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Brunol f  Nold: [)ber die Ger innungsfaktoren  bei der Neugeborenen-Austauscht rans-  
fusion. [Univ . -Frauenk l in . ,  F r e i b u r g  i. Br . ]  Fo l i a  ha e ma t .  (F rankfur t ) ,  ~ .  F.  4, 
325- -334  (1960). 
D. I t .  Bowden a n d  J .  I t .  Wi l l i ams :  A n  unusua l  case of A B 0  hemolyt ic  disease with 
cross reac t ing  ant i  A 1 ~- B. (Ein ungew5hnl icher  Fa l l  e iner  AB0-bed ing ten  h~molyt i -  
schen ~ e u g e b o r e n e n e r k r a n k u n g  m i t  ,,kreuzreagierendem" Ant i -A  1 -~B.)  [Dept .  of 
Pa th .  and  Pedlar . ,  Sa in t  Louis  Univ.  School of ~ e d .  and  Card ina l  Glennon ~ e m .  
t t o sp ,  for Chi ldren,  Sa in t  Louis ,  ~ o . ]  Vox Sang.  (Basel), N. s. 5, 320- -323  (1960). 

Im Serum dieser Patientin (/qegerin) yore Bluttyp A S R1R 1 land sich ein Antik6rper, der im 
AB-Serum neben B-Erythrocyten (Titer 1:1024) auch A1-Erythrocyten (Titer 1:64) aggin- 
tinierte. Das Kind besaB Blutgruppe B und wies 24 Std 1 o. p. deutliche Krankheitssymptome 
auf. Der direkte Coombstest an den kindlichen Erythrocyten war negativ. Durch Absprengungs- 
versuche mit diesen konnte neben einem starken Anti-B auch ein schwaches Anti-A 1 dargestellt 
werden, welches nur im indirekten Coombstest reagierte. AntikSrper gegen andere Binteigen- 
schaften konnten ausgeschlossen werden. Sechs Monate sparer war im mfitterlichen Serum 
das Anti-A 1 kaum mehr nachweisbar. JUNGWmT~ (Mfinchen) 
I-I. Brehm,  A. G. Gathof u n d  J .  Krzywanek :  Exper imente l le  Unte rsuchungen  fiber die 
En t s tehung  des Blutspenderkol lapses  und dessen Verhi i tung.  [Univ . -F rauenk l in .  u. 
B lu t spended iens t .  d. Un iv . -Ki ln . ,  F r a n k f u r t  a. Main.]  ivied. W e l t  1960, 2700--2704.  
K.  F ischer  u n d  I-I. Busch:  Die Verwendung yon Ti t r iplex I I I  fiir die Kreuzprobe bei 
dr ingl ichen Blut t ransfus ionen und Pa t ien ten  mi t  Blutgerinnungsst~irungen.  [Univ.-  
K inde rk l i n .  u. Chit .  Un iv . -Ki ln . ,  t t a m b u r g - E p p e n d o r f . ]  Dtsch.  reed. Wschr .  85, 966 
bis 969 (1960). 

Eintretende GerinnungsvorgKnge beeinflussen die Ablesbarkeit einer Kreuzprobe. An- 
zutreffen sind diese einmal bei Patienten unter Anticoagul~ntienbehandlung oder mit schweren 
GerinnungsstSrungen, andererseits, falls das Konservenbeir5hrchen mit gerinnungshemmendem 
Zusatz versehen wurde. Meist ist bei der Kreuzprobe der eine Reaktionsteilnehmer, entweder 
Empf~nger- oder Spenderprobe gerinnungsaktiv und fiihrt zu einer Fibrinbildung in dem 
zugefiigten Plasma oder der EryChrocytensuspension in Plasma. Verff. haben sich entschieden, 
die gesamte Kreuzprobe unter gerinnungshemmendem Zusatz auszufiihren, wobei sichergestellt 
sein muf~te, dal] durch ein derartiges Agens etwaige Reaktionen z. B. inkompletter Antik6rper 
nich~ verschleiert wiirden. Empfohlen wird die Verwendung des Dinatrinmsalzes der Xthylen- 
diaminessigs~iure, Titriplex III-Merck~ yon dem bereits bekannt ist, dab es die Agglomeration 
tier Thrombocyten nnd die Geldrollenbildung der Erythroeyten weitgehend zu hemmen in 
der Gage ist. In der Kreuzprobe der Verff. als Xonglutinationsreaktion unter Verwendung 
yon Rinderalbumin ist Titriplex I I I  in einer Konzentration yon etwa 1% beigegeben. In 
Parallelversuchen mit und ohne Zusatz unter Austitrierung der Anti-A-, Anti-B- und inkom- 
pletten Anti-D-Antik6rper konnte kaum eine Titerabschwgchung festgestellt werden; aller- 
dings sollte die Titriplex-Konzentra~ion nicht erhSht werden. Methodik: Der gerinnungs- 
hemmende Konglutinationszusatz besteht aus 20%igem Ringeralbumin mit Zusatz yon 2% 
Titriplex I I I  und 1%0 NdNs (zur Haltbarmachung). Zu einem Teil dieser LSsung werden zwei 
Teile Patienten- bzw. Spenderblut zugefiigG die auch aus Fingerbeere oder Ohrlappehen ent- 
nommen sein k6nnen, hTaeh Zentrifugieren wird die Kreuzprobe mit dem Erythrocytensediment 
und dem iiberstehenden Albumin-Plasma wie iiblich 20 min bei 37 ~ ausgeffihrt. Bei 20 Blut- 
austauschtransfusionen oder extracorporalen Xreisl~ufen und bei Transfusionen bei sechs h~mo- 
philen Kindern hat sich diese Technik bereits bew~hrt. KLVG~ (Heidelberg) ~176 

Kriminologie ,  Gef~ingniswesen. Strafvollzug 

�9 Clemens Amelunxen :  Alterskriminali t~it .  H a m b u r g :  Verlag K r i m i n a l i s t i k  1960. 
48 S. D ~  4.60. 

