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Rober t  Andr6 et Jea,n Reviron: Incidents  et accidents dus au sang et aux d6riv6s 
du sang. Rev.  Prat .  (Paris) 11, 2221--2230 (1961). 

K. Fischer: Neue Erkenntnisse  iiber die AB0-Erythroblastose. [Univ . -Kinderkl in . ,  
Hamburg-Eppendor f . ]  Dtsch. reed. Wschr. 86, 727--730 (1961). 

Bei Miittern, die Kinder mit AB0-Erythrobl~stose geboren haben, kommen inkomplette 
AntikSrper vor, aul~erdem treten oft stark wirksame Lysine im Serum der Mfitter auL Bei den 
AntikSrpern, die Ms ImmunantikSrper bezeichnet werden, handclt es sich um inkomplette 
~-Globulin-AntikSrper. Solche AntikSrper werden mit dem AB-y-Test yon FISCheR nach- 
gewiesen. Die Krankheitssymptome beim Kind sind oft sehr gering. Die Ursache hierffir dfirfte 
in der Schw~che der l~eceptoren der BlutkSrperchen bei Neugeborenen ]iegen, so dab inkomplette 
AntikSrper schlecht gebundcn werden. A1-Erythroeyten binden in relativ groi~er Menge lest die 
AntikSrper, welche yon der Mutter gebildet und durch die Placenta fibergetreten sind. Diese 
A1-BlutkSrperchen werden darum schne]l zerstSrt. Patienten mit der Blutgruppc A~ dagegen 
kSnnen mi~ ihren schwachen Receptoren kaum erkranken, weft ihre Ery~hrocyten weniger 
gesch~digt werden und l~nger fiberleben. Darum soll bei einer A-bedingten Erythroblastose 
A~-Blut beim B]utaustausch verwendet werden, eventucll darf auch ~-]ysinfreies 0-Blur verwendet 
werden. Bei einer B-bedingten Erythroblastose sol1 0-Blur ohne fl-Lysin genommen werden. 
Die H~ufigkeit der AB-0-Erythroblastose wird im Schrifttum mit 0,31% bis 0,86% ffir Neu- 
geborene angegeben. Die Gefahr eines I-Iirnikterus besteht wie bei der Rh-Erythroblastose. 
Es sind deshalb neben den immunh~matologisehen Untersuchungen auch noch st~ndige Bilirubin- 
kontrollen notwendig; fiberschreitet der Bilirubinspiegel am 4. Lebenstag 15 rag-% oder am 
5. Lebenstag 20 rag-%, dann mul~ eine Austausehtransfusion durchgefiihrt werden. 

WoLr~ (Duisburg) ~176 

Volker Nagel: Zur  Prophylaxe der Transfusionsst i i rungen.  [ t Iyg. - Ins t . ,  Univ. ,  K i d . ]  
Dtsch. reed. Wschr. 84, 1907--1909 (1959). 

Angeregt durch eine VerSffentlichung yon ~/IATT~c[ES wlrd an Hand eines s~atistisch gesehen 
ausreichend grol~en Materials die Frage geprfift, ob zur Vermeidung yon TransfusionsstSrungen 
infolge bakterieller Verunreinigung der Blutkonserven ein Zusatz yon Chloramphenicol zweck- 
m~il~ig und gerechtfertigt erscheint. VerL verneint diese Frage au~ Grund seiner Zahlen (MAT~rI~ES : 
Bei 4479 Transfusionen mit Chloramphenicolzusatz StSrungen bei 2,3 %, ~O~L:  Bei 3026 Trans- 
fusionen ohne Chloramphenicolzusatz StSrungen bei 2,2%). Die entspreehenden Zahlen ffir die 
Transfusionsst6rungen ,,Fieber und/oder Sehfittel~rost" lauten 1,0 bzw. 1,2%. - -  Verf. weist 
wohl mit Recht darauf hin, dab der Zusatz yon Chloramphenicol zu Sorglosigkeit bei der Auf- 
bereitung der Konserven ffihren kSnnte. Er empfiehlt, mSglichst kurze Zeit gelagerte Konserven 
zu verwenden. ST]~INFO~TK (HeUersen) ~176 

Hriminologie, Gef~ingniswesen~ Stra~vollzug 

�9 Strafrechtspilege und  Strafrechtsreform. Arbei t s tagung im Bundesk r imina l amt  
Wiesbaden  yore 20.--25.  M~rz 1961 fiber Strafrechtspflege u n d  Strafrechtsreform. 
Wiesbaden : Bundesk r iminMamt  1961. 320 S. 

