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nicht mSglich ist. Deshalb wird fiir diese vorgeschlagen, die Gleichgewichtskonzentration durch 
die Anfangskonzentration zu ersetzen. Die neue Formel wird den experimentellen Ergebnissen 
ebenso gerecht wie die Freundlichsehe und ist anschaulicher, hat aber den Nachteil, bei niederer 
Anfangskonzentration nicht mehr anwendbar zu sein. Bei den Untersuehungen, die sich vor allem 
mit den Konstanten k und 1In der neuen Formel a = ]c.%l/n beschgftigen, zeigt sich, dab im 
selbcn System /c in Abhgngigkeit vom verwendcten Antiserum odor Antigen verschieden groB 
sein kann; Antik6rper mit steigender Titerh6he werden durch homologe Antigene immer besser 
gebunden (steigendes k), was auf immer bessere Anpassung fiir das Antigen hindeutet. Die 
Konstante 1In besitzt den Wert 1, wenn die Isotherme dcr Langmuirschen Formel entspricht; 
dann liegen praktiseh geradlinige Adsorptionsisothermen vor und zwar sowohl bei linearer als 
auch bei logarithmiseher Darstellung; bei letzterer besteht eine Neigung yon etwa 45 ~ Wenn 
1/n kleiner als 1 ist, verlaufen die Adsorptionsisothermen parabelartig. Durch Iterationsrechnung 
wird wahrscheinlich gemacht, dab solche Kurven Uberlagerungen mehrerer Langmuirscher 
Isothermen darstenen und entstehen, wenn der konstant gehaltene Partner aus energetisch 
differenten Komponenten zusammengesetzt ist. Ist der konstant gehaltene Partner homogen 
und der abgestufte inhomogen, so weicht die Isotherme yon einer Langmuirschen nur im Bereich 
des l~bergangs zur S~ttigung ab. Die Auswertung der Isothermen verschiedener Antigen/Anti- 
k6rper-Reaktionen ergab, dab die Antigene offensichtlich weitgehend homogen sind, die Anti- 
k6rper dagegen in der Regel inhomogen sein dfirften. Manche bekannten serologischen Er- 
scheinungen lassen sich durch die besondere Reaktionsweise eines solchen AntikSrpergemisches 
deuten. KRA~ (Heidelberg) 

Kriminologie, Ge~iingniswesen, Strafvollzug 

�9 H a n s  yon Hent ig:  Das Verbrechen. B d. 2: Der Delinquent im Grill der Umweltkr~iRe. 
Ber l in-G6t t ingen-Heidelberg:  Springer 1962. VII ,  524 S. u. 195 Tab.  Gob. I)M 59. - - .  

Auch in diesem Bande seines Werkes zeigt Verf. seine wcitreiehende Literaturkenntnis auf 
dem Gebiete der Philosophic, Soziologie und selbstverst~ndlich auch der Kriminologie. l~ber- 
raschend ist ~iir den Loser vielfach seine Kombina~ionsgabe. I)er vorliegende Band besch~ftigt 
sich mit exogenen Einflfissen auf die Arten des Verbrechens und weitcrhin mit den Opfern. 
Verf. fiihrt seine Beweise dnrch elegante Aufgliederungen yon Statistiken und Kasuistiken, die 
er aus der in- und ausl~ndischen Literatur zusammengeholt hat. Wir effahren etwas fiber die 
Familienverh~ltnisse der Rechtsbrecher, fiber den Einflu[~ yon Bueh, Prcsse, Fernsehen, Radio 
und Film und schliel~lich fiber das Opfer des Verbrechens als ein Element der Umwelt, wobei 
Verf. auch darauf eingeht, daI~ z.B. ein Masochist viel leichter das Opfer eines aktiven Reehts- 
brechers wird, als ein sexuell normal empfindender Mensch. Die Darste]lung ist kritisch, Verf. 
warnt mit Recht vor Schlfissen, die auf Grund ungenauer Statistiken zustande kommen. Be- 
sondere Kritik bringt Veff. be ider  Beurteilung der Frage, wieweit Alkoholgenul~ strafbare 
ttandlungen f6rdert. - -  Wer auf dem Gebiete der Kriminologie arbeitet, wird in diesem Bande 
reichlich anregende Literatur und auch Statistiken finden, die er ffir die Weiterforschung gut 
brauchen kann. B. MUELLER (Heidelberg) 
�9 Hans  Kaleth:  Die elektronisehe Datenverarbei tung.  E in  Beitrag zur Automat i -  
sierung der kriminalpolizeiliehen Karteiarbeit .  (Sehriftenr.  d. Bundeskr imina]amtes .  
880 --890.) Wiesbaden:  Bundeskr imina lamt  1961/3. 88 S. u. 3 Abb.  