Verf. spricht yore Lebensalter und StrMrecht, yore biologischen Altern, der Umwelt des 
alten lVlensehen, fiber Friih- und Sp~tkriminelle, yon der Kriminalit~t tier Schw~che, den typi- 
schen Al~ersdelikten, dem Schrcckgespenst ,,Lustgreis", und stellt die Frage, ob wir ehl Alters- 
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strafrecht brguchten, was verneint wird. Die typischen Altersdelikte seien Taten der Schw~che. 
Es gebe Alterskriminelle, bei denen bekanntlich das Selbstwertgeffihl in erster Linie auf der 
Potenz beruht hat  (Ref.), die entspreehend dem fortschreitenden Verfall der KOrperkraft und 
Xontaktf~higkeit sich zun~iehst an der heranwachsenden Tochter, dann an kleinen Kindern 
vergriffen, um schlieBlieh beim senilen Exhibitionismus zu landen (G~Ass]s]~RGE~). Da die 
Sorgfalt, das Sozialgefiihl und das Verantwortungsbewu$tsein ira Alter abnehmen kSnnten, 
k5nnte es ~hnlieh wie bei der Frau zu Not- und lqutzdelikten, Straftaten der Sehw~ehe und 
Sprunghaftigkeit kommen. Es verringere sieh im Alter aueh die Aehtung vor staatlichen ttoheits- 
funktionen und 5ffentliehen Einriehtungen, die bekanntlich auch der Frau wenig bedeuten. 
Die Greise schwSr~en '~ Falseheide, begingen Delikte gegen Ordnungsvorsehriften, Beleidigung, 
Untersehlagung, Hehlerei nnd kleine Diebst~hle. Der alternde Mann ab 55 Jahren zeige nur 
selten Gewaltkriminalit~.t. Einige Literaturhinweise. RVDOLF Koc~  (Coburg) 

�9 M a x  E b e r h a r t :  Saeh fahndung .  (Mus te rka ta log . )  (Schr i f t enr .  d. B u n d e s k r i m i n a l -  
a m t e s .  75 - -77 . )  W i e s b a d e n :  B u n d e s k r i m i n a l a m t  1960 /1 - -3 .  374 S. 

In  einem ersten, 46 Seiten umfassenden Teil wird nicht nut  der Sinn der Sachfahndung 
erl~utert, sondern aueh an Hand yon Vordrueken oder Schemata die Fahndungsmal~nahmen 
ausfiihrlieh dargestellt. Bisweilen sind die Erfolgsaussichten des Verfahrens mit  angegeben. 
Der anschliel~ende, fiber 300 Seiten starke Musterkatalog umlaut  so ziemlieh alles yon der Be- 
kleidung angefangen fiber Schmuck, Uhren, optisehe Ger~te, Besteeke, Bfiromasehinen, Keramik, 
Teppiche, Kraftfahrzeuge bis zu SchuBwaffen. Das letzte Kapitel  umlaut  neben Gewehren die 
Faustfeuerwaffen, einsehlieBlich der Gas- und SchrecksehuBpistolen sowie Kaliber-Bezeich- 
nungen, Munition und Beschul3zeichen. lqieht aufgeffihrt ist leider die Beschreibung der Patronen- 
bSden, woraus sich die Herstellerfirmen ergeben. Bei den Bfiromaschinen wird die Schreib- 
maschine besonders herausgehoben dureb ausffihrliche, technisehe Daten und zahlreiehe T~sta- 
turen, die zum Teil ffir bestimmte Berufe ~ypisch sind. Daneben werden die g~ngigen Sehri~tarten 
in kurzen Schriftproben dargestellt. Der Musterkatalog bietet eine sehr gute Hilfe, bei der 
Deklarierung inkriminier~er Gegenst~nde MiBverst~ndnisse zu vermeiden. 

Boscg (Heidelberg) 
�9 K r i m i n a l s t a t i s t i k  fiir  das J a h r  1958. Bea rb .  im  0 s t e r r .  S t a t i s t .  Z e n t r a l a m t .  t t r s g .  
yo re  B u n d e s m i n .  f. J u s t i z .  W i e n :  Car l  U e b e r r e u t e r  in  K o m m i s s .  1960 .145  S. 5S 5 5 . - - .  

Es handelt sich um eine Verurteilten-Statistik auf Grund der Strafkarten der 0sterreichischen 
Geriehte aus dem Jahre 1958. In  diesem Jahr  betrug die Kriminaliti~tsziffer, bezogen auf je 
100000 Strafmiindige 21 Verurteilte, was gegeniiber dem Jahre 1957 ein Absinken urn 1% 
bedeutet. W~hrend die Zahl der Vergehen zugenommen hat, ist die der (Jbertretungen und 
Verbrechen zurfiekgegangen. Die M~nnerkriminaliti~t betr~gt in allen Altersstufen ein Vielfaches 
der Frauen, die nur 15% aller Verurteilten stellen. Bei den Jugendlichen steigt die Kriminalit~ts- 
ziffer seit dem Jahre 1902 dauernd an. Dies kommt besonders deutlieh in der Kriminalit~tsziffer 
der einzelnen Altersgruppen unter den Verbreehern zum Ausdruck. Sie betriigt fiir die 14 bis 
17j~hrigen 1459, fiir die 18--25 Jahre alten 1628 und sinkt bei Personen fiber 26 Jahren ~uf 
415 ab. Unter  den verurteflten M~nnern waren 52%, unter den Frauen 36% vorbestraft. Im 
Jahre 1958 wurde jeder seehste Verurteilte wegen eines Verbrechens bestraft, wobei unter den 
mi~nnliehen Verbrechern 60%, unter den weiblichen 44% vorbestraft waren. Unter  den Ver- 
breehen halten Diebstahl und Betrug die Spitze, gefolgt yon KSrperverletzungen und Sittlieh- 
keitsverbrechen. W~hrend seit dem Jahre 1956 die Zahl der KSrperbeschgdigungen zunahm, 
hat  sich jene der Sittliehkeitsverbrechen nnd der TStungen vermindert. Bei der Gruppe der 
Vergehen nahmen fahrl~ssige TStung und KSrperverletzung mit  30% den grS~ten l~aum ein. 
Unter  den verurteilten Jugendlichen wurden 31% wegen Verbrechen, 5% wegen Vergehen und 
64% wegen Ubertretungen bestraft. Bei dieser Personengruppe ist wiederum Diebstahl das 
h~ufigste Delikt, gefolgt yon Sittlichkeitsdelikten (42% Notzucht, 31% Homosexualiti~t, 24% 
Seh~ndung). Aus einer grol~en Ubersichtstabelle geht hervor, da[~ seit 1882 die Gesamtlcriminali- 
t~it eine geringe Zunahme zeig~, Vergehen und ~bertretungen jedoch im besonderen wesentlich 
h~ufiger geworden sind. Die Zahl der wegen Notzucht, Schgndung oder Unzucht mit anderen 
Personen desselben Geschlechtes Verurteilten ist unter den Jugendlichen am hSchsten. Auch 
Eigentumsdelikte werden am hiiufigsten yon Personen zwischen 14 und 25 Jahren begangen. 
Unter  den Abtreibungsfgllen war die hSehste Rate in der Altersgruppe der Frauen fiber 26 J~hren 
~estzustellen. (Es ist nochmals zu betonen, dad das grof~e, sehr fibersichtlich bearbeiteteMaterial 
dem Interessierten zum Studium zu empfehlen ist, da eine kurze Darstellung einer statistisehen 
Untersuehung solehen Umfanges nie gerecht werden kann. Ref.) PACSC~Z~Dn~ (Innsbruek) 
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D. Ragozzino e G. Gamna :  Dat i  cliniei  ed ele t t roeneefalograf ie i  di un gruppo di 
a l ienat i  cr iminali .  Quad.  Crim. olin. 2, 345- -354  (1960). 