Im l~ahmen der Tagung wurden vor allem im Hinblick auf die praktische Verbrechens- 
bek~mpfung Fragen der Strafrechtspflege und dcr Strafrechtsreform unter Zugrundelegung 
des derzeitigen Standes der Reformvorschl~ge behandelt. Nach einer allgemeinen ~bersicht 
fiber die Strafrechtspflege und Strafrcchtsreform nach dcm gegenwi~rtigen Stand (TNIGG]~Eu 
BKA) referiert I%ADZI~OWICZ (Cambridge) fiber ,,Strafrccht und Kriminologie (unter Berfick- 
sichtigung heutiger StrSmungen in der ]~underepublik Deutschland)". Er geht vor Mlem auf die 
bescheidene Rolle der Kriminologie innerhMb des juristischen Studinms ein und weist mit Nach- 
druck darau~ hin, dal~ eine Reform des akademischen UnterrichSs notwendig sei und ,,das vor- 
dringlichste Problem" darin bestehe, ,,der Kriminologie die ihr zukommende Stellung innerhalb 
der Strafrechtspflcge zu verschaffen". ]~]~IT]~ERGE~ (Deggendorff) setzt sick in seinem l~e~erat 
,,Kritische Betrachtung des Allgemeinen Tells des Entwurfs eines Strafgesetzbuches (E 1960)" 
insbesondere daffir ehl, bei Freiheitsstrafen his zu einem Jahr an Stelle der Freiheitsstrafe auf 
eine fiihlbare Geldstrafe zu erkennen, ,,wenn nicht der Vollzug einer Freiheitsstrafe mit l~iick- 
sicht auf die Schwere dcr Tat oder die Pers6nlichkeit des T~ters unerl~i~lich ist". Anschliel~end 
gibt KEUTGE~ (Aachen) eine kritische Betrachtung des besonderen Tefls des Entwurfs eines 
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Strafgesetzbuches (E 1960). In  seinem Referat ,,Motive des neuen Strafrechts" zeigt JXGER 
(Hamburg) am Beispiel der Beur~eilung der heterologen Insemination Zweifelsfragen hinsiehtlich 
der rationalen Absieherung gesetzlicher Strafwiirdigkeitsmotive auf. ,,Die sog. ,,Weil~e-Kragen- 
Kriminalit~t" (,,whi~-eollar-erime") unter besonderer Berfieksiehtigung des Entwurfs" behandelt 
TEI~STEGE~ (Franldurt). Er gibt eine ~bersieht fiber einsehl~gige Sachverhalte, zeigt den 
gegenw~rtigen Stand der Bek~mpfung auf und gibt Anregungen ffir eine wirksame kfinftige 
Bek~mpfung. MIDDENDORFF (Freiburg) bringt eiu Referat ,,Die Verkehrsdelikte in Kriminologie, 
Strafreeh~ und Strafverfahren". Er refit die wesen~liehen Ergebnisse fiber seine Untersuehung 
yon 600 Alkoholt~tern mit und geht auf einige t~eformen ein, dutch die die Wirksamkeit der 
Justizorgane in Verkehrsstrafsachen verst~rkt werden kSnne. Em~A~DT (Marburg) er]~utert 
in einem Referat die beabsiehtig~en neuen Vorsehriften fiber die Sehuldf~higkeit und des Mag- 
regelreeht in psychia~riseher Sich~. KI~EBS (Wiesbaden) referiert in seinem Beitrag ,,Strafvoll- 
zugsfragen in bezug auf die Strafreehtsreform" fiber die im Eutwurf 1960 eines StGB bereits 
getroffenen Vorentscheidungen hinsiehtlieh des Strafvollzugs und se~zt sieh vet allem ein ffir die 
,,einspurige Einheitsstrafe", ffir die Einfiihrung der relativ unbestimmten S~rafe und ffir die 
v611ige Trennung der Untersuchungshaftanstalten yon den Strafanstalten. 0TTI~COE~ (Ziegen- 
hain) befa$t sich in seinem Referat ,,P~dagogisehe und psychologisehe Probleme bei der Behand- 
lung yon Reehtsbreeheru" mit den Eigengesetzliehkeiten der Strafhaftgemeinsehaften uud 
sehlEgt zwecks Vermeidung der ,,persSnliehkeitsdeformierenden GefEhrdungen der klassischen 
Freiheitsstrafe" die Wi6dergu~machlmgsstrafe vor. - -  Augerdem werden noeh folgende Themen 
behandelt: Euglisches und deu~sches Strafverfahreu - -  ein kurzer Rechtsvergleich - -  (DIEc~- 
KOFF, Hamburg), die Eutwieklung der kriminalpolizeiliehen Verbrechensbek~mpfung seit den 
Reichsjustizgesetzen (MEI~E~T, Heidelberg), die Stellung der Kriminalpolizei im StrafprozeB 
(ira Hinblick auf die beabsiehtigte Reform) (ScKuLz, Hannover), polizeiliehe Ladung and Ver- 
nehmung yon Besehuldig~en und Zeugen (S~o~E~STEg, Berlin), Staatsanwaltsehaft and Kri- 
minalpolizei - -  Zusammenarbei~ im Zeichen der StrafprozeSreform (HX~]~L, Karlsruhe), die 
Stellung des Beschuldig~en und des Verteidigers im kfinftigen Strafprozel~ (Sc~IDT-LEICHNER, 
Frankfurt), die SteUung des Riehters im kfinftigen StrafprozeB (AMELUNXEN, Dfisseldorf), 
Berufsverbreeherfiberwaehung (Ese~rE~BnC~, BKA), die Rolle der Kriminalpolizei im Rahmen 
der Jugendkriminalreehtspflege n~eh den Besehliissen des Kougresses der Vereinten Natiouen 
im August 1960 (N~FOTE, Paris) uud die deutsche Stra.frechtsreform im R.ahmen der europ~ischen 
t~eehtsen~wieklung ( G R i ~ %  Oxford). G~TnE~ B~i)C~NE~ (Heidelberg) 
$ Kriminologie und  u der Freiheitsstrafe. X. In t e rna t iona le r  Lehrgang in 
Fre iburg  i. Br., 2 . ~ 8 .  Oktober  1960, veranst ,  yon  der In t e rna t .  Ges. ffir Kriminologie  
in  Verb indung mi t  der Kriminalbiologisehen Ges. u n d  dem I n s t i t u t  fiir Kriminologie 
u n d  Strafvollzugskunde an der Univers i t~ t  Fre iburg  i. Br. Hrsg. yon  TH. W ~ T E ~ -  
BERGEn. S tu t tga r t  : Fe rd inand  Enke  1961. VI I I ,  278 S. Geb. DM 33. - - .  