Verf. empfiehlt die elcktronische Datenverarbeitung im kriminalpolizeiliehen Meldedienst. 
Das bisherige Karteikartensystem sei ffir die E~ffassung wiehtiger Einzelmerkmale unzulanglich. 
Die Probleme der fiir den Nichteingeweihten spr6den Materie werden verst~ndlich und leicht 
lesbar dargestellt. Es wird fiir die elektronische Speicherung und Bearbeitung der Daten das 
,,IBM 1401 Daten-Verarbeitungssystem" empfohlen. Neben einer Sehilderung der Arbeitsweise 
des Systems werden Vorschl~ge fiir einen Schliissel des kriminalpolizeilichen Meldedienstes 
gemacht. H. LEITttOFF (Freiburg i. Br.) 

�9 Marcel Colin: Examen  de personnali t6 et criminologie. Avee la collaborat.  
DE ~UFFA~D, L. COTTE, F. DAOOON~T et A. MABI~. (1. Congr. fran~, de Criminologie, 
Lyon, 21.---24. Oetobre 1960.). Tome 1: t~tude elinique et  m6dieo-ldgale. Pr6face 
de J. PINATE~. - -  Tome 2: Aspects jur idiques et administrat i fs .  Pr@faee de P. GAR- 
BAUD. (Coll. de M6d. 16gale.) (Prfifung der Pers6nliehkeit  und  Krimino]ogie. U n t e r  

Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med., Bd. 53 14 
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Mita.rbeit  yon  BUFFA~D, L. COTT]~, F,  DAGOO~ET und  A. MA~I~. [1: Kongrel~ ffir 
Kr iminologie  in L y o n  yore  21 . - -24 .  10.60.] 1. Tefl  kl inisehe und  ger iehts~rzt l iehe 
Studie.  Vorw0rt  yon J :  PI~AT~T.. Tefl 2 : Ju r i s t i sche  u. Verwal tungsges ich tspunkte .  
Vorwor t  yon  P. GAn~AU])[Verein.  ffir gerieht l .  Med.].) Pa r i s :  Masson & Cie. 1961. 
Tome 1 : 9 9  S. H F  12 . - - ;  Tome  2 : 2 3 1  S. H F  24 . - - .  

Die Vortr~ge des 1. FranzSsischen Kongresses ffir Kriminologie werden gebracht. Er tagte 
vom 21.--24. Oktober 1960 in Lyon. D~s Familienmilieu ist zu erforschen durch psyehologisehe 
und psychiatrische Teste. Hierdurch werd6n die intellektuellen und affektiven MSglichkeiten 
aufgekl~rt. Das Ziel der medizinisch-psyehc~10gischen und sozialen Prfi~ung ist, die mSglichen 
Gegebenheiten der studierten PersSnlichkeit ' aufzuklaren und sie resozialisieren. 

RUDOLF KOCH (Coburg) 
�9 Wol fgang  Ullr ieh:  Yerbrechensbekiimpfung.  Geschichte. 0 rgan isa t ion .  Recht -  
sprechung.  Heuwies /Rh . :  I - Iermann L u e h t e r h a n d  1961. XIV ,  458 S. u. 15 Abb.  
Geb. DM 28 . - - .  