G. Heyer  eV J .  Dubl ineau:  Les missions m6dieo-psyehologi(lues pr6vues par  le nouveau  
code de proc@dure p6nale. Ann .  N6d.  ldg. 40, 395--421 (1960). 

Nargare~e  Ruben:  Kriminal i t f i t  als Abwehr  gegen 0b j e k t -  und Real i t i i t sver lust ,  
P rax .  Kinderpsycho] .  9, 193--201 (1960). 

Diese psychoanalytische Arbeit besch~ftigt sich mit den Ursachen ffir die Entstehung der 
Kriminalitat eines 10j~hrigen Adoptivkindes in der sog. Latenzzeit. ,,Sexualisierte Kastrations- 
angst", ,,unbewul~e Beweggrfinde" und ,,unbewu~te Abh~ngigkeiten" werden entsprechend 
der psychoanaly~ischen Betrachtungsweise yon der ,,omnipotenten Therapeutin" breit er5rtert. 
Der ,,Diebstahl" eines Ringes seiner Mutter wird als ein Versuch bezeichnet, ,,sich auf magische 
Weise die Liebe der Mutter mit~els eines leblosen Objektes einzuverleiben:'. G~L~c~ow (Kiel) 
Ingo  Krumbiegeh  Straf ta ten in Zoologisehen G~irten. Arch.  Kr imino] .  126, 6 1 - - 6 9  
(1960). 

Verf., Dr. phil. habil, und Dr. reed., ehemaliger Direktor eines zoologischen Gartens weisV 
mehrmals auf die zumeist schadliehe Wirkung (Nachahmungstrieb usw.) yon sensatione]l auf- 
gemachten Beriehten au~erhalb der Fachpresse bin. Zunachst behandelt er die keineswegs 
seltenen sadistischen Tierqualereien, die nach seiner offenbar langjahrigen T~tigkeit sehr oft als 
T~iter auf ,,Anfanger" einer auch sonst kriminellen ,,Laufbahn" hinweisen. Es werden erstaun- 
liche Fiille yon solehen oft fiberaus gr~usumen Handlungen mitgeteilt. Auch Falle yon ,,Zoo- 
sadismus" - -  wo kleine und kleinste Tiere gr613eren zwecks Beobaehtung der mehr oder weniger 
grausamen Vernichtung der ersteren nahegebraeht werden. Bemerkenswert erscheint besonders 
ein Fall, wo ein junger Akademiker dureh manuelle Eingriffe in die Gebarwege von Pony-Stuten 
dieselben immer wieder zum Verwerfen braehte. Sexualpathologische Motive werden - -  woh] 
mit Recht - -  angenommen. Der Tater hatte sieh mit Zeichenutensflien bei den Tieren auf- 
gehalten. Erwahnt werden weiterhin Brandwunden an Weidetieren, gesetzt dureh Jugendliche. 
Andere Fglle, wie z. B. Tiervergiftungen, werden nicht selten als Rache-Akte, fiir Vorgesetzte 
bestimmt, aufgefal3t. Solehe Falle kommen nach der Effahrung des Veff. nur selden in die 
Presse, so dab die beabsiehtigte Diskriminierung der Betroffenen ausbleibt. Soweit wie mSglich 
werden die Fglle yon pl6tzliehem natfirlichem oder anscheinend unnatiirlichem Tod einer Sektion 
des Kadavers urid einer toXikologischen Untersuchung zugefiihrt. SchlieBlieh werden noch 
l~alle yon Selbstmord dureh Ann~herung an Raubtiere erw~hnt. - -  Verf. t r i t t  fiir eine zentrale 
karteimggige Erfassung aller ermittelten T~iter ein, um dem Bundes- und den Landeskriminal- 
~mtern ginweise attf die Tatersehaft und den letzteren Wamungen an die Tiergarten vor solchen 
,,oft reisenden" Tgtern zu erm6gliehen. K. WALC}IER (Mfinchen) 

Giacomo @anepa: La  valutazione della eapacitk a del inquere,  (Die Bewer~ung der  
k r imine l l en  K a p a z i ~ t . )  [Is~. di  Ned .  e Assicuraz. ,  Univ . ,  Genova . ]  [1. Congr. Naz. ,  
Soc. igal. di  Criminol. ,  Verona,  17.- -19.  X.  1959.] Ned .  leg. (Genova) 7, 415- -446  
(1959). 

Gemeint ist mit diesem sehwer fiersetzbaren Ausdruck die analytische Beurteilung der Tat 
als soleher, ihrer Motivation, der Gesamtpers6nlichkeit, der sozialen Anamnese und der konkreten 
,,Gef~hrliehkeit" des Taters. Die M6glichkeiten, die das italienische Strafrecht dem Richter 
zur kriminologisehen Individualisierung und zum Verstandnis der ,,Verbrechensdynamik" gibt, 
werden erSrtert. Sie seien nur mit Hilfe yon Sachverstandigen (Kriminalanthropologen, Psycho- 
logen, Psychiatern und Gerichtsmedizinern) wirklich auszunutzen. SC~LEr~R (Bonn) 

Umber~o Vaeearo:  L ' indagine  della personal l t~ con il reat t ivo del l 'a lbero in detenuti .  
(PersSnl ichkei ts forschung m i t  dem Baum~es~ bei  Hiif~lingen.) [Is~. di  Ned .  leg. e 
Assicuraz . ,  Univ . ,  Genova . ]  Ned .  leg. (Genova)  7, 513- -527  (1959). 