~qaeh Wiedergabe der Begrii$ungsanspraehen des Vorsi~zenden, des Justizminis~ers des 
Landes Badeu-Wiirttemberg, eines Ver~reters des Bundes-Justiz-~inisteriums, des General- 
sekret~rs der Internationalen Gesellsehaft ffir Kriminologie und naeh einem einfiihrenden Vor- 
trag yon It. WEBEr, Bonn, fiber die Bedeutung der Kriminologie fiir die Strafreehtspflege ist 
der angefallene Vortragsstoff naeh folgenden Leitthemeu angeordnet: 1. Kriminologie, Straf- 
voUzug, Ps 2. Der Strafvollzug an gugendliehen und heranwaehsenden Jungts 
3. Der Strafvollzug an Erwachseneu. Betefligt sind 20 Vortrageude, die namentlieh nicht alle 
angeffihrt werden kSnnen. Der Tfibinger Kriminal-Biologe g. Hr~scmv~A~N befal~te sieh mit der 
psyeho-therapeutisehen Behandlung yon Rechtsbreehern. Hierbei ist eine klare Indikations- 
stellung erforderlieh, iusbesondere aueh bei Sexual-Delinquenten. Ist ein sonst sexuel normal 
empfiudender ~[ann am Vollzug des regelrechten Geschleehtsverkehrs behindert wegen Auf- 
tretens eines Ejaeulatio praeeox and [s er sich an weiblieheu Kindern auf Ersatzhandlungen 
ein, so ist es indiziert, die Ejaoulatio p~eeox psychother~peutisch zu beeinflussen. Bei Exhibi- 
ti0piste~a wird man sorgf~ltig naeh den Wurzeln der Handlungsweise forschen mfissen, um eine 
Indikation stellen zu kSnnen, ebenso unter Umst~nden bei kleptomanischen Zust~nden; man wird 
bier prfifen, ob es geling6, des Motiv aufzudecken und psyehotherapeutiseh zu beeinflussen. Es 
ist vielfaeh notwendig, den T~ern im ~ahmen der Bew~hrung die Auflage zur Behandlung zu 
erteilen.:' H~l t  er diese Verpfliehtung nieht i~me, so muB dies dem Gerieht mitgeteilt werden. 
Wer imLaufe einer langen Strafzeit Verantwortung tr~gt, ffihlt sieh nieht so uubefriedigt wie 
jemand, d e r n u r  mit Papierarbeiten beseh~ftigt wird (W. H E R ~ - G s t t i n g e n ) .  Man muff 
seheu, da~ die Arbei~ ffir den H~ftling einen Sinn bedeutet. Aueh ein Akademiker kann gelegent- 
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lieh Freude daran haben, wenn er seine Finger so fibt, dab ein gef~lliges Papiergebilde zustunde 
kommt. Wer das Gliick hatte, w~hrend des Strafvollzuges Bibliothekar zu seth, wird munches 
aus dieser Zeit mit Befriedigung buehen. Unterricht naeh Art der Sehule wird yon vielen H~ift- 
lingen energiseh abgelehnt. Gemeinsame Sehlafsgle sind sehr bedenklieh, hier sind die H~ftlinge 
nieht unter Aufsieht, die triebhaften oder eharukterlieh schleehten gewinnen die Oberhand; es 
k6nnen Brutstgtten der Homosexualitgt entstehen. In der Anstult Wolfenbiittel ist versueht 
worden, ein Parlament zustande zu bekommen, und zwar mit einem gewissen Erfolg; natiirlieh 
ist dus Bestimmungsrecht dieses Parlaments besehr~nkt; es mug bestimmen fiber die Einzelheiten 
der Freizeitgestaltung und fiber dus Rundfunkprogramm. Zu erstreben ist in der Haftunstalt 
eine ,,p~dagogisehe Atmosphgre". Bestimmte Riehtlinien kSnnen nieht gegeben werden. Mit 
p~dagogischen Grundfragen setzte sich der Hamburger Psyehologe H. WE~ItE uuseinunder. 
Der Heidelberger Kriminologe H. LSFERE~-Z versuehte eine Einteilung der jngendliehen Tgter 
(Unterbegabte, deren Intelligenzdefekt nicht durch zus~itzliehe Faktoren kompliziert ist, gemfits- 
sehwaehe Unterbegabte, explosive Unterbegabte, hyperthymisehe Unterbegabte); gbgegrenzt 
werden weiterhin die psyehopathisehen Kriminellen und die Sexualt~ter, besprochen werden die 
abnormen Reaktionen. Im Strafvollzng soll der Jungt~iter mit sich selbst konfrontiert werden. 
Einzelhaft wird daher erforderlieh seth. Doch soll such die Gruppenpsychologie gepflegt werden 
(M. Bvsca, Dieburg). Der Hamburger Strafreehtler und Kriminologe 1%. SIEVEI~TS, skizziert die 
Geschiehte der Entstehung der Jugendstrgfreehts. Beim Dauer~rrest soll die Arbeit sinnvoll 
sein; es fehlt vielfaeh an Ruum und Personal. Als sehr wichtig wird die Bew~ihrungshilfe ange- 
sehen (K. HXxRi~GsR-Freibnrg). Der Vorstund der Landesstrafanstalt Bruehsal, O. RUDOLr~, 
legt unschauligh dar, wus ulles geschehen kann, um dem zu entlassenden HUrtling die Bewghrung 
in der Freiheit zu erleiehtern (Bekleidung, ~berbriickungsgeld, Vermittlung einer geeigneten 
Arbeitsstelle, pers6nlieher Besueh dureh den Bewiihrungshelfer). Gute Erfahrungen hat man in 
dieser Anstalt mit der Prognosetafel nuch BRfdcs~xR-Heidelberg gemacht (Msehr. Kriminol. 
19~8, 93). Zwisehen den Zeilen liest man ullerdings, dab die Erfolge der Bemfihungen nieht sehr 
gute sind. Aueh die Anstaltsgeistlichen beider Konfessionen sind zu Wort gekommen; die Predigt 
soll nieht fiberheblieh sein und aueh nicht allzu h~ufig zur BuBe mahnen. Ffir Zellenbesueh muB 
m6gliehst viel Zeit bleiben. A. WA~L vom Bnndes-Justizministerium Bonn empfiehlt in seinem 
~berbliek erweiterte Versuehe mit Strafunssetzung und Auflagen in der ]~ew~hrungszeit bet 
bedingter Entlassung. - -  Bet diesem Buch handelt es sieh um einen gut brauehbaren Querschnitt 
fiber wiehtige Gebiete der Kriminologie und Kriminalbiologie. Das Sehrifttnm wird manchmal 
sehr exakt, manehmal aber auch nieht zitiert. B. MUELL~R (Heidelberg) 

