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W. Spielmann und W. Wagner: Quantitative I)robleme der Antikbrperabsprengung in 
der Blutgruppenserologie. [Blutspendedienst., Univ.-Klin., Frankfurt a. ~.]  Z. 
Immun.-Forsch. 120, 207--228 (1960). 

Verff. zeigen, dab die Verwendung yon Erythrocy~enstromata hochtitrige Eluate ergibt. Eine 
cingehende Analyse l~Bt ffir die Summe der Eluate eine Aktivierung der serologischen Reakbionen 
(Antik6rperzuwachs) erkennen, der yon den Verff. durch die Wix'kung yon Hemmk6rpern in 
Nativseren erklgrt wird. Weitere interessante Einzelheiten sind im Original naehzulesen. 

JV~GWlRTK (Mfinchen) ~176 
W. Lutzeyer und A. Gathof: 0rganisation and Funktion einer modernen Blutbank. 
[Chir. Univ.-Kiln., Wfirzburg.] Chirurg 31, 127--131 (1960). 
E. Benhamou: L'avenir des eentres de transfusion sanguine en France. gev. Hyg. 
~ d .  soc. 7, 630--633 (1959). 
P. Cazal: Le role pr6sent et futur des centres de transfusion sanguine dans le diagnostic 
h6matologique. Rev. Hyg. 5Idd. soc. 7, 634--639 (1959). 
J. P. Sonlier: La recherche scientifique dans les eentres de transfusion sanguine. Rev. 
Hyg. Mgd. soc. 7, 640--64:3 (1959). 
F. r La transfusione di sangue nel lattante. [sI. Pediat. d. Osp. ~agg., Milano- 
Niguarda.] Sangue 32, 209--212 (1959). 
P. C. Bewes: Danger of air embolism in high-pressure blood-transfusions. (Gefahr 
der Lnftembolie bei Bluttransfusion unter Druck.) Lancet 1961II, 429--430. 

Bericht fiber einen Fall, bei dem w~hrend einer Bluttransfusion unter Druck (Martin-Pumpe) 
eine Luftembolie im groBen Kreislauf auftrat. Das Foramen ovule war weft offen. Die Luft  
s tammte - -  nach dem Ergebnis yon Experimenten - -  aus der Tropfkammer des Transfusions- 
ger~tes. AD~BA~ (Kbln) 

Kriminologie. Gef~ingniswesen. Strafvollzug 

t~eng Stoquart: Contribution h l'~tude de la psychologie de l'ineendiaire. (Beitrag 
zum Studium der Psychologic des Brandstffters.) Rev. Droit pdn~l 39, 547--560 
(1959). 

Verf gibt eine kasuistische Aufstellung fiber die psyehologisehen Motivationen yon Brand- 
stiftern und ffihrt im einzelnen psyehotische T~ter aus dem Formenkreis der Schizophrenic, 
Involutinspsychosen, Metalues, Alkoholismus, dem Schwachsinn and der Psyehopathie vor. Die 
eigentliehen psychologisehen Untersuchungen fehlen ebenso wie Hinweise auf das Schrifttum, 
das dem Autor anscheinend nur unzul~nglich bekannt sein dfirfte, da er fiber ASCttA~FEN]3URG, 
KI~AFFT-EBING(!) und WULF:FEN nicht hinauskommt. G. BLOCK (Kirchheimbolanden) ~176 
E .  C. Barton-Wright: Microbiology and homicide. T h e  tl ' i~l  of J e a n n i e  E w e n  or  
D o n a l d .  (Mikrobiologie  u n d  Tb~ungsde l ik te .  Das  U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n  J e a n n i e  
E w e n - D o n a l d . )  J .  forens .  Sci. Soc. 1, 9 7 - - 1 0 0  (1961). 