Each einer Auseinandersetzung mit der Begri~sbestimmung ,,Beru~sverbreeher" und 
,,Gewohnheitsverbrecher" und der Entstehungsgeschichte der Organe, deren Aufgabe die Ver- 
brechensbek~mpfung ist, wird die Entwicklung yon der Sicherheitspolizei zur Kriminalpolizei 
ausifihr]ich dargestellt. Anschliel3end werden internationale kriminalpolizefliche Einrichtungen 
besprochen. In den folgenden Kapiteln werden die Zentralisation der Kriminalpolizei in der 
Zeit yon 1934--1945 und ihre Dezentr~lisation unter dem Einflul3 der Besatzungsmachte nach 
dem Kriege abgehandelt. Im ]etzten Tell des Werkes behandelt der Verf. die Organisation der 
Kriminalpolizei im Bundesgebiet und in den einzelnen deutschen Bundesl~ndern nach der Ver- 
kfindung des Grundgesetzes im Jahre 1949. Im Anhang des Buches finder sich eine interessante 
Zusammenstellung gerichtlieher Entscheidungen, die den kriminalpo]izeflichen Dienst betreffen. 
Es handelt sieh um eine sehr ausfiihrliche Darstellung der Gesehichte der deutschen Kriminal- 
po]izei. Die Ffille des dargebotenen dokumentarischen Materials wird durch zahlreiche aus- 
gew~hlte Kriminalf~lle erg~nzt. Der VerL wendet sich in erster Linie an die Beamten des Polizei- 
dienstes, sowie an Stuatsanw~lte nnd Richter. Aber auch ffir den im Rahmen der Verbrechens- 
bek~mpfung als Sachversti~ndiger ti~tigen Arzt bringt d~s Buch nicht nur interessante Einzel- 
heiten, sondern eignet sich auch zum ~aehsehlagen bei entsprechenden Fragestellungen. 

SPANN (Mfinehen) 
Gus t av  Hass :  Der Wande l  des Rechtsdenkens  als entwieklungspsychologisches Sym- 
ptom unserer  Denkfunkt ionen.  [Forens . -Psyehol .  Ges., H a m b u r g ,  1 3 . 1 . 6 1 . ]  Msehr.  
K_rim. St raf rechtsref .  44, 93--101 (1961). 

Das Reehtsdenken ist abhangig yon der Art der Denkfunktionen, die sieh im Laufe der Ent- 
wieklungsgeschichte der Mensehheit wandeln. VerL zeigt die Entwieklung des Rechtsdenkens 
yon den ersten Anfiingen beim Erwaehen des Bewul~tseins im magischen Weltbild w~hrend der 
Steinzeit fiber den Kodex der Sumerer, fiber die Reehtsvorstelhng des Altertums bis ~uf die heutige 
Zeit. Er sieht jetzt entspreehend dem Wandel im n~turwissenschuftlichen Denken auch im 
Rechtsdenken eine Hinwendung vom strengen Kaus~lit~tsdenken zum ,,semantisehen" Rechts- 
denken, das die Straftat als Zeichen ffir Dinge, Zust~nde, Beziehungen und Ereignisse ansieht, 
die hinter ihr wirken. Sic aufzuspfiren ist Aufgabe der Kriminologie in Er~assung der Tater- 
pers5n]ichkeit und der inneren Zusammenh~nge bei der Straftat. L n ~  (Tiibingen) ~176 
Th. C. Giissweiner-Saiko:  Die kr iminal is t i sche  Bedeutung der kaufm~innisehcn 
Rentabilit~it. E in  Bei t rag zur  Ph~inomenologic dcr Bilanzdelikte .  Arch.  Kr imino l .  
129, 75- -83  (1962). 
Dona ld  C. Norris:  Personal  in ju ry  and the law. Med.-Leg.  J .  (Camb.) 30, 52 - -72  
(1962). 
Mary  H.  Randolph~ H a r o l d  Richardson and  l~onald C. Johnson:  A comparison of 
social and sol i tary male  del inquents .  (Vergleieh yon mann l i chen  Gemeinseha~ts-  
und  Einzel t~tern . )  J .  cons. Psycho].  25, 293- -295  (1961). 

Die Studie befai~t sich mit dem Verg]eich yon jugendlichen Einzel- und Gemeinsch~ftst~tezn 
im ttinblick aug soziologische nnd psyehologische Unterschiede. Bei Anwendung des Wechsler- 
Intelligenztests zeigt sich, dal~ der Intelligenzgrad bei Einzelt~tern deutlich hSher liegt ~ls bei 
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Gemeinschaftst~tern. Die Kriminalit~t des Gemeinsehaftst~ters, h~ufig seiner sozialen Umwelt 
angepa~t, ist im wesentliehen milieubedingt, w~hrend der Einzeltater meist aus persbnlichkeits, 
bedingten Ursachen straffgllig wird. Verf. weist auf die therapeutisehe und prognostisehe Be- 
deutung dieser Feststellungen hin. Bsc~o~ (Berlin) ~ , 

Al f red-Johannes  Rangol :  Die Straff~illigkeit nach t tauptdeliktsgruppen.  1882 bis 1958. 
[Bundesstat is t .  Amt,  Wiesbaden.]  Mschr. Kr im.  Strafrechtsref. 44, 129- - ]43  (1961). 