Leopoldo Bustle: L ' interruzione del nesso di eausalitA per cure incongrue.  (Die Unter -  
brechnng des Kansa lzusammenhanges  du tch  unangemessene  Behandlung.)  [Ist. di 
Med. Leg. e Assicuraz., Univ. ,  Milano.] Riv.  Med. leg. Legislaz. sanit .  6, 501--513 
(1960). 

ErSrterungen an Hand der italienisehen Strs, freehtsbestimmungen, der reehtsdogrnatisehen 
Literatur und h~chstrichterlieher Entscheidnngen. SC~LEYEIa (Bonn} 

R. L. Jackson: The work of Interpol.  [Med. Leg. Soe., Cambridge, 9. I I I .  1961.] 
Med.-leg. J. (Camb.) 29, 114--121 (1961). 

Leon Radzinowicz: The study of criminology in Cambridge. [Med. Leg. Sot., Cam- 
bridge, 13. IV. 1961.] Med.-leg. J.  (Cam.b) 29, 122--133 (1961). 

Machiel Zeegers: Der tIochstapler im defizienten Modus seiner Begegnungen. Jb .  
Psycho]. Psychother .  8, 7 8 - - 8 9  (1961). 

Verf. zeigt -- unter Heranziehung anderer Autoren --, dug die Existenz des Hochstaplers 
fiber dessen eigene Mentalitgt hinaus erst in der Verbindung mit dem Mitmensehen, dem ,,Opfer", 
ermSglicht ~h'd. Charakterlosigkeit und Ungebildetheit werden bet diesem Deliquententyp mit 
l~edegewandtheit iiberdeckt. Das Wort, sein eigentliehes l(ommunikationsmitte], besonders 
geeignet zu suggestiver Beeinflussung im Spiel mit Begriffen, dient ihm zur Erreichung seines 
eigentlichen Zieles, dem Vertrauen des Partners, der in seiner eigenen Tendenz naeh persSnlieher 
Wunscher~fillung den Bestrebungen des Hoehstaplers entgegenkommt. Der Leser ist in der End- 
konsequenz geneigt, die eigentliehe Problematik weniger bet diesem ~Vlenschentyp als bet den ihn 
nmgebenden Mitmenschen zu suchen. SAC~SE (MAI~Z) 
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Wal te r  C. Reckless: Halttheorie. [Forens.-Psychol.  Ges., Hamburg ,  2 .6 .  1960.] 
Mschr. Kriminalpsyehol .  44, 1 - -14  (1961). 

Veff. entwickelt eine Mlgemeine Theorie der Kriminalit~t, die er im Gegensatz zu den Druck-, 
Zug- und Impulstheorien als Halttheorie bezeiehnet. Er nnterscheidet den i~ul3eren und inneren 
Halt. Die Struktur des ~ul3eren Haltes umgibt den einzelnen unmittelbar und besteht ,,in einem 
wirksamen Familienleben und den haltgewiihrenden Gruppen". Bei wirksamem ~u~erem Halt 
werden der gesellschaftliche Druck absorbiert und dem gesellschaftliehen Zug einer Umgebung 
entgegengewirkt. Unter Umst~nden stellt der iiul~ere Halt ,,auch die zweite Linie der Verteidi- 
gung" dar ,,gegen den inneren Impuls, wenn der innere Halt ihm nicht gewachsen ist". Der 
innere Halt des einzelnen is%, ,,das Ergebnis der gfinstigen oder schlechteren Verinnerlichung '~ 
und ,,die zentrale Instanz, die die Impulse yon innen und den Druck und den Zug yon aul~en 
~bwehrt". - -  Nach der Auffassung yon RECKnESS ist die Halttheorie ,,die beste Mlgemeine 
Theorie . . . .  um den grS~ten Teil der Straff~lligkeit und des Verbrechens zu erkli~ren" (Aus- 
nahmen: extreme F~lle yon Charakter- und GemiitsstSrungen, pathogene Sch~digungen, 
situationsbedingte Verbrechen). Der Faktor der sehwachen Selbstbeherrschung, der sehwachen 
mittelbaren Beherrschung, des dfirftigen Selbstkonzepts liefert eine Erkl~rung sowohl ffir die 
Straftaten gegen die Person ~ls auch gegen den Besitz. - -  Mit der Halttheorie kSnnen sich nach 
Meinung yon RECKLESS die Psychiatric, die Psychologic und die Soziologie einverstanden er- 
kliiren. Er weist darauf bin, da~ fiir diese drei Verhaltenswissenschaften das Ich yon gemein- 
s~mer und zentraler Bedeutung ist und alle drei Fachgebiete iibereinstimmend annehmen,,dal~ 
es Selbstvorstellungen oder Selbstkonzepte gibt", ,,diese Selbstkonzepte die ~{enschen steuern" 
und ,,das Ich ein Beherrsehungsmitte] darstellt, einen Halt". - -  Als Vorziige der Halttheorie er- 
scheinen RECKLESS ferner, ,,da~ man die Komponenten des inneren und ~u~eren Haltes bei der 
Untersuchung der einzelnen F~ille auffinden" u n d  ,,messen" (absch~tzen und ann~ihern) kann 
sowie dal~ die Halttheorie ,,eine wirksame Theorie bei der Behandlung des Straff~lligen" darstellt 
und ,,auch bei der Verhrechensverhiitung geeignete Mittel und Wege" weist. 

