Ausf~lle zu 
beobachten sind, wenn toxische Substanzen keine - -  oder, wie im folgen- 
den Fall der Alkohol, nur eine untergeordnete - -  Rolle spielen. 

Ein Personenkraftwagen strei~te nachts auf einer Ausfallsstral~e Frankfurts ~. M. 
ein anderes Auto und fuhr, ohne angehalten zu haben, weiter. Der Fahrer des 
beschi~digten Wagens nahm sofort die Verfolgung auf und stellte lest, dal~ sich der 
,,Tater" in Begleitung einer jungen Dame befand, die seine Aufmerksamkeit often- 
bar so in Ansprueh nahm, dal~ er den Verfolger gar nicht bemerkte. Er bog bald in 
eine Waldsehneise ein und brachte hier seinen Pkw. zum Halten. Der Verfolger 
alarmierte daraufhin die Polizei, die bei ihrem :Eintreffen beide in einer sehr eln- 
deutigen Situation, in niehts als in die Dunkelheit der Nacht gehiillt, antraf. 

Dieser Fall zeigt sehr deutlieh die physiologischen MSglichkeiten der 
durch rShrenfSrmige Einengung der Aufmerksamkeit auf ein Objekt 
- -  bier infolge der Liebeswerbung - -  erzeugten Wahrnehmungs- und 
AuffassnngsstSrungen, die - -  abgesehen von den (nach BUHTZ allerdings 
gar nicht so seltenen) , ,Auto"-Erotismen - -  im allgemeinen jedoeh 
nicht so stark sein werden, daI~ deswegen ein Unfall nicht bemerkt wird, 
da die mit dem Unfallgeschehen verbundenen visuellen, akustischen und 
vibratorisehen Reize meist so stark sind, dal~ sie die Aufmerksamkeit 
auf sieh ziehen (vgI. auch t~AucI~). Anders, wenn dem ,Unfallreiz" 
unmittelbar ein zweiter, sehr starker und unter Umst~nden emotional 
hSehst wirksamer Reiz folgt. Ein Beispiel mag einen solehen Fall ver- 
deutlichen : 
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Ein Kraftfahrer, der auf einer Vorfahrtsstra~e f/~hrt, mug einem yon rechts 
mit hoher Gesehwindigkeit unvorschriftsm/~l~ig in die ttauptverkehrsstral~e ein- 
biegenden anderen Kraftwagen ausweichen. Dabei ger/~t er auf die linke Fahrbahn- 
seite, auf der slch in schnellem Tempo ein Omnibus n/s Um Itaaresbreite kann 
er einen ZusammenstoB vermeiden. 

J-I/~tte dieser Kraftfahrer den in seine Fahrbahn hineinschieBenden 
Pkw. bei seinem AusweiehmanSver leieht gestreift, so w/s - -  wie sieh 
bei einem /~hnlieh gelagerten Fall gezeigt hat - -  die MSglichkeit nieht 
auszuschlieBen gewesen, dab dieses Streifen nicht bemerkt worden w/ire. 
Der entgegenkommende Omnibus h/~tte gewissermaBen als ,,auslSschen- 
der Reiz" gewirkt, der in der Psychologie seit HELMHOLTZ bekannt ist, 
und auf den H ] ~ I S G  (1), (2) besonders hinweist (vgl. unter anderen 
aueh DODGE, J. WAGNer, SCItUMA:~). 

Iqur allzu leicht wird fibersehen, dab die Wahrnehmung unserer 
Umgebung kein passiver Vorgang ist und die Entstehung yon En- 
grammen sich yon der Belichtung einer photographisehen Platte wesent- 
lieh unterscheidet. Nur bei geeigneter Sehaltung der attentionellen 
Station werden periphere Reize dem GroBhirn gemeldet [ H ] ~ I ~ G  (2)]. 
Die Reizbarkeit ist nach v. W~IZSXCKEn keine Eigenschaft, sondern eine 
Funktion, und die Inkonstanz der Reizschwelle und die Menge der sog. 
Wahrnehmungst~uschungen ste]len im Zusammenspiel des afferenten 
und efferenten Systems eine notwendige Bedingung aller Leistungen dar, 
wobei eine fiber die Sensomobilit/~t hinausgehende Koordinierung - -  eine 
Xonsensomobilits - -  anzunehmen ist. Anf WahrnehmungsstSrungen 
mug man deshalb besonders dort achten, wo zahlreiche l~eize besondere 
Anforderungen an die zentralen Koordinationsleistungen stellen. Dab 
StSrreize zu Sehwellenver/~nderungen ffihren kSnnen, ist bekannt und 
]iel~ sich fiir die Reizschwelle des Tast- und Liehtsinns dureh HEYYIANS, 
ftir das AugenmaB bei gleiehzeitiger Ablenkung dureh Musik yon BoAs, 
naehweisen. Interessant ist die Feststellung ttEYMA~TS, dab eine eben 
merkhche Tonempfindung dutch ein gleiehzeitiges Ger/~usch oder einen 
zweiten gleichzeitigen Ton beeintr/iehtigt werden kann. ttieran muBten 
wir bei folgendem Fall denken: 