Berich~ fiber die Ermitt lung und gerichtsmedizinische Rekonstruktion folgender Tat:  Ein 
achtj~hriges Kind hatte bei einem Einkaufsgang an der Tiir einer ~aehbarwohnung Sehabern~ek 
getrieben. Die tI~usfrau fiberraschte das Kind und grill ihm, um es ffir eine Zfiehtigung festzu- 
halten, zuf~llig an den Hals. Das M~dchen kollabierte ,,auf Grund einer lymphatisehen Kon- 
sti tution", die Frau Melt es ffir Got und re~gierte mi~ panikartigen Handlungen: Sic schleifte 
die vermeintliche Leiche ins I~aus and suchte durch Abziehen des Schlfipfers und Verletzung 
der Genitalien ein Sexualverbrechen vorzut~uschen. Dann steckte sic den Kbrper in einen Sack 
und legte ihn unter die Treppe. Der Tod erfolgte erst jetzt~ durch Erstickung im Brechakt. - -  
Durch das Einbohren eines Fremdkbrpers in die Dammgegend waren mit Darminbalt  dureh- 
setzte Blutspuren entst~nden. ~berffihrung der Ti~terin dureh bakteriologische Charakterisle- 
rung coliformer 0rganismen in den Flecken an verschiedenen Gegenst~nden (Nagelbfirste, 
Handtfieher usw.) in ihrer Wohnung, die mit  den Colist~mmen aus der Leiehe fibereinstimmten, 
sieh aber yon den wohnungstypischen und 150 Laborst~mmen unterschieden. Ferner Aschen- 
spuren aus der Kfiche am Kopf der Leiehe, Haurspuren am Sack usw. Keine methodischen 
Angaben. BERG (Mfinchen) 
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Josef V a n ~ e k  u n d  Kare l  P i l ah  Mord mit  Yersehleierung dutch Verst i immelung der 
Leiche. KriminMist .  Sborn. 10, 49- -55  (1961). [Tscheehisch]. 

Breite kriminMistische Schilderung eines FMles im R~hmen eines Wettbewerbes ,,Der inter- 
ess~nteste Fall meiner Praxis": Auf einem BahnkSrper wird eine dutch Uberfahren zerstfickelte 
Leiche gefunden. Von dort ffihrt eine Schleifspur fiber einen Ful~weg auf einen l%asen. Dort 
linden sich Kleidungsstiicke, vor allem auch der Schlfipfer. Identifiziert wird eine debile Prom 
stituierte. Bei der LeichenSfinung Spuren stumpfer Gewalt gegen den Kopf und Wfirgespuren. 
Durch VerhSre wird der T~ter ermittelt und gesteht, die Fr~u geschlagen und gewfirgt und die 
BewuBtlose dann auf den B~hnkSrper geschleift zu haben. - -  Die Kleider hat er verteilt, um 
einen Sexualmord vorzut~uschen. Dadurch sollte der Verdaeht yon ihm abgewendet werden; 
denn es war bekannt, dM~ sic ihm stets zu Willen war. H.W. SAc~s (Miinster i.Westf.) 
Rudolf  ttodrusk:~: Der Betrieb der Rohproduktensammlung - -  eine Goldgrube der 
Diebe. Kr iminal is t .  Sborn. 10, 62- -64  (1961). [Siowakisch,] 

F~lle yon Betrug, Veruntreuung u. ~. beim Aufkauf yon Altmaterial. 
SAc~s (Miinster i. WestL) 

Marvin  E. Wolfgang: Murder, the pardon board, and recommendations by judges and 
district attorneys. J .  crim. Law Pol. Sci. 50, 338--346 (1959). 
Rober t  Odin: Der Weihnaehtsmord 1958. Nord. k r imina l tekn .  T. 29, 328--335 
(1959). [Schwedisch.] 
BjSrn YIjaaland: Geldschranksprengungs-Serien. Nord. kr iminMtekn.  T. 29, 225--232 
(1959). [Norwegisch.] 
Donald  J. (~arek, Wi!lard J. I tendrickson and  Donald  J. Holmes: Delinquency addic- 
t ion in  parents. (Kriminelle Neigung bei Eltern.)  [Neuropsychiat .  Ins t . ,  Univ .  of 
Michigan, A n n  Arbor.]  Arch. gen. Psychiat .  4, 357--362 (1961). 

Der Titel ist fast unfibersetzbar: Unter ,,delinquency" verstehen Verff. jedenfMls weniger 
Straffi~lligkeit im reehtlichen, Ms im famili~r-erzieherischen Sinne. Untersucht wurde in rund 
400 Fi~llen die Einstellung der Eltern zur ,,delinquency" ihrer Kinder, meist sexuellen Entglei- 
sungen, Schwererziehbarkeit usw. Verff. subsumieren ihre F~lle stark vereinfachend einem 
,,psyehiatrischen Syndrom", in dessen Mitte]punkt aggressiv-ichsfiehtiges Verbalten mit Ver- 
letzung sozialer und morMischer Werte steht. Bei den Eltern stiinden oft die Kompensation yon 
Minderwertigkeits- und Angstgeffihlen, ferner unbewul~t-feindliche Impulse gegen das Kind im 
Vordergrund, die sie zu unterbewul~ter Bejahung der Delikte desselben ffihren. In mancher 
Hinsicht spreche die elterliche Billigung abwegiger Verhaltensweisen des Kindes daffir, dab 
dessen Verfehlungen sozusagen Ms vikariierende Befriedigung verbotener Impulse bei den Eltern 
verstanden werden kSnnen. Die durch unbewul~ten BeifM1 fiir das FehlverhMten des Kindes 
oder paradoxe Reaktion der Eltern auf Besserungstendenzen gef~rbten interfamili~ren psycho- 
neurotischen Beziige werden durch kurze Beispiele belegt. Die psychotherapeutisehe und soziM- 
fiirsorgerische Behandlung derartiger F~lle setze mSglichst genaue Abkl~rung der Eltern-Kind- 
Situation und langfristige FernhMtung der Eltern voraus. BERO (Mfinchen) 