G~NTKEI% BRi)CKNER (Heidelberg) 
C. H, S. Jayewardene: L ' inf luenza del progresso medico sul l 'andamento statistieo degli 
omieidi. (Der EinfluI~ des medizinisehen For tschr i t t s  auf den s ta t is t ischen Ablauf  
der TStungsdelikte.)  [ Ins t i tu t  ffir geriehtliehe Medizin der Universi~at  Ceylon.] 
Quad. Crim. elin. 3, 165--180 (1961). 

Verf. behandelt die Frage, inwieweit die medizinischen Fortsehritte der jfingsten Zeit einen 
EinfluB auf die Sterblichkeit bei TStungsdelikten haben, im Zusammenhang mit der Frage, 
ob der in manchen Landern zu beobachtende Riiekgang der vollendeten TStungsdelikte hiermit 
in Zusammenhang zu bringen sei. WOLFGANG (Philadelphia) hat in einer gr61~eren Untersuehung 
fiber den Mord diese MSglichkeit bereits bejaht; sehnellere TransportmSgliehkeiten, ..Anwendung 
neuer Heilmittel und Behandlungsmethoden geben dem Verletzten eine grSBere Uberlebens- 
chance als friiher. VerL halt eine Untersuchung dariiber ftir notwendig, ob nicht bereits die Zahl 
der Taten, bei denen lebensbedrohende Verletzungen beigebracht worden sind, geringer geworden 
ist; dazu ist ein Vergleieh der Falle, in denen derartige Verletzungen beigebracht wurden, und 
derjenigen mit tSdlichem Ausgang erforderlieh (Morbidi ta t -  Mortalitat). Auf die Morbiditat 
hat die medizinische Fortentwieklung keinen EinfluB ; hier sind Faktoren anderer Art ausschlag- 
gebend. Die medizinische Entwicklung kann nur ffir die Mortalitat yon Bedeutung sein. Verf. 
untersucht zur Klarung der Fragen die Statistik der TStungsdelikte in Ceylon, England (mit 
Wales) und Finnland und wertet die Ergebnisse dahin aus, daI~ in England und Wales bei gleich- 
zeitigem Ansteigen der Mordversuehe die vollendeten Morde weniger geworden sind; das l~l~t 
darauf schlie2en, dal~ vorwiegend die medizinisehen Fortsehritte hierzu beigetragen haben. 
In Finnland haben vollendete ~2/iorde und ~ordversuehe abgenommen, die vollendeten Taten 
jedoeh in starkerem M~2e; daraus folgert Veff., da2 sowoM die medizinisehen Fortschritte 
~ls auch au2erhalb dessen liegende Faktoren eine Rolle gespielt haben. Auf Ceylon haben yon 
1931--1955 sowohl die vollendeten Morde als auch die Mordversuehe zugenommen; Anhalts- 
punkte daffir, da~ medizinisehe Fortschritte yon Einflul~ gewesen sein kSnnten, sind nieht vor- 
handen. An Hand einiger Tabellen und Statistiken wird dies fiir die drei der Untersuchung zu- 
grundegelegten L~nder naher dargetan. Am deutliehsten ist der Wert der neuzeitliehen medizini- 
sehen BehandlungsmSglichkeiten in England zu erkennen. Verf. zieht eine Parallele zur Kinder- 
sterblichkeit. Die Ergebnisse in Finnland und mehr noch in England sind vermutlieh au~ die 
besseren 1Y[Sglichkeiten arztlicher Behandlung (entsprechend der Abstufung E n g l a n d -  Finn- 
l a n d -  Ceylon) zuriickzuffihren; es ist also der medizinische Standard eines Landes wesentlieh 
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ffir die Beantwortung der gestellten Frage. Je h6her die medizinisehe Behandlung in einem 
Lande entwickelt ist, desto grSl3er ist die Auswirkung auf die Verhiitung der Mortalitgt nach ver- 
suchten T6tungsdelikten. KO~I~AI) H~DEL (Karlsruhe) 
E. Merz: Raubi iberNl le  im ,,Milieu". K r i m i n a l i s t i k  16, 25 - -29  (1962). 
Caso J. (Fal l  J.)  [U.S. Dept .  of Jus t ice ,  Bureau  of Prisons,  Fed .  Correct ional  Ins t . ,  
Ashland,  Ky . ]  Quad.  Crim. clin. 3, 227--241 (1961). 