Verf., Referent im Stutistischen Bundesamt, stellt der friiheren Gliederung der KriminM- 
statistik die jetzige Gliederung der Strafverfolgungsstatistik in neun Hauptdeliktsgruppen gegen- 
fiber. Die frfihere Einteilung riehtete sich naeh dem verletzten Rechtsgut und umfM~te nur vier 
Hauptdeliktsgruppen. Wegen des grol3en Umfanges und der besonderen Bedeutung sind jetzt 
al]e Vergehen im StrM~enverkehr Ms besondere Hauptdeliktsgruppe dargestellt. Die Sittlichkeits- 
delikte wurden wegen der Besonderheiten der Beweggriinde yon den iibrigen Straftaten gegen die 
Person getrennt. Die Vermbgensdelikte sind nunmehr in Diebstahl und Unterschlagung Ms 
haufigste Begehungsform, in Raub und Erpressung wegen der besonderen Art der Begehung und 
in die iibrigen Verm6gensdelikte unterteilt. - -  Das Verh~ltnis zwischen der Zahl der bekannt- 
gewordenen Verbreehen und Vergehen, der Zahl der ermittelten T~ter und der Zuhl der gerichtlieh 
Verurteilten betr~gt ungefhhr 3:2:1, wobei die erste Zahl bei 1,5 Millionen liegt. Bezogen auf 
100000 strafmiindige Einwohner wurden 1882 verurteilt : 996, die Zah]en stiegen zun~chst lang- 
sam, in der ersten Naehkriegszeit rapide an (g6chstwert: 1693 im J~hre 1923). 1933--1936 
wurden Tiefstwerte (bis 737) erreieht. Zwisehen 1955 und 1958 hielten sich die Zahlen einiger- 
mal3en gleich, zuletzt 1347. Verf.vergleicht dieBewegung derKriminMit~t auf denttauptgebieten 
w~hrend der Zeit yon 1882--1958 in ihren Einzelheiten. Bei den Sittlichkeitsdelikten ist hervor- 
zuheben, dab lediglieh die Blutschande stark vermindert ist, w~hrend alle fibrigen einschl~gigen 
Delikte (aul~er Kuppelei und Zuh~lterei) einen Hbchststand erreieht haben. Die Mordkriminalit~t 
hat keine besonders auffallenden Wandlungen durebgemacht, die sehweren Kbrperverletzungen 
sind g~nz bedeutend zurfiekgegangen; Abtreibungen - -  unter Zugrunde]egung der Verurteilten- 
ziffer - -  hatten vor 1933 einen Hbehststand erreieht, yon dem sie aueh jetzt nieht sehr welt ent- 
~ernt sind, w~hrend die Zahlen vor dem ersten Weltkrieg ganz bedeutend niedriger lagen. Raub 
und Erpressung sind 1954--1958 in ersehreekendem Mal~e angestiegen (in dieser kurzen Zeit 
um fund 50 % ). In der grol3en Linie ist die Anteiligkeit der Verm~eilten an der Bevblkerungszahl 
seit den achtziger Jahren um etwa ein Drittel geringer geworden; Raub ist gegenfiber jener Zeit 
jedoeh um etwu 46%, Sittliehkeitsdelikte sind um 61%, Betrug und ~hnliche Taten um 14% 
gestiegen, Diebstahl und Unterschlagung zeigen einen AbfM1 um 27 %, ebenso ist die Verminde- 
rung der K6rperverletzungsdelikte (~uBerha]b der Verkehrsstraftaten) sehr betr~chtlieh. In den 
Altersgruppen ist die Entwicklung sehr untersehiedlieh. Verf. stellt eine Untersuchung des 
irfiheren und heutigen kriminellen Verhaltens der Jugendliehen in Aussicht. 

Ko~AD Hi4~nEL (Karlsruhe) ' 

Thilo I t amm:  Die Freiheit  der Willensbildung - -  ein Grundprinzip 8er Rechtsordnung,  
Neue jur.  Wschr.  15, 465--471 (1962). 