Baudisch: Der Platz des Verteidigers im Raum der I tauptverhandlnng.  ~schr .  Kr imi -  
nMpsyehol. 43, 223--225 (1960). 

Verf., t~echtsanwalt und Verteidiger, beanstandet, dM~ der Platz des Verteidigers in vielen 
Geriehtssalen so gclegen ist, dM~ er nicht in der Lage sei, den Zeugen bei ihrer Vernehmung voll 
ins Gesicht zu sehen. Er sieht darin eine Beeintr~ehtigung der freien VerteidigungsmSglichkeit 
und unter Umst~nden sogar einen VcrstoB gegen das im Grundgcsetz verankerte rechtliche 
GehSr; er meint, der l~ichter solle bei der Wahl der Sitzordnung den Verteidiger mehr zu sich 
heranziehen. Dabei fibersieht er allerdings, dab dies zwangslaufig eine r~umliche Trennung yore 
Angeklagten mit sieh bringt, es sei denn, dM~ auch der Angeklagte in unmittelbare Richternahe 
gesetzt wiirde. Was dem Verteidiger recht ist, mul~ in erh6htem ~al3e dem Angeklagten Ms 
Hauptbeteiligten bfllig sein, zumal eine Vielzahl yon Angeklagten ohne Verteidiger vor Gericht 
erscheint: es mfi~te dann auch der Angeklagte so sitzen, dM~ er den Zeugen yon vorn sieht, was 
wiederum zur Folge hatte, dM~ er seinerseits nicht das Gesicht roll dem Gericht zuwenden kann. 
Auch der Staatsanwalt und insbesondere die Saehverstandigen kSnnten die gleiehen Bedenken 
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geltend machen. Gewift lassen sich diese Schwierigkeiten am ehesten dadurch beheben, daft der 
Zeuge so welt zurfick steht, daft alle Verfahrensbeteiligten ihn yon vorn sehen; das bringt aber, 
sofern die GrSfte des Raumes eine solehe Maftnahme fibertlaupt zul/il~t, andere Schwierigkeiten 
mit sieh: der Zeuge mutt lauter als mit gewShnlicher Umgangssprache reden, Richter, die auch 
nut ]eicht gehSrbehindert sind, verstehen den Zeugen nicht einwandfrei, die unmittelbare Kon- 
taktn/ihe yon Zeuge und Richter wird beeintris Der Hinweis des Verf. auf die anglo- 
amerikanische Praxis geht fehl, weft er die vSllig andere Stellung, die der Zeuge und die fibrigen 
Prozeftbeteiligten dort haben, aufter acht 1/iftt. Daft die Akustik in vielen Gerichtssiilen schleeht 
ist und vor allem den Sachvcrst~ndigen es schwer maeht, dem Prozeftverlauf zu folgen, ist nicht 
zu bestreiten; aber das wird yore Verf. in seinen Darlegungen nicht beriihrt. Hingegen haben wir 
in vielj~hriger Geriehtserfahrung noch nieht erlebt, daft ein Verteidiger dann, wenn es auf die 
genaue Beobachtung des Mienenspiels eines Zeugen angekommen w~re, nicht die MSgliehkeit 
gefunden h~tte, den Zeugen roll zu beob~chten. Die Ausftihrungen des Verf., die eine andere 
Sitzordnung im Geriehtssaal erstreben, vermSgen jedenfalls nieht zu iiberzeugen. 

KONtCAD ~NDEL (Kar]sruhe) 
Helen Silving: Psychoanalysis and the cr iminal  law. (Psycho~n~lyse u n d  Str~fgesetz.) 
J.  erim. Law Pol. Sci. 51, 19--33 (1960). 