Verf. hebt die Bedeutung der Intelligenz- und Persbnlichkeitsteste ffir die Persbnliehkeits- 
forschung hervor und gibt eine kurze Ubersioht fiber die derzeit verwendeten Testverfahren. 
Von diesen greift er den Baum-Zeichen~est heraus, der yon Kocrr und anderen entwickelt worden 
ist. An einer Gruppe yon 30 nach Alter, Beruf, Herkunft, Bildung, Straftat und Bestrafung 
einigerma~en gleichen ttaftlingen wurde der Test durohgeffihrt. Die Probanden waren Industrie- 
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nnd Landarbeiter mit Volksschulbildung, wegen Eigentumsdelikten (meist Diebstahl) verurteilt. 
Die Ergebnisse des Zeichentests wurden mit einer Testgruppe des Instituts fiir angewandte 
Psychologie in Lausanne verglichen. Bei einer Gruppe yon nur 30 Beteiligten spielt allerdings 
der Zufall eine nicht unerhebliche Rolle; jeder einzelne wetter in der Statistik bereits mit 3,3 %. 
Die Ergebnisse werden dargestellt, einige besonders charak~eristische Zeichnungen werden wieder- 
gegeben. Die Ausdeutung bezieht sieh auf die geistige Entwieklung, die PersSnlichkeit und die 
Gegenwartssituation. Es zeigt sich allgemein ein niedriges Intelligenznive~u mit leichten Ent- 
wicklungsbeeintr~chtigungen; instinktive l%gungen fiberragen die verstandesmgi~igen Be- 
tgtigungen, es klafft eine Lficke zwischen Wunschbild und Realit~t, zwischen Wollen und KSnnen. 
Die Haftsituation auBert sieh in Unlustgeffihlen, Unsicherheit, Mutlosigkeit, Schw~ehe und 
Minderwertigkeitsgefiihlen. Verf. glaubt in der Haftreaktion die Tendenz zu Einsicht und Reue 
erkennen zu kSnnen, hierauf kSnne die psychotherapeutisehe Behandlung der H~ftlinge auf- 
bauen. Verf. kommt zu dem Resultat, dal~ der Baum-Zeichentest sich bei VermSgensdelinquenten 
durch seine leich~e Ausffihrbarkeit, durch die gute Ausdeutbarkei~ und durch geringe Gefahr 
der Simulation gegenfiber anderen Tests auszeichne und ein geeignetes Mittel zur PersSnlichkeits- 
erforschung darstelle. KO~RAD H~NDEL (Karlsruhe) 

Gtinter  Suttinger:  Pers~nlichkeit  und Strafvollzug. l~Ischr. Krimin~lpsycho].  43, 
1--19,  7 6 ~ 9 2  (1960). 

Der Aufsatz befa[~t sich mit den padagogischen und resozialisierenden MSglichkeiten des 
Strafvollzugs. Die Frage, wann unter padagogisehen Gesiehtspunkten iiberhaupt Strafvollzug 
erforderlieh ist und wann andere ~aBnahmen zweckmaBiger sind, soll in ihm nlcht behandelt 
werden. - -  Verf. geht yon der Voraussetzung aus, dal3 bei fast allen sehweren und insbesondere 
wiederholten Delikten die Straffalligkeit Ausdruck einer individuellen nieht bewaltigten PersSn- 
]ichkeits- bzw. Lebensproblematik ist. - -  Zur Veranschauliehung der sich ergebenden padago- 
gischen Schwierigkeiten und Aufgaben werden einige Fallbeispiele aus der Strafvollzugspr~xis 
ausffihrlich geschildert. Die Beispiele sind den bisher 214 Fallen der Kriminologischen Unter- 
suchungsstelle beim Strafvollzugsamt Berlin entnommen, in denen fiber mehrere Jahre sieh 
erstreekende Beobachtungen bzw. Nachuntersuchungen vorliegen. - -  Im zweiten Teil des Auf- 
satzes wird, gleichfalls an Hand yon Fallbeispielen, zum Reifungsproblem Stellung genommen. 
Der Nachweis der Zweckm~13igkeit der 1VIethoden und der Wirksamkeit padagogischer Arbeiten 
im Strafvollzug wird immer wieder dadurch erschwert und in Frage gestellt, dab bei jungen 
Mensehen Reifungsvorgange eingreifen und manchmal zu fiberraschenden Wendungen ffihren. 
Sie kSnnen sich in derselben Richtung wie die p~dagogischen Bemfihungen auswirken, sie kSnnen 
auch eine beginnende kriminelle Entwicklung zur ausgepr~gten Kriminalit~t verfestigen. - -  Die 
Aufgabe des Aufsatzes soll es weniger sein Beweise zu erbringen, als Fragen und Fragestellungen 
zu diskutieren und festzulegen, die als Ausg~ngspunkt und Grundlage fiir spatere Beweisfiihrungen 
dienen kSnnen. Zur richtigen Beurteilung der gegenwartigen Situation und Vorbereitung 
kfinitiger Untersuehungen und MaBnahmen werden vom Verf. folgende Gesiehtspunkte hervor- 
gehoben: Verfeh]s ware die Ansieh~, dab das bestehende Strafvollzugssystem angesichts der 
mangelnden bzw. nicht beweisbaren Erfolge aufgegeben werden sollte. Einer Abanderung der 
Strafvollzugsmethoden mul3 eine entsprechende wissenschaftliche Forschung vorausgehen. Es 
darf nicht fibersehen werden, welch ein Fortschritt unsere BehandlungsmaBnahmen im Straf- 
vollzug gegenfiber den primitiven, noch weitaus mehr affektbestimmten Methoden vergangener 
Zeiten dars~ellen. Der Begriff Erziehbarkeit hat im Strafvollzug nur dann Sinn, wenn wir die 
PersSnliehkeit des Delinquenten in Hinblick auf die uns zur Verfiigung stehenden Erziehungs- 
mittel betrachten. Dies bedeutet ~fir die Praxis, dal3 ein junger Delinquent als noeh durchaus 
erziehbar erscheineu kann, doch stehen nicht die geeigneten Mittel zur Verfiigung, die Erziehung 
in der geeigneten Form im Rahmen des Strafvollzuges durchzufiihren. Von Wichtigkeit ist dieses 
heute im Jugendstrafrecht bei der unbestimmten Strafe. Sie diirfte nur dann angeordnet werden, 
wenn schon in der Hauptverhandlung mit ausreichender Wahrscheinllchkeit festgestellt werden 
l~ann, da[~ die in der fiir den Delinquenten zustandigen Strafanstalt zur Verffigung stehenden 
Mittel geeignet sind, gerade diesen Delinquenten zu resozialisieren, und wenn die Gew~hr gegeben 
ist, dalt diese Mittel auch in dem padagogisch erwiinschten Sinn angewandt werden. Dies wfirde 
genaue Kenntnis der jewefls zur Verfiigung stehenden Strafvollzugsmethoden und die Aufste]lung 
eines Erziehungsplanes voraussetzen. Einer besonderen Untersuchung bedarf das Problem, ob 
und auf Grund welcher Kriterien die unbestimmte Strafe die MSglichkeit bieten kSnnte, un- 
erwfinsehte l%ifungsablaufe nnd -krisen abzuwarten und dadurch eine Entwick]ung ins Krimi- 
ne]le zu unterbinden. NAEVE (Hamburg) 
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Ell inor  Reekenzaun:  Die Retardierung der kr iminel len Frau  als kriminalbiologisehe 
]~rscheinung. [Inst .  f. tZriminol.,  Univ. ,  Graz.] Arch. Kr iminol .  126, 1 - - ] 1  (1960). 