Ein Kraftfahrer fuhr mit einem alten, mit leeren Biichsen beladenen, sehr 
wackeligen Lastkraftwagen einen Kleinwagen an, der verh/~ltnism/~l~ig stark be- 
sch~digt wurde. An dem Lastkraftwagen entstand kein nennenswerter Schaden. 
Der Lkw-Fahrer fuhr welter und stellte seinen Lastkraftwagen vor seinem Haus 
ab. Er gab an, yon dem AnstoB nichts bemerkt zu haben. 

Erscheint es hier aueh dem Laien ohne weiteres einlenchtend, dal~ 
das eine Ger~usch das andere gewissermaBen ,,ausgelSscht" oder ,,fiber- 
deekt" hat, so sind StSrungen durch heterosensorielle t~eize doch 
schwerer zu beurteilen. In ]edem Fall aber mug man die ~pezifische 
Unfallsituation in Relation zu den individuellen und dispositionellen 

Dtsch.  Z. ges. gerichtL ~ied., Bd. 49 39 
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Gegebenhei ten setzen und  danach  die aktuel len WahrnehmungsmSgl ich-  
kei ten absch/~tzen. 

Verh/iltnism/igig einfach scheint  die Beur te i lung d a n n  zu sein, wenn  
bei e inem VerkehrsunfM1 ein erhebl id ler  Schaden en t s t anden  u n d  wo- 
m6glich das UnfMlfahrzeug dabei  zer t r f immert  worden ist. Brauch t  m a n  
sich hier fiber die Frage, ob der T/~ter yon  dem UnfM1 K e n n t n i s  bekommen  
hat,  im Mlgemeinen keine Gedanken  zn machen,  so verdient  doch h~ufig 
der besondere Zustand, in  dem sich d e r  Betreffende nach dem Unfall  
befindet,  besondere Beachtung.  Vie1 h~tufiger, als gew6hnlich ange- 
nommen,  t re ten  n~mlich unfMlbedingte Ausnahmezust / tnde auf, die 
wegen des scheinbar  geordneten und  zielstrebigen Handelns  oft sehr 
schwer e rkennbar  sind. I n  erster Linie muB - -  auch bei n u t  leichtem 
Ansto$ des Kopfes an die Windschutzscheibe,  den Tf i r rahmen u. dgl. - -  an 
pos t t raumat ische  ])/~mmerzust/~nde gedacht  werden, die unserer  Er- 
fahrung nach sehr h/~ufig n icht  e rkann t  werden, und  auf die ma n  meistens 
nur  zuf/~llig, z. B. im Zusammenhang  mi t  tier Beur te i lung der Alkohol- 
beeinflussung eines Kraftfahrers ,  st61~t. Von zahlreichen derart igen 
Fs mag der folgende zur Veranschaul ichung dienen:  