Die Autorin, die beratendes Mitglied der Strafrechtsreformkommission yon Puerto Rico ist, 
setzt sich in ihrem Aufsatz mit dem Einfluft der Psychoanalyse und Psychopathologic suf die 
8trafgcsetzgebung, insbesondere auf Reformbestrebungen in der Strafgesetzgebung auseinander. 
Ohne hier niiher auf die Ffille der einzelnen Gesiehtspunkte eingehen zu kSnnen, mag als Grund- 
gedanke folgendes hervorgehoben werden. Ausgehend yon der Verantwortlichkeit, die ein 
moralischer oder rechtlieher, aber kein wissenschaftlicher Begriff ist und yon den Zielen der Straf- 
gesetzgebung, die normativ (ethisch, politisch, sozial usw.) aber aueh nieht wissenschaftlieh sind, 
kann naeh Meinung der Verf. die rein wissensehaftlichen Erkentnissen naehgehende Psycho- 
analyse beeutenden und fruehtbaren Einfluft auf die Strafgesetzgebung haben, soweit es das 
Verst/indnis des Straft/iters, das Versts der Motive und die gegen ihn zu verh~ngenden 
Maftnahmen betrifft. Der Einfluft sollte aber dort seine Grenze haben, wo dig durch das Gesetz 
zu sehfitzenden Rechtsg/iter in Frage gestellt wereden. Nut die verst/indnisvolle Zusammen- 
arbeit yon Juristen und Psyehiatern bzw. Psyehologen kann dabei zu befriedigenden, den unter- 
schiedliehen Standpunkten Rechnung tragenden Ergebnissen ffihren. SAe~s (Kiel) 

T~sso Ramos de Carvalho: Las personalidades psicop~ticas y la profilaxia criminal,  
(Die psyChop~thisehen PersSnlichkeiten a n d  die Verhi i tung yon  Verbrechen.) Axch. 
Crimin. ~europs iq .  8, 751--763 (1960). 

Der Ursprung aller Straftaten soll in der fief antisozialen und selbstsiiehtigen menschliehen 
Natur liegen. Ftir psyeho-analytisch denkende Forscher ist Sehuldbewufttsein Ursache des 
Verbreehens : es verursaeht Angst, aus dieser wird Angriffslust und aus derselben wieder Schuld- 
bewufttsein, womit der Ring geschlossen ist. Leute die zu Straftaten neigen, sollen geheilt und 
erzogen, im seh]immsten Fall unter Obhut gestellt werden, so daft sic in der Gesellschaft mit- 
wirken kSnnen. Erziehung soll Strafe verdr~ngen. Am Zustandekommen eines Verbrechens sind 
drei Momente beteiligt: Die kongenitalen, verbrecherischen Anlagen des Ts die starkere 
oder schw/iehere Hemmung, mit der er der Anlage begegnen kann; der besondere Zustand des 
T/~ters im Zeitpunkt des Geschehens. S/imtliehe Verbrecher sind nicht anomal oder krank; 
es gibt Gesunde, Kranke und solche, die an der Grenze stehen. Hauptaufgabe der Krimino]ogie 
ist es, psychopathische Pers6nlichkeiten ~ufzudecken, bevor sch~idliche Einflfisse auf ihre/~ufterst 
verwundbare anthropologisehe Gestaltung zur Wirkung kommen. Moralisch Defekte sind immer 
unzurechnungsf~hig, sie sind unter Kontrolle zu stellen. Das Leben in Haft steigert die Unsoziali- 
t~t. Wie in der Psychiatrie, so wird auch fortw~hrend in der Kriminologie den Umweltmomenten 
eine grSl~ere Bedeutung beigemessen. Offene Strafanstalten und Arbeitsstellen werden befiir- 
wortet, die dem Str/ifling grSftere Bewegungsfs und eine M6gliehkeit bieten, sich wieder 
in die Gesellsehaft und in die Famflie einzugliedern. Aueh eine psychoanalytische Behandlung 
ist zu empfehlen, well das Unterbewufttsein ant das Bewufttsein wirkt. Die Ausf/ihrung dieser 
Vorsclfl/~ge stSltt immerhin auf die Sehwierigkeit der geringen Zahl der richtig geschulten Krimino- 
logen. Verf. macht keine Angaben fiber den Begwiff der psychopathischen PersSnlichkeiten und 
deren Einteflung. Auch werden keine behandelten F~lle angefiihrt. 

FERNXNDEZ MARTIN (Madrid) 
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l~ils Fah lander :  Spezialeingerichtete Ausr i iekautomobi le .  Nord.  k r iminMtekn .  T. 29, 
313- -324  (1959). [Schwedisch.]  