Verf. befaBt sich mit der Freiheit der Willensbildung Ms selbst~ndige Rechtsfigur. Er unter- 
sucbt die Bedeutung dieses Begriffes beim Individuum, beim Staat und bei der Vereinigung. Als 
Ergebnis seiner Untersuchung ,,l~l~t sich zus~mmenfassen, da~ die Freiheit der Willensbildung 
zu den zentrMen Reehtsbegriffen geh6rt" und "de lege lata fiir Individuum, Staat und Vereini- 
gung gleichermaBen" gilt. Reehtsgeschgftlich kann fiber sie nicht verffigt werden. ,,Jeder, der 
die rechtsgeschgftliche Verffigbarkeit ffir Individuum, Staat oder Vereinigung bejaht, ]eugnet 
damit incidenter die Eigenstgndigkeit des betreffenden Reehtstrggers". 

G~d~T~ER B~CXNE~ (Heidelberg) 

Hans-Hartmoonn v. Sehlotheim: Die Hbchstdauer der Jugendstrafe. Mschr. Krim.-  
Strafrechtsref.  44, 107--114 (1961). 

Unter Hinweis auf die yon mehreren Seiten erhobenen ~orderungen nach einer tteraufsetzung 
der H6ehststrafe ffir Jugendliehe werden in abwggender Erbrterung die Schwierigkeiten der 
absoluten und der relativen StrafmM~stgbe dargelegt. Dabei wird die Antinomie zwisehen dem 
Erziehungs- und dem Siihnegedanken am ]~eispiel der Jugendh6ehststrafe sehr einleuehtend 
heransgearbeitet. Vorsiehtig anklingende Bedenken gegen einen Mlzu lang befristeten Freiheits- 
entzug der im Berufsleben noch nicht verankerten Jugendliehen werden ausgesprochen, ohne 
aber ffir die sehr in der Diskussion sehwebende Frage eine formulierte Antwort anzubieten. 

]~RESSER (K61n) ~176 

14" 
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Arno ld  M. Rose and  George H.  Weber :  Changes in a t t i tudes  among del inquent  boys 
committed to open and closed inst i tut ions.  (Verhal tens i inderungen bei  straffi~lligen 
J u n g e n  in offenen und  geschlossenen ]:Ieimen.) J .  crim. Law Pol. Sei. 52, 166--177 
(1961). 

Straffillige Jungen, fiir die Heimerziehung angeordnet wurde, kamen in Minnesota in zwei 
verschiedene Einriehtunge~,.von dGnen eine ,,geschlossen" etwa entsprechend unseren Fiirsorge- 
erziehungsanstalten und die andere als oifenes Heim gGffihrt wurde. Aus beiden wurden GruppGn 
yon jeweils fiber 100 Jungen vor der Aufnahme in das Helm und naeh mindestens mehrmonatigem 
AufGnthalt vor tier Bekanntgabe ihrer Entlassung mit einer Serie yon schriftlichen Tests unter- 
sueht, um aus dem Vergleich des anfingliehen und des absehlieBendGn Testergebnisses den 
Effolg der beiden Erziehungswege abzulesen. Zur Effassung der Haltungsi~nderungen wird ffir 
diese Untersuchung eine lange Liste yon Einstellungs- und Verhaltensmerkmalen aufgezeiehnGt, 
fiir die jeweils die Umstellung nach angemessener Einwirkungszeit beurteilt werden sollte. - -  
Die in einer TabGlle unter Anfiihrung der zahlreichen Einzeltests wiedergegebenen Ergebnisse 
lassen zusammengefaBt mehr signifikante Ver/inderungen in der Haltung dGr ,,geschlossen" be- 
handeltGn JugGndlichen erkennen. Fiir die Erziehung im often gefiihrten Helm sprache, dab die 
Jungen sich gliieklicher und weniger bedroht ffihlten. Ihre wenn aueh geringe Haltungs/indGrung 
verspr~che jedoeh dauerhaftere ~achwirkung und in keinem dieser Fil le  sei eine ungfinstige Be- 
einflussung zu beobachten gewesen. Der Umstand, dab im geschlossenen Heim eine gewisse 
Auslese nach der Richtung der schwGrerGn Fil le  gegeben war, wird ausdriicklich vernachlissigt, 
well nut der , ,~derung"  entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. 

BR~SSE~ (KSln) ~176 
H.  Mieskes:  Zur  Entwicklungstypologie  der Jugendstraft[ i l l igkeit .  [Erziehungswiss .  
Sere. u. Ins t .  f. pgdagog.  Forsch. ,  Univ . ,  GieBen.] I n t .  J .  p roph.  Med. Sozialhyg.  
5, 134--136 (1961). 