Wiedergabe der Beurteilung eines in der amerikanischen Strafanstalt Ashland einsitzenden 
Verurteilten, der als Neunzehnj~hriger wegen Kraftfahrzeugdiebstahls eine unbestimmte Strafe 
yon mindestens 4, h6chstens 6 Jahren Gef~ngnis erhalten hat. Der T~iter (J) hatte einige Vor- 
belastungen (Diebst~hle); im abgeurteilten Fall hatte er einen 9 Jahre alten Kraftwagen ent- 
wendet und in ein anderes Bundesland verbracht. Der Bericht stellt ausffihrlich die geistige und 
soziale Entwieklung des J. dar, insbesondere Werdegang in Sehule und Arbeitsstellen, k6rper- 
licher und geistiger Zustand, hiiusliehe Verh~iltnisse, Ergebnisse der psyehologisehen Teste, 
religi6se Einstellung, erg~nzt durch einen Zwisehenbericht naeh einer Strafzeit yon 6 Monaten. 
Bereits nach 10 Monarch Strafzeit Entlassung zur Bew~hrung (probation) und Unterstellung 
unter einen Bew~ihrungshelfer. Der Bericht l~iBt anschaulich erkennen, wie grfindlieh man sieh 
mit dem einzelnen jugendlichen Strafgefangenen beseh~ftigt hat, ohne dal~ dieser Einzelfall jedoch 
grunds~itzliche oder ungew6hnliehe Bedeutung h~tte. KONRAD ~'~XNDEL (Karlsruhe) 
Chris t iane  Kenner t :  En twick lung  der Jugendkriminali t~it  in Deutschland 1882--1952 
unter  besonderer  Beri icksieht igung der wesentl ichen Del iktsar ten.  Diss.  Ber l in  1957. 
43 S. u. 1 0 T a b .  
J u a n  Da lma:  Estudio es t ruetura l  de la del incueneia juvenil .  ( S t r u k t u r u n t e r s u c h u n g  
tier Jugendkr imina l i t~ t . )  [Psyehia t r .  Kl in . ,  Med. Fak . ,  Na t iona l -Un iv .  Tukumang ,  
Argent in ien . ]  Arch.  Crimin. Neuropsiq.  8, 801--814 (1960). 

Anlgglieh der zweiten Tagung ffir geriehtliche Medizin und Kriminologie hat Verf. ein Schema 
ffir kriminalbiologisehe Untersuehung yon Jugendlichen aufgestellt: Zu er6rtern sind biologische 
und biopsychologische Ursachen der Straftat, soziale und 6konomische Gesichtspunkte, zu achten 
ist auf besLehende Gemfitsspannungen, ferner darauf, ob sich Verbrechenssehulen gebildet haben. 
Bei der Begutachtung selbst sind die persSnliehen Verh~ltnisse zu sehildern, die Einzelheiten der 
strafbaren Handlung, die Vorgeschichte des Tiiters; daran ansctflieBen wfirde sich eine somatische 
und psyehische Untersuchung. Unter den Schlul3folgerungen ist aul3er der Diagnose die Prognose 
und die Wiedererziehungsm6glichkeit zu er6rtern. FERnAnDeZ MARTIN (Madrid) 
J .  Aigner  und  E. Simon: Teilgestiindnis nach  Indizienurtei l .  Kr imina ] i s t i k  16, 13 - -18  
(1962). 
J a m e s  Bennet t :  I1 " p o l i g r a f o "  visto da un adminis t ra tore  penitenziario.  (Der Poly-  
g raph  aus der  Sicht  eines S t ra fvol lzugbeamten . )  [U.S. B u n d e s a m t  fiir Gefi~ngnis- 
wesen, Wash ing ton . ]  Quad.  Crim. e]in. 3, 151--164 (1961). 

Verf., Direktor des U.S.-Bundesamts ffir Gefgmgniswesen, beriehtet fiber Gedanken anlgglieh 
der Teilnahme an einer Befragung eines HEftlings unter Verwendnng des Polygraphen (irre- 
ffihrend ,,Lfigendetektor" genannt). Er schildert kurz die Apparatur, mit der Blutdruek, Puls, 
Atmung und SehweiBabsonderung registriert werden; mit dem Apparat k6nnen lediglieh diese 
physiologisehen Tatsaehen gemessen und festgehalten werden. Was ffir Sehlugfolgerungen daraus 
im Zusammenhang mit der Befragung zu ziehen sind, liegt beim Untersuehungsffihrer, der es 
zudem verstehen muB, eine Vertrauensbasis zum Vernommenen zu sehaffen. Die Vernehmungs- 
teehnik ist untersehiedlieh; die Praktiker sind sieh fiber eine einheitliehe Methode offenbar noeh 
nieht v611ig einig. Verf. klagt darfiber, dab in den Vereinigten Staaten zwar seh/itzungsweise 
2000 Personen mit dem Polygraphen teehniseh umzugehen verstehen, dab aber nur ein ganz 
geringer Tell yon diesen, m6glieherweise nur 1%, zur saehgem~gen Anwendung des Polygraphen 
qualifiziert seien. Dennoeh wird der Polygraph nieht nur fiir Kriminaluntersuehungen, sondern 
sogar von Unternehmern bei der Auswahl einzustellender Arbeitskr~ifte angewendet. Kreislauf- 
st6rungen, starke nerv6se Spannungszustiinde und andere krankhafte Zusti~nde k6nnen der 
Verwendung des Polygraphen entgegenstehen. Verf. zitiert einige Fiille, in denen der Polygraph 
mit, und andere, in denen er ohne Erfolg angewendet worden ist. Die amerikanisehen Gerichte 
erkennen den Polygraphen, solange er noeh in einem gewissen Versuehsstadium ist, als Beweis- 
mittel in der Regel nieht an. Irrtiimer sind, wie bei vielen anderen Untersuchungsmethoden 
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nie auszusehliegen; Veff. weist jedoch selbst darauf hin, dag dies bei anderen Beweismitteln, 
nicht zuletzt beim Zeugen, nicht minder der Fall is~. Der Wert der Befragung unter Anwendung 
des Polygraphen sinkt mit der Lgnge des zeitlichen Abstandes zwisehen Tat und Befragung, 
insbesondere wenn sich der T~ter immer mehr seeliseh yon der Tat distanziert. Absehliel3end 
stellt :BENNETT eine Reihe yon Leitsiitzen auf, die bei der Anwendung des Polygraphen beaehtet 
werden sollten, wobei jedoeh die Tendenz seiner Grundsgtze dahin geht, die Anwendung des 
Polygraphen zu besehr~nken. Es mug.. erw~hnt werden, dab B~gsTT keine umfassende eigene 
Erfahrung hat, sondern sich nut auf Augerungen anderer zu stfitzen vermag. In der amerika- 
nischen kriminalistisehen und kriminologisehen Literatur wird dem Polygraphen vielfach grSgerer 
Wert beigemessen; daraus erklgrt sieh die verhgltnism~Big weite Verbreitung, die der Polygraph 
in Amerika bereits gefunden hat. KONRAD HXNDEL (Karlsruhe) 

Michael t takeem:  Prediction of parole outcome from summaries of ease histories. 
(Voraussage des Paroleergebnisses nach der Vorgesehichte des Falles.) J.  crim. Law 
Pol.  Sci. 52, 145--155 (1961). 