J .  Venus: Er~ahrungen bei der Suehe naeh  Yermi•ten im Freien.  [ ~ o r d d e z e r n a t ,  
Bayer .  Landesk r imina l amt ,  I~/inchen.]  Arch.  Kr imino l .  124, 133--135 (1959). 

Gi lber t  Gels: I n  scopolamine veri tas.  The ear ly his tory ot drug- induced s ta tements .  
J .  crim. L a w  Pol.  Sci. 50, 347--357 (1959). 

M. Busch:  Die Zusammenarbe i t  yon Psychotherapeut ,  Psychologe und Fi i rsorger  in  
der Stra~anstalt  aus der Sicht des Sozialpiidagogen. ~ s c h r .  Kr imina lpsycho l .  43, 
201--211 (1960). 

Verf. geht in dem auf einer Tagung der hessischen Strafanstaltsffirsorger gehaltenen Re~erat 
yon der Tatsache aus, dal~ die Zahl der Strafanstal~sffirsorger gering, die der im Strafvollzug 
tEtigen Psychologen n0eh geringer ist, wi~hrend Psychotherapeuten im StrMvollzug fiberhaup~ 
kaum anzutreffen sind; Erfahrungen fiber die Zusammenarbeit dieser drei Gruploen im Straf- 
vollzug liegen daher fiir die Bundesrepublik nur in sehr geringem Umfange vor. In Sehweden 
und in der Schweiz ist die Situation etwas gfinstiger. In  Hessen ist nur an der Strafanstalt 
Kassel-Wehlheiden ein Psychiater tEtig; Psychologen sind an den gr6Beren Strafanstalten des 
Landes Hessen, jedoch nieht an den UntersuchungshaftanstMten, obwohl sie gerade dort yore 
Yerf. iiir notwendig gehalten werden. In den Mit~ellounkt der Aufgaben des Erziehungsbeamten 
im Strafvollzug stellt Verf. die ResoziMisierung des Gefangenen. ~kuf die unterschiedlichen 
Funktionen yon Ffirsorger, Psychiater und Psychologen wird hingewiesen; der Ffirsorger und 
der Lehrer sollen erziehen, der Psychiater soll diagnostizieren und heflen, der Psychologe analy- 
siert. Bei der Pers6nlichkeitserforsehung k6nnen alle zusammenwirken; sie dient jedoch nur als 
I-Iilfsmit~el und Grundlage ffir die erzieherische EinfluBnahme. PEdagogische und therapeutische 
TEtigkeit lassen sich nicht trennen; sic ]aufen weithin parallel. Der Psychiater sollte seine 
Heilbehandlung mit dem Ffirsorger abstimmen; der Psyehologe soll nicht nur diePers6nlichkeit 
des TE~ers besehreiben, sondern den Ffirsorger durch konkrete VorschlEge und Bera~ung unter- 
stfitzen. Absch]ieBend stel]tVeff, die Aufgaben dar, die an den Ffirsorger im Strafvollzug heran- 
tre~en, und fordert eine vertrauensvolle, yon VerstEndnis getragene Zusammenarbeit yon Sozial- 
pEdagogen, Psychiatern und Psychologen im Strafvollzug. KO~qRAD HiND~L (Karlsruhe) 

W a l t e r  Gerson: Zur  Frage  der Strafaussetzung aui  Bew~hrung bei e inem jugendl iehen 
Miirder. E in  I~achtrag.  l~schr. Kr iminMpsychol .  43, 225--236 (1960). 