Bei der durch die sozialen Umschichtungen der letzten Zeit erfolgten erhShten latenten krimi- 
nellen Gef~LhrdungderFraukommt esauf die,,Reizschwelle" derindividuellen Beanspruchungs- 
kapazitgt an, ob sic straffgllig wird oder nicht. I-Iierbei spielt der Begriff der Retardierung eine 
Ir Unausgereifte PersSnlichkeiten geben den mannigfaltigen Velfffihrungen eher nach als 
gereifte. Das kriminelle Verhalten geht racist mit weiteren VerhaltensstSrungen einher, z. B. 
auf psychosexueller Ebene, mit Unf~higkeit zu famili~rer ]~indung und anderes mehr. Die 
weibliche Kriminalitgt ist jedenfalls nur individuell zu beurteilen. An 200 weiblichen H~Lftlingen 
wird auf Grund der vorliegenden Akten, an Hand persSnlicher Untersuchungen mit dem Rohr- 
sehachtest, dem Kochsehen Baumtest, dem Lfischertest und einem yon M]~ILI entwiekelten 
Intelligenztest das psychosomatische Gesamtbild der Frau zu erfassen gesucht. Die Unter~ 
suchungen erstreckten sich fiber 2 Jahre. Kurz zusammengefal~t ergibt sich folgendes: Gra- 
vierende l~etardierungen sind als entscheidendes Bionegativum zu werten, das eine erhShte 
Disposition zum Kriminellen ergeben kaml. Unter den nntersuchten Frauen waren nur ganz 
wenig ausgereifte PersSnlichkeiten. Die infantil l~etardierten zeigen eine besonders ausgepr~gte 
Neigung zu Primitivreaktionen, je nach Tendenz zur Feminitgt oder Virilit~t in versehiedener 
Ausprggung als Herumstreunen, Diebstahlen typisch weiblicher Gebrauchsgegenstgnde his zum 
Kindsmord. Die puberalen l~etardierungen zeigen ein burschikos-negativistisches oder oppositio- 
nell-stSrrisches Verhalten mit Verwahrlosung, boshafter Saehbeschadigung, Beli~stigung und 
t~tlichen Angriffe auf Polizisten u. a.m. Auf die Gefahr einer homoerotischen Entwicklung, auf 
Geheimprostitution wird hingewiesen. Die ewig rfickfglligen Diebinnen oder ]3etrfigerinnen 
gehSren in diese Gruppe. Im Klimakterinm treten jetzt unter regressivem Vorzeichen analoge 
Schwierigkeiten auf (Brandstiftungen, Betriigereien, Diebstahle). Jede Gruppe wird durch 
virile oder feminine Dominanzen besonders geformt. Ffir die Praxis des Strafvollzuges ergibt 
sich die Forderung, d~13 eigentlich gemg]~ der psychisch-somatischen l~eife der Strafgefangenen 
eine Gruppierung erfolgen mfisse mit gesondertem Erziehungs- und Ausbildungsprogramm. Ffir 
die bereits ausgereiften Frauen gilt, dal~ es im allgemeinen prognostisch ungfinstige Falle sind, 
ffir die eher eine Versorgung als Erziehung in Frage kommt. In jedem Fall mul] aber das gericht- 
fiche Urteil wie bisher die Grundlage bleiben und die riehterlichen Kompetenzen dfirfen nicht 
angetastet werden. E. Bon~ (Uch~springe) 
G. L. Ponti e G. Marrubini: I n  tema di del inquenza senile. (~ber  den  seni len Ver- 
brecher.) [Ist. Med. Leg. e Assicur~z., Univ . ,  ~ i l a n o . ]  l~iv. ~ e d .  leg. Legislaz. 
s~nit.  2, 267--275 (1960). 

Die Greisenkriminalit/it wird unter den verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet. Die Tat, 
die Einsichtsf~higkeit des alten lVIenschen werden ebenso wie die Bedeutung des Strafzweekes 
und der Strafen selbst unter Berficksichtigung der psyehologisehen Erkenntnisse fiber das 
Involutionsalter besprochen. HA~S-JoAo~IM WAGZqER (Mainz) 
]~anuel  Lopez-Rey: Juvenile  delinquency, malad jus tment  and matur i ty .  (Uber die 
Sbraff/Clligkeit, schlech~e Anpassungsf~higkeib u n d  Reife yon  Jugendl ichen.)  J.  
t r im.  Law Pol. Sci. 51, 34- -48  (1960). 

Verf. kommt - -  im Gegensatz zu vielen ~nderen Autoren, die sich mit den gleichen Problemen 
besch/~ftigt haben - -  zu folgenden SchluBfolgerungen: Die Verbreehen und Vergehen dugendlieher 
sind weder pathologisohe 1%rmen noeh soziale PhEnomene. Sic spiegeln vielmehr die herrschen- 
den Lebensformen gewisser Gesellsehaftssehichten sehr genau wider. Deswegen kSnnen sie aueh 
niemals ganz ausgerottet sondern hSchstens auf ein ertr/Cgliehes MaB reduziert werden. Durch 
Anwendung guBerlicher Mafinahmen - -  die die vorherrsehenden Lebensformen nieht beriihren - -  
kann man deswegen Verbrechen aueh nicht beikommen. Die gegenwErtige materialistische 
Lebensauffassung ffihrt zu materialistisch-wissenschaf~lichen Theorien der Verbrechensentstehung, 
die wegen einer Ubereinstimmung mit dieser Lebensauffassung - -  nieht aber wegen ihres Wahr- 
heitsgehaltes - -  bereitwilligst angenommen und aufrechterhalten werden. D~s ~uBerste, was 
diese materialistische Wissenschaftlichkeit, ihre Theorien und Programme erreichen kSnnen, 
besteh~ in der Kontrolle yon Verbrechen und Vergehen. D~raus resultiert ~ber nicht immer 
deren Verhinderung oder Reduzierung. - -  Allgemeine Theorien fiber die Entstehung yon Ver- 
brechen gibt es nicht. Die in dieser Arbeit aufgeworfenen 1)robleme fiber mangelhafte Ffihrung 
und l~eife sind soziologischer Natur, Sic befassen sich mit der in gewissen hoehentwickelten 
L~ndern oft vorhandenen Lebensauffassung, den Mangel an Verantwortlichkeit dureh Gleich- 
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macherei, f ibertriebenen Wohls tand  und Schrankenlosigkeit zu ersetzen. Diese Lebensauffassung 
bringt jene Art  yon Menschen hervor, die nicht  imstande ist, etwas aus sioh selbst heraus zu tun,  
sondern auf Rat ,  Hilfe, Beis tand und  Sehutz angewiesen ist. - -  Deswegen werden die Menschen 
auch mehr  und  mehr  als , ,Verbraucher" denn als PersSnliohkeiten gewertet. U m  diese Umwand-  
lung zu versohleiern, wird die Betonung der ,,PersSnliohkeit" kfinstlieh aufreehterhalten,  obwohl 
der Wer t  als Menseh mehr  und  mehr  verlorengeht. - -  Demnaeh ist  also die bisher bestehende 
Heinung fiber die Ursache der Verbreehen und  Vergehen einer ernsthaf ten Revision zu unter-  
ziehen und  die grSBere Aufmerksamkeit  - -  n icht  den medizinisch-psyohologisohen - -  sondern 
vielmehr dem Studium der individuellen und kollektiven Lebensgewohnheiten zu widmen. 