Ein Textilkaufmann f~hrt mit einem BlutMkoholspiegel yon etwa 1,5 Promille 
gegen eine Hauswand und zieht sich dabei - -  wie der Arzt am anderen Morgen fest- 
stellte - -  eine Rigquetschwunde am Kopf zu. Er verspiirt einen Schlag; dann setzt 
seine Erinnerung aus. Wie er wieder zu sich kommt, bemerkt er beil3enden Qualm, 
sieht ein loaar Gestalten als etwas ,,Grauflimmerndes" und stellt fest, dag seine 
Brille (1,6 Dioptrien) fehlt. Einen vorbeikommenden Motorradfahrer fragt er, was 
los sei. Dieser will ihn verbinden, dabei sackt der Autofahrer mehrmMs in sich 
zusammen und kann sein Verbandsp/~ckchen (das er stets bei sieh fiihrt) nicht 
linden. Es stellt sieh heraus, dab der Hausbesitzer, yon dem AnprM1 wach geworden, 
hinunter auf die Strage geeilt war und den noch in seinem Wagen sitzenden Kraft- 
fahrer zur Rede gestellt und sich dabei auch dessen Nummer notiert hatte. Dieser 
abet war mit dem Bemerken: ,,Was ist los ? Gar niehts ist los!" schleppend, wie 
der Hausbesitzer sagte, und unter Quietschen, denn sein Schutzblech zersehnitt 
mittlerweile einen Reifen, weitergefahren und hatte dabei weder auf die dutch das 
Sehleifen eines Rades entstehende Qualmentwicklung noch darauf geachtet, dab 
tier Wagen bestandig O1 und Wasser verlor. Es entging ihm iiberdies, dab er seine 
Brille nieht mehr auf hatte. Bei diesem ManSver brannte ein Reifen vSllig dutch. 
Die Polizei stellte bei ihrem Eintreffen lest, dag der Fahrer, der inzwischen noeh 
ein paar Kilometer gefahren war, wie aus einer Bet~ubung zu erwachen schien. 

Es b rauch t  hier n icht  erSrtert  zu werden, wieweit im vorl iegenden 
FMle tier Alkohol alas Bild beeinfluBt ha t ;  D~mmerzust / inde nach 
Gehirnerschi i t terungen - -  auch ohne jegliche Alkoholwirkung - -  s ind 
seit langem bekannt ,  wenngleich sie in  ihrer forensischen Bedeu tung  
nieht  immer  gebfihrend gewiirdigt werden. Sehr sehSne Besehreibungen 
solcher posteommotionel len D~mmerzust/~nde l inden  sich bei BAUM~R. 
Historische Bedeutung  ha t  eine Sehilderung Bvsc~s  gewonnen, der yon 
einem pos t t raumat i schen  D/ tmmerzus tand  berichtet,  in  dem sich Graf 
Bismarck naeh einem Sturz yore Pferde befand (vgl. SC~I~TZE). 
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Das Pferd haste vor der Laterne eines entgegenkommenden Wagens geseheut 
und Bismarck abgeworfen. Dieser lief unmittelbar nach dem Sturz nach Hause, 
erkannte seine eigenen I-Iunde nieht, die ihn zur Begriil~ung anbellten, schMt diese 
und ordnete an, man solle seinen Reitknecht holen; dieser sei yore Pferde gestfirzt 
und liege drauBen auf der StraBe. 

Die Konsequenzen, die sich bei einem solehen Verhalten heute er- 
gHben, falls das scheuende Pferd etwa den entgegenkommenden Wagen 
beschHdigt hHtte, liegen auf der Hand. Naehdem BArMIeR 1949 das 
Augenmerk auf die verschiedenen Formen yon Bewug~seinsst6rungen 
naeh SehHdeltraumen gelenkt h~tte, wies STEI~ auf deren forensische 
Bedeutung hin (vgl. ~uch NXc~E, HART3~ANN, LUttMANN, SCHEID, 
BAY u.  a . ) .  

Nat/irlieh k6nnen gelegentlich noeh andere Ursaehen zu DHmmer- 
zustHnden ffihren (vg]. M6~c~N,  LUHMA~N U. a.) - -  so bekanntlieh die 
Epilepsie (vgl. MEIX~]~R), die Kohlenoxydintoxikation (Po~LISC~, 
SIBELIUS U. a.), die HypoglykHmie [MA~x(1, 2); WILD]~, WuT~ u. a.], 
die PolyeythHmie (STI~L~R, ALBreCHt, M~DEL u. a.) und - -  naeh 
FLECK - -  die Itypertonie. Wenngleieh solehe F~tlle kaum je dureh einen 
Unfall ausgelSst werden und insgesamt gesehen aueh verh/~ltnism/~gig 
selten sind, so ist doeh daran zu denken, dab sich in entspreehenden 
AusnahmezustHnden gelegentheh ein Unfall ereignen kann, f/Jr den dana  
einschlieglieh einer eventuellen Unfallflueht die Voraussetzungen des 
w 51 Abs. I StGB ebenso wie fiir die FHlle yon posteommotionellem 
DHmmerzustand anzunehmen sein wiirden. 