Verf. hat in der gleichen Zeitschrift [42, 40ft. (1959)] den Fall eines jugendlichen M6rders 
geschfldert, der zu 10 Jahren Jugendgef~ngnis verurteilt worden war. Er wohnte 1951 der 
Hauptverhandlung als Sachverstiindiger bei und ~uBerte sich spEter in positivem Sinne, als die 
Entlassung zur BewEhrung er6rter~ wurde. Der Verurteilte wurde nach einer Strafzeit yon 
7 Jahren entlassen und unter BewEhrungsaufsicht ges~ellt. Entgegen der gfinstigen Prognose 
aller, die sich dazu geEul]ert hasten, beging der Entlassene naeh 9 l~onaten eine Reihe yon Dieb- 
stEhlen, die zur erneuten Verurteilung, diesmal zu drei JMxren Zuchthaus, ffihrte. Kurz nach 
l~echtskraft des neuen Urteils hat Verf. den Verur~eilten in der Strafhaft erneut auigesucht. 
Er kommt zu dem Ergebnis, dab bei Rfickbesinnung wohl keiner der an der Entlassung zur 
Bew~hrung Beteiligten zu einem anderen SchluB als damals gekommen were. Allerdings hiitten 
die Beteiligten manches dazugelernt. Verf. sieht einen wesentlichen Faktor fiir die Rfickf~llig- 
keit des T~iters darin, dab zwischen diesem und dem BewEhrungshelfer kein echoes Vertrauens- 
verh~ltnis bestanden babe, womit er dem BewEhrungshelfer keinen Vorwuff machen will; es 
g~be eben Imponderabilien, wie unberechenbare Sympathie und Antipathie. Der unangebrachten 
Empfindliehkeit und UnvertrEglichkeit, abet aueh einem gewissen Geltungsbedfirfnis des jungen 
lV[annes mfiBte wohl doch etwas mehr Bedeutung ffir das weitere Geschehen beigemessen werden, 
wEhrend Verf. beklagt, dab dieser nicht den n6tigen Halt an seinem BewEhrungshelfer gefunden 
habe. VerL rEumt auch ein, dab bei einem gu~en pEdagogisehen Kon~akt eine ~berbewertung 
der Qualit/~ten des Begutachteten aus pEdagogischem Optimismus heraus m6glich sei. Solange 
die Jugendlichen unter dem unmit~elbaren EinfluB eines solchen kontaktbereiten PEdagogen 
stehen, geht alles gut; die Einstellung des Jugendlichen schlEg~ urn, wenn er diesem besonderen 
EinfluB nieht mehr unterliegt. Veff. erkennt an, dab der mehr auBerhMb des pEdagogischen 
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Kontakts stehende Beurtefler nfichterner und objektiver urteilen werde; seineEinwendungen 
sollten den Erzieher zu Kritik und Selbstkritik anregen, wfirden aber nieht zu einer vSlligen 
Anderung des Beurteilungsmaftstabes fiihren k6nnen. Der Fall mit all seinen Entt~usehungen, 
die er den Beteiligten geboten hat, l~ftt erkennen, dab alle PersSnliehkeitsbeurteilungen sub- 
jektiv gef~rbt sind und keinen Ansprueh ant Allgemeingfiltigkeit erheben k6nnen. 

KO~AD ttXZ~DEL (Karlsruhe) 

StGB w 42 h (Unterstel lung unter  einen Bew~ihrungshelfer als Auf lage) .  Dem Unte r -  
gebraeh ten ,  der  gem/~g w 42h S t G B  aus der  He i l ans t a l t  bed ing t  en t lassen  wird,  k a n n  
die Auflage gemaeh t  werden,  sich der  Aufs icht  des zust/~ndigen h a u p t a m t l i c h e n  
Bew~hrungshelfers  zu nnters te l ]en.  Mit  A n m e r k u n g  yon Dr. A. P~zsTz. [OLG 
N e u s t a d t  a. d. Weins t r . ,  Besehi.  v. 25. XI .  1960; Ws  202/60.] Neue  jur .  Wsehr .  A 
14, 980--981 (1961). 

Oscar W. Ritehie:  Thoughts  upon an  impact  s tudy of an  indust r ia l  school for male  
del inquents .  J .  crim. L a w  Pol.  Sei. 50, 462- -463  (1960). 

Johannes  Feige:  Aufgaben  und Grenzen der Fre ize i tges ta l tung im StraIvollzug. 
lV[schr. Kr imina lps icho] .  42, 206- -213  (1959). 

K laus  I lehbein:  Zur  F rage  der St rafaussetzung auf Bewiihrung bei einem wegen Tot-  
schlags verur te i l ten t Ie ranwachsenden .  [ Inst .  f. StrafprozeB u. Strafvol lzug,  Univ . ,  
~ i i n s t e r . ]  lV[schr. Kr imina lpsycho l .  43, 211- -219  (1960). 

Rn~BEIsr sehildert die Familiengesehiehte und die pers6nliehe Entwieklung eines Heran- 
waehsenden, der im Alter yon 20,9 Jahren zungehst, wenn aueh naeh einigem Z6gern, in ~ber- 
einstimmung mit seiner Freundin die beiderseitigen Beziehungen abbreehen wollte, sieh dann 
jedoeh beim Abschiedskuft ,,plStzlieh und spontan" zu einem erweiterten Selbstmord entsehloft, 
seine Freundin erdrosselte, sich danaeh sofort der Polizei stell~e und in der I-Iaftanstalt zwei 
Selbstmordversuehe unternahm. Der Tgter wurde naeh Jugendstrafi'eeht zu sieben Jahren 
Jugendstrale verurteilt und stellte sieh ,,in ehrlichem Sfihnebedfirfnis dem Strafvollzug". Naeh 
Verbiii]ung yon 3,7 Jahren wurde er zur Bew~Lhrung entlassen. Da er ,,aus einer eehten Sfihne- 
haltung heraus lebt" und seine Tat verarbeitet hat, ist es nach Meinung des Verf. ,,nach menseh- 
liehem Ermessen vSllig ausgesehlossen", daft er einer ~Lhnliehen Tat erneut ffi.hig wgre. Denn 
,,Sfihne ist nieht nut eine Frage der Dauer, sondern vor allem eine Frage der Intensitgt. 