KLosE (Heidelberg) 

Sheldon Glueek: Ten years of unraveling juvenile deliqueney. An examination of 
c r i t i c i sms .  ( Z e h n  J a h r e  s e i t  E r s c h e i n e n  des  W e r k e s :  S i ch  e n t w i r r e n d e  J u g e n d -  
k r i m i n a l i t ~ t .  E i n e  U n t e r s u c h n n g  d e r  K r i t i k e n . )  J .  c r im.  L a w  Pol .  Sci. 5 1 , 2 8 3 - - 3 0 8  

(1960).  
Der bekannte  Kriminologe der Harva rd  Universit~t ,  Prof. S]~]~LDO:~ GLUECK und seine 

Gat t in  und  Mitarbeiterin Dr. ELEA~OIr T. GLUECK, l~esearch Associate in Kriminologie an der 
Harva rd  Law School haben bekannt l ieh ve t  10 J a h r e n  auf Grund achtj~hriger Arbei t  an  
1000 Jungen,  die in underprivileged areas von Groin-Boston leben, ihr  Hanptwerk  , ,Unraveling 
Juvenile  Delinquency" ( = U . J . D . )  geschrieben. Das Buch wurde dutch  drei Symposia of 
review geehrt:  1. Harva rd  Law t~eview 1022--1041 (1951); 2. Journa l  of Criminal Law, Crimino- 
logy and Police Science 732--759 (1951); 3. Federal  Probat ion 52--58 (1951). Daneben wurde 
das neben Ex~-E~ und F~E~ grnndlegende Werk in vielen anderen in- und  ausl~ndischen Zeit- 
sehriften besproehen. Die meisten Kri t iken waren recht  giinstig bis auf zwei extrem kritische 
in dem American Journa l  of Sociology: Rv~I~,  U. J .  D. I. Illusions in a Research Projekt  
Using Hatched  Pairs, 57 Amer. J.  Soc. 107--114 (1951) und  REIss, U. J.  D. II .  An Appraisal  
of l%esearch Methods, id. a t  115--120. - -  Verf. setzt  sich nunmehr ,  nach genfigendem zeitlichen 
Abstand,  mi t  diesen beiden Kri t ikern auseinander. Die I-Iauptpunkte seiner Erwiderung ha t  
GLUECK unter  die ~lberschrii ten: 1. The Sample, 2. The Techniques of investigation, 3. Causative 
Analysis, 4. The l~ole of Culture and 5. The Prediction Method zusammengefal3t. Die Erwiderung 
iiberzeugt und  mul~ im Original nachgelesen werden. Zum Schlul~ weist GLUECK darauf hin, 
dab schon E. B. WILSO~ auf die Notwendigkeit  yon Versuehen und  Beobaehtungen hingewiesen 
habe;  P~wLow habe betont ,  dab Theorien ohne Tatsachen vergebliche Anstrengungen seien 
und  kein geringerer als Cr.~VDE DE BEI~NARO habe gesagt: Wenn man  eine Tatsache finde, die 
einer herrschenden Theorie entgegenstehe, so solle man  die Theorie verlassen nnd  der Tatsache 
angehbren, selbst dann,  wenn diese Theorie yon grol3en Autori t~ten gestfitzt wfirde und  allgemein 
anerkannt sei. I~VDOLF K o c ~  (Coburg) 

P. Berner und W. Spiel: ~ber eine besondere Gruppe yon autistisehen jugendliehen 
Kriminel len.  [ P s y c h i a t . - N e u r o l .  U n i v . - K i l n . ,  W i e n . ]  A c t a  p a e d o p s y c h i a t .  (Base l )  27, 
1 9 3 - - 2 0 2  (1960).  

Sieben jugendliche Vaganten und  Landstreicher werden kurz beschrieben. Es handel t  sich 
um Jungen  im Alter yon 15--19 Jahren ,  die yon Kind  auf verwahrlost  waren, zu kleinen 
Diebereien neigten und  jede soziale Einordnung mieden. Wegen ihrer ausgepr~gten autist ischen 
Zfige erbrtern die Verff. die Frage, um welehe klinische Form seelischer Auff~lligkeit es sich 
handela  kbnne. ,,Das Geffihl . . . ,  . . .  dal~ man  die Erscheinungsformen in den Kreis einer 
Psychoseform einreihen karm, scheint n ieht  zu t~uschen." So denken sic an , ,Defektzust~nde 
frfihkindlich abgelaufener Psyehosen",  aber auch an  die Mbglichkeit , ,psychopathischer Hani-  
festat ionen".  Die Verff. glauben, in den jugendlichen autist ischen Landst re ichem einen eigenen 
Typ krimineller jugendlicher Persbnliehkeiten sehen zu dfirfen. B ~ s s E ~  (Kbln) ~176 

John Ingv~r Ek: Die Kinderkriminalit~it. Ein vers~iumtes Problem in der Debatte fiber 
Jugendkriminalifiit. Social-me& T. 37, 261--263 (1960). [Schwedisch.] 