Liegen solehe seelischen St6rungen nieht vor, so mug man trotzdem 
prfifen, ob die ZureehnungsfHhigkeit nieht etwa aus anderen Gr/inden 
beeintrHehtigt gewesen sein konnte. So ist z. B. an Kurzschlughand- 
lungen (auf die GSPPI~a~  hingewiesen hat), an st~rkere Alkohol- 
beeinflussung und an die Auswirkung anderer toxischer Substanzen - -  auf 
die sehon bei der Frage eventueller Wahrnehmungs, bzw. Auffassungs- 
stSrungen eingegangenwurde--zu denken. Diese verdienen aueh deshalb 
besondere Beaehtung, well sie - -  aueh wenn die ZureehnungsfHhigkeit 
nieht erheblieh vermindert oder gar aufgehoben ist - -  zu einer anderen 
Bewertung der Gesamtsituation fiihren k6nnen. So spie]t unter Um- 
sCHnden die Mkoholbedingte Verlangsamung intellektueller Leistungen 
und Reaktionsverz6gerung eine bedeutsame Rolle, wenn jemand naeh 
einem Unfall noeh eine gewisse Streeke welt gefahren ist. Man mug sieh 
vergegenwHrtigen, dag der alkoholbeeinflugte oder unter der Wirkung 
eines Medik~mentes stehende Kraftfahrer beziiglieh seiner tIandlungs- 
und EntsehluBfHhigkeit - -  aueh wenn die Voraussetzungen des w 51 StGB 
nieht gegeben sind - -  mit einem anderen Magstab als ein niiehterner 
Fahrer zu messen ist, was bei der ]3eurteilung des inneren Tatbestandes 
besonders beriieksiehtigt werden mug. Hier k6nnen neben den bereits 
erwHhnten FHllen, bei denen es an der Kenntnis des Unfalles mangelt, 

39* 
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Situationen gegeben sein, bei denen andere Merkmale des i~uBeren Tat- 
bestandes vom Vorsatz des Ti~ters nicht - -  wie es vom Bundesgerichtshof 
verlangt wird - -  mit umfal~t werden, so dab der innere Tatbestand eben- 
falls nieht erffillt is~ (vgl. FLOEG~L-ttA~TU~G). 

Es kSnnten in diesem Zusammenhange noch manche Beispiele aus 
der Praxis gesehildert warden, es mfil~te bei der ErSrterung der Schuld- 
frage bei Unfallflucht auch noch auf eventuelle krankheitsbedingte 
StSrungen, wie auch auf Folgeerseheinnngen kSrperlicher Beeintrhchti- 
gung dureh den Unfall - -  etwa auf die Wirkung yon Blutverlust auf die 
psychisehe Verfassung eines Verunglfiekten - - ,  eingegangen werden. Die 
Frage erhebt sich aber, warm man bei Berficksichtigung aller dargestell- 
ten M5glichkeiten fiberhaupt noch yon einer ,,Verkehrsunfallflucht" 
sprechen kann, und wie sich die erw~hnten StSrungen - -  was ffir die 
Praxis wichtig ist - -  erkennen odor ausschlieBen lassen. 

Dies ist in den meisten Fallen - -  wenn auch nieht immer - -  mSglich, 
wenn die Aufkl/irung des Sachverhaltes auf das sorgfiiltigste dureh- 
geffihrt und der ~ul3ere Geschehensablauf mit grSBter Genauigkeit 
rekonstruiert wird. Itierbei kann auf eine eingehende gerichtsmediziniseh- 
kriminalistisehe und verkehrsteehnische Auswertung aller Spuren - -  dazu 
gehSren insbesondere auch die an den Verletzten oder GetSteten - -  nicht 
verzichtet werden. BU~TZ, SCHSNTAG und ttS~I~DL, F ~ I  und LXu~rI, 
WSLKAI~T, BI~EITENECKEtr U.a. haben zum gerichts~rztliehen und 
kriminalistischen Naehweis der Unfallflueht auf Grund morphologischer 
Veri~nderungen wertvolle Beitr~ge geliefert. 