G~i~T~IE~ BtC/3CK~EI~ (Heidelberg) 
Georg Dietr ich:  Zur  Phi inomenologie  der I Iand lungsformen  bei kr iminel len  Jugend-  
l ichen. [ Inst .  f. Psyehol . ,  Univ . ,  Er langen . ]  Vi ta  hum. (Basel) 3, 9 1 - - t 2 2 ,  226- -240  
(1960). 

Verf., der inzwischen aueh eine gr613ere Monographie fiber ,,Kriminelle Jugendliche" vorgelegt 
hat, stellt hier aus seinen Untersuehungen an 50 jugendlichen Delinquenten den ,,differentiellen" 
Aspekt der Handlungsformen dar, wobei er sieh an eine strenge PhEnomenologie hglt. Seine 
Gesiehtspunkte zur Anfgliederung der Handlungsformen umfassen die thematische Struktur, die 
Art des dominanten Kerngebietes und die Art der inneren Regulation und Verfestigung. Die 
Vielfalt der inneren Impulse wird gegliedert und das Entstehen der Tat aus einer Mehrdeutigkeit 
oder Eindeutigkeit der inneren I-Ialtung dargestellt. Als Formen der inneren Entlastung gegen- 
fiber der ,,mahnenden Stimme des normativen Ieh" werden zahlreiehe Modi an Hand yon Zitaten 
der Untersuehten besehrieben. - -  Verf. erwghnt die bagatellisierenden Argumente: es war doeh 
nur ein Lausbubenstreich, o. i~.; die wurstig-gleiehgfiltige Deutung: jetzt kommt es auf einen 
Diebstahl aueh nieht mehr an; die Entlastung auf Grund bisherigen Erfolges, sowie vie!es der- 
gMehen mehr. Sehlieftlieh werden die Handlungen infolge einer entspreehenden Grundhaltung 
oder einer gewohnheitsmiiftigen Eingesehliffenheit des Handlungss~iles dargestellt. Weiterhin 
werden die geplanten, die nur probierten und zuletzt die aus einer Antriebsunmittelbarkeit 
erwaehsenen I-Iandlungsformen beriieksiehtigt. - -  ,,Beztiglieh der kriminellen Verfestigung - -  
und damit der kriminellen Gefiihrdung - -  spielen die Handlungen auf Grund von Entlastungs- 
vorg~ngen, die tIandlungen au{ Grund einer Grundhaltung und die Handlungen auf Grund 
gewohnheitsm~giger Eingesehliffenheit eine besondere Rolle." Bl~SSm~ (K61n) ~176 
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P. Berner  u n d  W.  Spiel: Jugendliehe 0pferstoekdiebe.  E in  Bei t rag zur Pr imit iv-  
reak t ion  bei Jugendliehen.  [Psychiat.-:Neurol.  Univ . -Kl in . ,  Wien. ]  Ne rvena rz t  32, 
114--119 (1961). 

Verff. berichten fiber drei jugendliche Opferstockdiebe, die aus einer grSl]eren Kasuistik aus- 
gew~hlt, beispielhaft ffir die Eigenart soleher Delinquenten sein sollen. Es wird mit vorwiegend 
psyehoanalytischen Gedanken argumentiert und yon StSrungen im Identit~tserleben gesproehen. 
Es heil3t absehliel~end: ,,Alle diese Jugendlichen haben ihr Delikt im Pubert~tsalter veriibt, das 
ja besonders zu Identit~tskrisen neigt. Die besondere Art, wie diese ,primitiven' Jugendliehen 
solche l[dentit~tskrisen in einem magisch-blasphemischen Symbolakt zur Darstellung bringen, 
reehtfertigt den hierfiir gew~hlten Begriff der ,Primitivreaktion'." BRESSEIr ~176 

Kunstfehler ,  ~rz te reeht ,  mediziniseh wichtige Gesetzgebung und Reehtspreehung 

G. Marrubin i  e ~ .  L. Bozza:  La diagnosi  ehimieo-tossieologiea negli  ineidenti  da 
anestesia.  (Die chemisch-toxikologische Diagnose bei  Narkosezwischenf~llen.)  [Ist .  
Med. Leg. e Assicuraz.  e Clin. ~qeurochh'., Univ . ,  ~ i l a n o ] .  [16. Congr., Soc. i ta l ,  d i  
Med. leg. e Assicuraz. ,  F i renze ,  26 . - -29 .  I X .  1959.] Minerva  med.-leg.  (Torino) 81, 
166--167 (1961). 