In  den Diskussionen fiber die Jugendkriminalit~it  ist mi tun te r  auch die Bedeutung solcher 
F~ille hervorgehoben worden, in denen die Jugendlichen die Altersgrenze ~iir eine Bestrafung 
noch n icht  erreicht haben. 75 F~lle, in denen die Gesetzesfibertreter zwischen 15 und  16 Jahre 
alt  waren, wurden genauer untersueht .  Im Durchschni t t  waren die Jugendlichen bereits 2,3 Jah re  
vor der zuletzt  begangenen Ta t  den Jugend~mtern  oder der Polizei bekannt .  - -  I m  Alter yon 
1 4 ~ 1 5  Jah ren  erreicht die Anzahl  krimineller Handlungen eine auffallende t t5he  vergliehen 
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mit der Kriminalit~t der Erwachsenen. Personen, die bereits w~hrend der Jugend Anpassungs- 
sehwierigkeiten haben, maehen sieh h~ufiger sp~ter schwerer Vergehen sehuldig. Wer im Kindes- 
alter mehrfaeh Gesetztibertretungen begeht, sollte einer sozialpsyehiatrisehen Untersuchung 
und einer Kinderpsychiatrischen Beurteilung zugeffihrt werden. G.E.  VOIGT (Lund) 
H u b e r t  l I a rbauer  u n d  ~ a r i a n n e  Kenter :  Zur  Problematik der Priigelstrafe. [Univ.-  
Kinderk l in . ,  KSln.]  Prax.  Kinderpsyehol .  9, 168--171 (1960). 

Die Frage, ob die Priigelstrafe (KSrperstrafe) als eine nfitzliehe und notwendige p/~dago- 
gisehe Methode zu werten ist, wird in jfingster Zeit wieder lebhafter diskutiert. Das gab den 
Verff. Veranlassung, bei den Familien yon 200 ehemaligen Patienten der Pestalozzi-Station der 
Univ.-Kinderklinik, KSln, eine Erhebung anzustellen mit dem Ziel, Niiheres fiber die Einstellung 
zur KOrperstrafe im Elternhaus zu erfahren. Man bildete 4 Gruppen zu je 50 Kindern ent- 
sprechend den 4 Enddiagnosen: VerhaltensstSrungen (z. B. Liigen, Stehlen, Weglaufen usw.), 
Enuresis, Schulsehwierigkeiten, organische cerebrale Veri~nderungen. Von den 200 Kindern 
wurden 45% gezfichtigt (Einzelheiten im Original naehzulesen). Einen wahrscheinliehen bis 
sieheren Zusammenhang zwischen tier kSrperliehen Ziiehtigung und den Auff~lligkeiten, die zur 
Klinikaufnahme fiihrten, nehmen die Autoren - -  trotz aller gebotenen Vorsieht - -  bei der 
H~lfte der geschlagenen Kinder an. Zur Beurteilung der Frage, ob die Prfigelstrafe als p~dago- 
gisehe Methode abzulehnen ist, werden folgende Hinweise gegeben: Die Priigelstrafe erzeugt 
Fureht und Angst vor dem Ausfibenden nnd letztlich vor jeder Autorit/~t. Die Folgen sind 
entweder Aggression oder Duckm~usertum, also Fehlhaltungen. - -  Sehli~ge veranlassen Sehl~ge, 
die, sollen sie nicht an Ersehiitterungskraft einbfiiten, immer heftiger werden miissen. Die 
Auffassung, Priigelstrafe sei natfirlich und selbstverst~ndlieh, wird yon denen vertreten, die sieh 
fiber den Sinn der Erziehung keine Gedanken machen kSnnen oder wollen oder bisher noeh 
nieht darfiber naehgedaeht haben. Ein Gewohnheitsreeht zur Prfigelstrafe in der Kindererziehung 
gibt es nieht, nachdem das Gewohnheitsreeht zur Zfichtigung in der Ehe und im 5ffentliehen 
Strafvollzug seit Jahrzehnten vSllig beseitigt ist. KSrperliche Ziiehtigung bedeutet sehlechthin 
eine Verletzung der Menschenwiirde. R v r ~ C ~ T  (Remseheid) ~176 
StP0 w 136a (Erzwungener Anblick des vom Angeklagten ermordeten eigenen Kin- 
des). Das I-Iinffihren eines T/iters zur  Leiche seines Opfers mi t  dem Ziel, -con ihm 
Erkl / i rungen auf dig Beschuldigung zu erlangen,  st~ellt eine ,, Qu/~lerei" oder einen- 
seelischen Zwang im Sinne des w 136a StPO dar, wenn  angesichts seiner PersSnlich- 
kei t  u n d  der sonst igen Umst/~nde der Anbl iek  der Leiehe ffir ihn  besonders sehmerz- 
bere i tend u n d  qu/ilend u n d  daher  geeignet ist, seine Willensentschliel~ung u n d  Willens- 
be t~ t igung zu beeinflussen.  [BGH, Urt .  v. 7. 10. 1960; 4 S tR 342/60, SchwG Bide-  
feld.] ~ e u e  jur .  Wsehr.  A 14, 84 85 (1961). 
Fr iedr ich  Geerds: Zur  kriminellen Prognose. ~sehr .  Krimina]psychol .  43, 92--119 
(1960). 

Verf. unterseheidet zwisehen der kriminalpolitisehen und der kriminellen Prognose (,,Wahr- 
scheinlichkeitsvoraussage des kiinftigen kriminellen Verhaltens einer grof~en Zahl yon Menschen ~ 
und eines bestimmten Mensehen) und legt dann im einze]nen die praktische Bedeutung der 
kriminellen Pr0gnose im geltenden Reeht dar, wobei er ffir das Erwachsenen- und das Jugend- 
strafrecht die Urteils-, die Vollzugs- sowie di e Entlassungsprognose und ffir das Jugendstrafrecht 
zus/itz]ich noeh die sog. Friihprognose unterscheidet, ttiernach geht der Verf. auf die bisherigen 
Methoden der kriminellen Prognose und ihre Entwicklung ein und unterzieht ansehlieftend die 
intuitive, die kriminalbiologische und die massenstatistische Methode einer kritischen Wiirdigung. 
Nach seiner Auffassung sind mangels ,,Objektivierbarkeit sowohl nach Kriterien als auch nach 
der Anwendung" weder die intuitive noch die kriminalbiologische Methode in ihrer bisherigen 
Form bereits eine Methode und bestehen gegen die massenstatistische !Vfethode (Punkteverfahren) 
erhebliehe Bedenken statistischer, kriminologiseher und strafreehtlieher Art. Verf. bejaht den- 
noch ,,grunds~tzlieh eine kriminelle Prognose". ,,Im Bereieh der kriminalpolitisehen Prognose, 
die sich mit der kiinftigen Kriminalit/~t einer grol]en Zah] yon Menschen befal~t", h/~lt er die 
Anwendung statistischer Methoden ffir ,,unbedenklich". Die kriminelle Prognose, somit die 
prognostisehe Beurteilung eines konkreten Einzelfalles, ist nach seiner Meinung ,,methodisch als 
eine Gesamtwiirdigung des betreffenden Mensehen im ttinb]ick auf sein wahrseheinliehes krimi- 
nelles Verhalten in der Zukunft aufzufassen", sind bei dieser Gesamtwiirdigung ,,kriminal- 
biologische und psyehologisehe Kriterien sowie massenstatistisch erzielte Erkenntnisse im Bereich 
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der Kriminologie unter Zuhilfenahme ,,der Intuition zu verwenden und ist die Gesamtwfirdigung 
nieht ,,ein Korrektiv", sondern ,,die ausschlaggebende Grundlage der kriminellen Prognose". 
AbschlieBend zeigt der Verf. die Mbgliehkeiten der Verwendung der kriminellen Prognose in der 
S~rafrechtspflege auf, wobei er besonders daranf hinweist, da~ die Prognose ,,nicht nur die 
Erkenntnisse der Kriminologie und der ihr verbundenen Disziplinen" zu berficksichtigen, sondern 
,,vor allem stets die hier maBgebenden, eine Prog~ose beschr~inkenden Grundsi~tze des Straf- 
rechts zu beuchten" hat. - -  Der Abhandlung ist ein eingehendes Sehrifttumsverzeiehnis an- 
geschlossen. G(TNTttEtr BR$CKNEI~ (Heidelberg) 