Verf., Soziologe und als solcher zeitweilig im Gef~ngniswesen des Staates Illinois t~tig, will 
mit seiner Untersuehung die Frage erSrtern, ob :Bewiihrungshelfer Voraussagen fiber das :Be- 
wghrungsergebnis machen kSnnen, wenn ihnen Unterlagen fiber die Vorgesehiehte des Verur- 
teflten zur Verffigung stehen. Die Fragestellung ist in dieser Form ffir das amerikanische, nicht 
so sehr ffir das deutsche Reeht yon :Bedeutung. Der Untersuehung wurden 100 Fglle zugrunde 
gelegt, in denen der auf Parole (zur :Bewiihrung) Entlassene versagt hatte und wieder in die 
Strafanstalt zurfiekkehrte, und 100 F~lle, in denen naeh Ablauf der :Bewiihrungszeit der end- 
gfiltige ErlaB der Strafe erfolgen konnte. Unter den letzteren befinden sieh zweifellos einige, die 
in Wirklichkeit ebenfalls versagt haben, deren neue StraftaSen jedoeh unentdeckt geblieben sind 
(Dunkelziffer), doeh glaubt Verf., dab die Zahl nieht sehr bedeutend sein werde. Ob ein Verhalten 
den Widerruf der bedingten Entlassung begriindet, hgngf vielfach yon der Einstellung des 
:Bewi~hrungshelfers ab; fiberwiegend werden leiehtere VerstSBe niche zum AnlaB des Widerrufs. 
Die den :Bewghrungshelfern gegebenen Informationen bezogen sich auf 14 Punk~e (Straftat und 
Urteil, amtliehe Tatdarstellung, die des :Bestraften, Alter zur Zei~ der Verurteilung, Rasse, Vor- 
strafen, hgusliche und eheliehe Verhiiltnisse, :Berufsverhi~ltnisse, Intelligenz, Religion, Gesundheit, 
:Beurteflung w~hrend der Strafhaft, Dauer der Strafhaft, psychiatrisehe Beurteilung u.a.); 
es handelt sieh durehweg um Tatsaehen, die naeh deutsehem Reeht dem :Bewghrungshelfer yon 
vornherein bekannt zu sein pflegen. Auf der anderen Seite wurden zehn hauptamtliche, ent- 
sprechend ausgebildete :Bewghrungshelfer und zehn Laien zur Beurteilung der Fglle herangezogen, 
wobei Laien ausgewghlt wurden, die sonst keinerlei Beziehungen zu Strafjustiz, Strafvollzug 
und :Bewiihrungshilfe hatten. Die technische Durehffihrung (Verteilung auf die Mitarbeiter usw.) 
wird beschrieben. Den Mitarbeitern wurde nicht bekannt gegeben, ob der jeweilige Probant 
als Rfickfglliger wieder in den Strafvollzug zurfickkehrte odor sich tatsgehlich bew~hrt hatte. 
Die erste t~rage ging damn, ob naeh Studium der vorgelegten Daten und Vorggnge der :Beurtei- 
lende einen Erfolg der Bewghrungsaufsieht erwarte odor nicht. Von den Bewghrungshelfern 
wurden 61% der Rfickfglligen und 51% der :Bew~hrten richtig vorausgesagt, yon den Laien 
64% und 48%; es ergaben sieh also fast fibereinstimmende Zahlen. Lediglich ein einziger Laie 
hatte sgmtliehen Rfiekf~lligen dieses Ergebnis richtig prophezeit; alle andern :Beteiligten brachten 
mehr oder weniger Fehler in die Voraussagen, wobei hinsichtlieh der Nichtbewghrten die Laien 
sogar eine etwa grSgere Richtigkeitsquote erreiehten. In genau 65 % der beurteilten F~lle stimm- 
ten die Beurteilungen yon :Bewghrungshelfern und Laien fiberein, in den fibrigen 35% hatten 
Laie und :Bewiihrungshelfer versehiedene Voraussagen gegeben. Als zweite Frage wurde den 
Betefligten die naeh der Begrfindung ihrer Auffassung gestellt; Vorstrafen, sehleehte soziale 
Vorgeschiehte und ungfinstige Berufsvorgeschiehte standen bei den Griinden fiir eine schlechte 
Voraussage an der Spitze, an vierter Stelle kam Alkoholismus, dann Intelligenzdefekte. Anderer- 
seits wurden bisherige StrMlosigkeit, Familienbindungen, gute :Berufsvorgeschichte als besonders 
gfinstige Faktoren betraehtet. Verf. regt an, die Bew~hrungshelfer starker mit Angaben fiber die 
PersSnlichkeit und Tafbeurteilung der bedingt Entlassenen zu versehen; Studien der von ihm 
angeregten Art sollten fortgesetzt werden. Die ganze Problematik ist nur im Zusammenhang 
mit den amerikanischen Reehtsverhgltnissen, zu denen nicht zuletzt das Fehlen einer sehrfft- 
lichen Urteilsbegrfindung geh6rt, roll versti~ndlieh; demgemgB lassen sieh die Untersuchungen 
des Verf. auf deutsche Verhgltnisse nich% fibertragen. KO~RAD HX~DEL (Karlsruhe) 
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E. Kluge:  [Sber den Defek tcharak te r  yon Dauerfolgen schwerer  Haftzei ten.  Med. 
Sachvers tgndige  57, 185--187 (1961). 