Die reichlichen Literaturangaben fiber :Narkosetodesf~lle veranlagten Verff. zu einer Aus- 
arbeitung derselben yore gerichtsmedizinisehen Standpunkt. Wahrend der qualitative Nachweis 
der meisten Anaesthetiea keine Sehwierigkeiten bietet, entstehen diese beim quantitativen Nach- 
weis und bei Bewertung der Ergebnisse zu forensischen Zweeken. GIOVA~NA GROSSER (Padua) 

Mareela  Kl imov~:  Bei t rag zum Problem der pliJtzliehen Tode auf dem Operations- 
tiseh. [Wehrmaeh t s in s t i t u t  f. gerichtl .  Medizin,  P rag . ]  Soudni  16k. 5, 37- -42  mi t  
dtsch. ,  franz,  u. engl. Zus.fass.  (1961). [Tschechiseh.] 

Ein 19jEhriger Junge wurde unter der Diagnose Appendicitis eingeliefert, die Operation 
ordnungsgemi~B vorbereitet und unter Penthothalnarkose durchgefiihrt. Bei der Operation 
pl6tzlich eintretende Cyanose, man muBte feststellen, dab Patient erbrochen und aspiriert hat. 
Bei der Obduktion wurde ein Aspirationstod festgestellt. Welter war es aber bemerkenswert, 
dab Patient Tr~ger eines leiehteren bis mittelschweren Hydrocephalus internus gewesen war. 
Entz/indliche Veranderungen am Gehirn konnten aber nicht festgestellt werden. Indikation 
zur Operation war gegeben, diese wurde, ebenso wie die I~arkose, fehlerfrei durchgef/ihI~. 
Naeh Auffassung der Autorin war es abet unvorhergesehener weise bei der lqarkose zur ttirn- 
schwellung und den dadureh bedingten Erbrechen gekommen, das dann zur tSdlichen Aspi- 
ration geffihrt hat. NI~UOI~BAVA~ (Miinster i. Westf.) 

W. Perret :  Die , ,besondere Buehf i ihrung"  bei Drains  und Tamponadestre i fen.  1V[ed. 
Kl in .  55, 378--379 (1960). 

R.  Piedeli~vre et  L. s  L 'appor t  m~dico-l~gale ~ la not ion de responsabilit~. (Der 
ger iehtsmedizinisehe Einflul~ auf die Begr i f f sbes t immung tier Verantwor t l iehkei t . )  
Sere. m@d. (Paris) 3 7 , 4 3 7 - - 4 4 0  (1960). 

Eingangs wird ausfiihrlich ausgefiihrt, dab der Geriehtsmediziner eine wesentliehe Rolle als 
Helfer der Justiz spielt, da er Art und Auswirkung der Verletzung feststellt. Das franz6sische 
Recht unterseheidet bei der strafreeht]ichen Verantwortlichkeit zwischen absichtlich und unab- 
sichtlich beigebrachten Verletzungen. Die absichtliehe Tat setzt voraus, dab der T~ter die Tat 
und ihre l%lgen gewollt hat. Natfirlich hat sich das medizinische Gutaehten nicht mit der Frage 
der Absiehtlichkeit zu befassen, wohl abet mit dem Geisteszustand zur Tatzeit. Das Vorhanden- 
sein einer kSrperlichen Verletzung ist zwar keine unbedingte Voraussetzung ffir eine Ubertretung, 
aber selbstverst/~ndlieh ist in der Praxis der Grad der Verletzung die Basis der straffechtliehen 
Beurteilung. Wenn n~mlieh die Arbeitsunf~higkeit weniger als 8 Tage dauert liegt eine ~Jber- 
tretung vor, dauert sie mehr als 8 Tage wird das Delikt durch das ,,tribunal correetionnel" ge- 
ahndet. Wenn seh]ieBlieh der Tod des Opfers eintrat, kommt das Verbreehen vor das Gesehwo- 
renengericht (cour d'assises). Die Verff. meinen nun, dal~ dem Geriehtsmediziner, der sehr gut 
weiB, dab die Schwere der Verletzung keineswegs nur vom Willen des T~ters, sondern auch vom 