Kunstfehler,  Arzterecht, mediziniseh wichtige Gesetzgebung und Rechtsprechung 

�9 Klaus  Jarosch, Otto Miiller u n d  Josef Piegler: Das Schmerzengeld in  medizinischer 
uad juristischer Sicht. Wien  : Manzsche Ver]ags- u. Uni 'vers i t~tsbuchhandlung 1060. 
115 S. 

G. Herold: Zur  Frage eines iirztlichen Schweigerechts im ProzeB. Med. Kl in .  56, 194 
bis 196 (1961). 

In Groi~britanien kunn jeder Arzt vor Gericht die Aussage verweigern, wenn der Inhalt 
unter das Berufs-Geheimnis fiillt, doeh kunn das Gericht beschlieBen, dM~ der Arzt dennoch aus- 
sugen mull  Aueh wenn der Arzt yon der Schweigepflicht befreit wird, braucht ervor  Gerieht 
nicht zu reden. In der Schweiz besteht ein teilweises Schweigerecht. In Deutschland liegen 
die Verh~ltnisse bekunntlieh so, dub der Arzt als Zeuge oder Suehverstiindiger aussugen muff, 
wenn er yore Berufsgeheimnis befreit wird. VerL befiirwortet eine Gesetzes~nderung dahin, dab 
der Arzt uuch in Deutschland vor Gericht die Aussuge verweigern duff, wenn er es ffir notwendig 
halt, selbst dann, wenn er yon der Sehweigepflicht befreit wird; diesen Wunsch hat auch die 
Bayerische Landes~rztekammer ge~uBert (nach Meinung des Ref. ist die yore Verf. angestrebte 
Gesetzes~nderung unnbtig, die Sehwierigkeiten bezfiglieb des iirztlichen Berufsgeheimnisses 
werden im Schrffttum ullzusehr zugespitzt, es ist praktisch sehr selten, dab ein Arzt in Gewissens- 
konflikte kommt). ]~. MUELLER (Heidelberg) 
K a r l  Engisch: Die rechtliche Beurtei lung des ~irztliehen Eingriffs unter  besonderer 
Beriicksichtigung des Suicidl)atienten. Heidelberg. Jb.  4, 47- -70  (1960). 

Es handelt sich um einen Vortrug, den der Mfinchner Strafrechtler unli~Blich der Verleihung 
der medizinisehen Ehrendoktorwfirde der Universit~it Heidelberg vor dem Naturhistoriseh- 
Medizinischen Verein in Heidelberg gehalten hut. Verf. setzt sieh mit folgendem Zwiespalt 
auseinander: Die ~rztliche Operation gilt als Kbrperverletzung, sie ist nur dann straflos, wenn 
sie mit Einwilligung gesehieht und auBerdem ~rztlieh indiziert ist. Andererseits hat sieh der 
BGH auf den Standpunkt gestellt, dab auch in Selbstmordf~llen nieht nur jeder Arzt, sondern 
jeder, der imstande ist zu helfen, trotz "des e~0nburen  gegenteiligen Willens des dureh den 
Selbstmordversuch Verletzten Hilfe leisten muB. Der Arzt mu~ also auch operieren und eine 
Kbrperverletzung vornehmen. Verf. teilt nicht den Optimismus des Heidelberger Strafrechtlers 
BOCKELMA~X, nach welchem der gelungene operative Eingriff keine Kbrperverletzung ist, sondern 
nur der miBlungene. Verf. meint, dab der Zwiespalt nur dureh das neue Strafgesetzbueh be~seitigt 
werden karm, nach welchem dem iirztlichen Eingriff die Reehtswidrigkeit, also das Stigma der 
Kbrperverletzung genommen wird; daffir wird aber die eigenm~ehtige Heflbehandlung unter 
Strafe gestellt. Verf. meint, dab der Arzt auf diese Weise am wenigsten der Gefahr ausgesetzt 
ist, mit dem Strafgesetzbuch in Beriihrtmg zu kommen. B. 1VI[VELLEIr (Heidelberg) 

P. Bockelmann:  Die strafrechtliche Bedeutung des ~irztliehen Heileingriffes. ~ i t t .  
Berufsverb.  Dtsch. In t e rn i s t en  ( In tern is t  1), Nr. 33- -34  (1960). 

Der Heidelberger Strafrechtslehrer stellt sich auf den Standpunkt, dab eine gelungene 
~rztliche Operation niemals als K6rperverletzung aufzufassen ist, and zwar auch dann nicht, 
wenn sie ohne Einwilligung des Patienten durehgeffihrt worden ist (ob dieser Stundpunkt yon 
der praktischen Justiz geteilt wird, ersehehlt zweffelhaft, l~ef.). Hat aber der Eingriff eine 
Sch~digung hinterlassen, so handelt es sieh um eine Kbrperverletzung, die nur dann straflos 
bleibt, wenn sie mit Einwilligung geschah und ~rztlich indiziert war. Verf. erbrtert das kommende 
Strufrecht und weist auf die bier einzuffihrende eigenm~chtige Heilbehandlung hin. 

B. MVELnEI~ (Heidelberg) 
Dtsch. Z. ges. gerichtl, lVied., Bd. 51 49 