Versucht man daneben, alle ffir das psychische Verhalten wichtigen 
Gesichtspunkte heranzuziehen, wozu Blutalkoholspiegel, Urinunter- 
suehung auf Sehlafmittel oder andere Medikamente, Blutuntersuehung 
auf Kohlenoxydhs klinische Blutuntersuehung - -  eventuell 
Zuckerbelastungsversuehe m ebenso wie alle i~rztliehen Feststellungen 
an dem Betreffenden v o r u n d  nach dem Unfall, besonders abet auch mSg- 
liehst sorgfaltige Sehildemingen fiber dessen Verhalten unmittelbar naeh 
demUnfallgeschehen, gehSren, so wird es in den meistenFi~llen doch mSg- 
]ich sein, klare Aussagen darfiber zu machen, ob die erwghnten, die Schuld 
unter Umst~nden ausschlieBenden StSrungen fiberhaupt in Betracht zu 
ziehen sind oder nicht. Der a]te Sprueh: ,,Flfichtig M a n n -  schuldig 
Mann" besteht in den meisten F~tllen aueh heute noch zu l~eeht. 

Auf die Ausnahme hiervon, die - -  wie sich zeigte - -  nieht allzu selten 
vorkommen, die Aufmerksamkeit zu lenken, sollte die Anfgabe dieser 
Ausffihrungen sein. 
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It .  LIENEN (Ki i ln ) :  Neuere Entscheidungen zu w 330 c StGB. 
1. Kre is  der  zur t t i l fe  ve rpf l i ch te ten  Personen :  Auch der  schuldlose 

Mi tve ru r sacher  des Unglficksfal les mu• helfen 1. Bei e inem VerkehrsunfM1 
is t  neben  dem F~hrer ,  der  den  Unfa l l  verursacht ,  dann  aber  Fa h re r f l uc h t  
begangen  ha t ,  auch dessen mi t f ah rende  Ehef rau  zur Hilfe  verpf l ich te t ,  
zumindes t  in dcr  Fo rm,  dal~ sie nach Ende  der  F a h r t  ~nonym die Polizei,  
den  Unfa l l r e t tungswagen  oder  ein K r a n k e n h a u s  vers t s  2. Von 
mehreren,  an  einer UnfMlstel le  anwesenden  Personen  ist  jede zur t t i l fe-  
]eis tung verpf l ich te t ,  solange die Un t~ t igke i t  der  l~brigen zutage  t r i t t  3. 
Wel t e r  t r i f f t  die t t i l f spf l ich t  auch den, der  zwar bei  dem UnglficksfMi 
n ich t  u n m i t t e l b a r  anwesend,  aber  der  a n n e h m b a r  ns  ist,  der  infolge 
besonderer  Kenn tn i s se  und  Mi t te l  helfen kanna.  Bei d iesem Urte i l  
hande l t  es sich u m  den d i ens t t uenden  Arz t  des Krankenhauses ,  dem der  
Verungl i ick te  zun~chst  zugeffihrt  war.  Dar i ibe r  h inaus  hi~lt OLG Celle 5 
eine Hi l fspf l ich t  des Arz tes  auch dann  ffir gegeben,  wenn er zwar n ich t  
an  der  Unfal ls te l le  anwesend  ist ,  aber  te lefonisch zur  UnfMlstel le  bin  
gebe ten  wird.  Gegen diese beiden le tz te ren  Urte i le  wendet  sich SC~L]~YER 
in Arzt l .  Wochenschr .  58, 138. 

2. Unglf icksfal l  im Sinnc yon  w 330 c is t  auch die durch  einen Selbst-  
mordve r such  herbeigeff ihr te  Gefahrenlage  6. 

3. ,Erforderlich" kann  ~rzt l iche Hilfe auch dann  sein, wenn sie den 
Tod  des Verunglf ickten  n ich t  abzuwenden  ve rmag  7. I n  der  zus t immen-  
den  A n m e r k u n g  zu d iesem Ur te i l  weis t  MAV~ACH darau f  hin, dal~ es ffir 
die Vors te l lungen der  Menschl ichkei t  und  soziMen Solidariti~t, aber  ~uch 
fiir den  Verunglf ickten  selbst  n ich t  dasselbe ist ,  ob er s te rben  mul~, well 
er im St ich gelassen wi rd  oder  obwohl die sorgende H a n d  des Arz tes  sich 
Ms ohnmi~chtig erweist .  Als erforderl iche Hilfe wi rd  yon den un te r  1. er- 
w~hnten  Ur te i l en  des OLG K61n und  des O L G  Celle ver langt ,  dab  der  
Arz t  den Verunglf ickten,  der  zu se inem K r a n k e n h a u s  geb rach t  wird  oder  
zu dem cr te lefonisch gerufen wird,  da rau f  un te rsuch t ,  ob und  welche 