Zur Besprechung meines Erachtens nicht lohnend, weft Zust~ndsbilder nach schweren tIaft- 
zeiten, wie Vm'f. sie streift, der gerichtsgrztllchen Praxis dureh eingehende Begutaehtungen 
lgngst bekannt sind. SAcgsls (Mainz) 

Kunst teh ler ,  Arzterecht ,  medizinisch wichtige Gesetzgebung und Rechtsprechung 

B. Andreas  and  D. Borowska:  Cases immedia te ly  fa ta l  in the police courts  when the 
prisoners are supposed to be drunk.  (PlStzliche Todesfglle der  eines Alkoholrausches  
verdgcht igen  Personen in Ernf ich te rungss tuben  und  polizeil ichen Arres t lokalen . )  
[ Inst .  f. ger. Med. der  Med. Akad .  Warschau . ]  Arch.  reed. sadowej 12, 13--19  mi t  
engl. Zus.fass.  (1961). [Polnisch.]  

Einige solcher Fglle werden beschrieben. Todesursaehe: Xopftrauma, arteriosklerotische 
ttirnblutung, Alkoholvergiftung, Herzstichwunde. In manchen Fiillen sogar kein vorangegangener 
Alkoholgebrauch. Verff. weisen auf diagnostische Schwierigkeiten und Fehler, die bei gleich- 
zeitigem Kopftrauma und AlkoholmiBbrauch besonders grol3 sind und postulieren vorhergehende 
grztliehe Untersuchung. WALCZYSSS;I (Szczeein) 

W.  F.  Czerwakow and  G. J .  P ikkier :  "Mors  in  t a b u l a " .  (,,Mors in t abu l a : '  als 
deontologisches Problem.)  [Anst .  f. ger. Med. I .  Med. Ins t . ,  Moskau.]  Arch.  reed. 
sadowej  12, 5 - - 8  (1961). [P01niseh.] 

Unter dem Ausdruck ,,Mors in tabula" versteht man nicht nur den Ted wghrend eines grzt- 
lichen Eingriffes, sondern auch wiihrend einer Vorbereitung zur Operation, sowie in der post- 
operativen Zeitperiode. Auf Grund yon 131 Fgllen wurden Ms Todesursachen akute kardio- 
vasculgre Insuffizienz, Asphyxie, Operationsschock, Betgubungsmittelvergiftung, schwere Xom- 
plikationen der I-Iaupterkrankung und psychischer Schoek ermittelt. Bei der gerichtsgrz~lichen 
Begutachtung solcher Fglle, die eine spezielle gerichtsgrztlich-klinische Kommission durchfiihren 
sell, mul3 man bei Todesursacheermittlung die objektiven, veto Arzt unabhgngigen und die 
subjektiven, mit der Tgtigkeit des Arztes bzw. des Hilfspersonals verbundenen, gtioiogisehen 
Faktore in Betracht ziehen. - -  Die objektive Gruppe soleher Faktore bilden z.B., die yon der 
Seite des Xranken bedingte Verspgtung der grztlichen ttilfe, technische Schwierigkei~en des 
operativen Eingriffes, individuelle Sensibilisierung gegen Betgubungsmittel, Operationstrauma 
usw. Diese Gruppe illustriert ein Fall yon Blutung in der ItMsgegend nach Strumaexstirpa~ion, 
wodurch anf reflektorischem Wege zum I-Ierzstillstand kam, sowie ein Fall yon psychogenem 
Ted einer wegen Uteruskrebs operierten Patientin, die unglficklicherweise in demselben Kranken- 
zimmer einen Verblu~ungstod nach Myomentfernung einer anderen Kranken beobaehtete. - -  
Die subjektiven Faktore sind unter anderem falsche Diagnose, schlechte Auswahl yon ]~etgubungs- 
mitteln, schlechte Indikationen zum Eingriff, fehlerhafte Betgubungs- oder Operationstechnik 
u.a.m. Diese Gruploe wird illustriert durch einen TodesfM1 an 1)eritoni~is nach mi$erkannter 
Blinddarmentzfindung, sowie yon tOdlicher Vergiftung einer Kranken, der vor Myomoperation 
dreimM naeheinander je einige Xubikzentimeter 0,3% DiokainlSsung peridurM verabreicht 
wurden. WAr, czYsrss:i (Szczecin) 

H.  Kuntzen:  Beobaehtungen an  Thorotras t -Depots  der Nierengegend. [Chir. Univ . -  
Khn . ,  Jena .  (2. Tagg, 0s t e r r .  Ges. f. Chir. u. Unfal lhei lk. ,  Wien,  9 . - -11.  IX .  1960.)] 
Kl in .  Med. (Wien) 16, 181--183 (1961). 

Verf. berichtet~ fiber Spgtschgden nach Kontrastinjektionen. Zwci diesbezfiglich markante 
Krankheitsfglle werden ngher dargelegt. Aus der Zeit, in der Thorotrast als Kontrastmittel be- 
nutzt wurde, beobachtet man heute immer wieder Krankheitsfiille rnit schweren Spgtschgden~ 
obwohl die Zahl der echten Thorotrastsarkome und -carcinome noch sehr klein ist. Wahrschein- 
lich gehSren zur Entstehung solcher maligner Tumoren nicht nur eine gewisse Latenzzeit, son- 
dern aueh Faktoren, die in der familigren Belastung bzw. in der pers6nlichen Konstitution zu 
suchen sind. I%ULA~I) (Mfinster) ~176 