Abgesehen yon Straftaten Jugendlicher und Heranwaehsender infolge augenblieksbedingter 
Zuf~lle oder infolge einer genotypisch gest6rten bzw. morbiden Pers6nlichkeitsstruktur, ist jede 
StraffMligkeit in dieser Altersgruppe als spezifisehe oder allgemeine Fehlentwicklung mit 
charakteristischen Absehnitten bestimmter EntwieklungsphasGn zu deuten. MGhrGre solcher 
PhasGn oder ,,Perioden jugendlicher Fehlentwicklung" lassen sich abgrenzen: 1. Die PeriodG des 
p/idagogischen Entgleitens in der Kleinkinderzeit, 2. dig Periode dGr Entgleisungen ab 
4./5. Lebensjahr, 3. die PeriodG der kindlichen VGrwahrlosung ab Lebensalter 6/7, 4. die Periode 
des Straffiilligwerdens mit etwa 13/14 Jahren, welche gegebenenfalls yore Lebensalter 21/23 an 
eine kriminelle Fixierung effahren kann. InnGrhalb der Periode des Straffalligwerdens ist ein 
Vorstadium, ein akutes Stadium und Gin Naehstadium zu untGrscheidGn; auBerdem kann das 
akute Stadium in eine EntsehluBsituation, eine auslSsende Situation und eine Folgesituation 
aufgegliedert wGrden. Die sachvGrst/indige Beurteflung und die,.padagogisehe BetrGuung der 
Jugendliehen miissen dig gGnannten Entwicklungsphasen, StadiGn und Teflsituationen berfiek- 
siehtigen. Bei dGr Behandiung jugendlicher T/~ter sind drGi Gruppen zu erkennen: Jugendliehe 
mit schwer odGr irreparabel gestSrter, Jugendliche mR gestSrter, aber reparabler und Jugendliche 
mit kaum gestSrter und daher unbedGnklieher Gesamtsituation ihrGr Entwicklungslage. Zur 
Prophylaxe jugendiicher S~raff/illigkGit muB man die ErschGinungGn frfiher Fehlentwieklung 
effassen. G. RmI~trAm)T (ErlangGn-Niirnberg) 

Jgg w 17,74; StPO w167 465, 467 (Sehiidliehe Neigungen eines Jugendl ichen;  Fre i -  
s tel lung Jugendl ieher  yon Yerfahrenskosten) .  Seh id l i ehe  Neigungen  eines Jugend-  
hehen k6nnen  sich bere i ts  in seiner e rs ten  S t r a f t a t  auswirken.  Es  bedar f  d a n n  aber  
regelm~Big der  Fes t s t e l lung  sehon vor  der  T a t  en twieke l t  gewesener Pers6nl ichkei ts -  
mi~ngel, die auf  die  T a t  EinfluB gehab t  h a b e n  und  bef i i rchten  lassen,  dab  weitere  
S t r a f t a t en  begangen  werden.  [BGH,  Ur t .  v. 2 9 . 1 1 . 6 1 ;  4 S t R  301/61, L G  Essen . ]  
Neue  ju t .  Wschr .  14, 2359--2360 (1961). 

DGr Angeklagte wendGt sich gegen die Annahme, dab bei ihm sehidiiche NGigungen in 
seiner Tatbeteiligung offenbar geworden seiGn, und dab seine Sehutd se~hwGr wiege. Die Straf- 
kammer hat auf schidliche Neigungen ,,aus der Art der Tat" und ,,den UmstandGn ihrer Aus- 
fiihrung" gesehlossen. Die Revisionsinstanz kommt zu der Feststellung, dab yon schidliehen 
1Neigungen eines MGnschen, die in einer bestimmtGn Tat hervorgetrGten sind, rGgelm/iBig nur ge- 
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sproehen werden kann, wenn sie schon vor der Tat in seinem Charakter, wenn aueh verborgen, 
angelegt waren. GERC~OW (Frankfm~ a.M.) 

Joachim Gerchow: Grundlagen und  kriminologische Bedeutung pseudologischer 
Wandlungsf~ihigkeit. E in  Beitrag zur Beurtei lung yon Betriigern. [Inst .  f. Gerichtl. 
u. Soz. Med., Univ . ,  Kiel.]  Arch. Kr iminol .  128, 61--81 (1961). 

Die Studie zeigt am Beispiel yon vier mannlichen ]~etrfigern, da$ Betrugsdelikte yon Per- 
sonen sehr unterschiedlicher Wesensart begangen werden kSnnen. Diese PersSnlichkeitsvarianten 
sind bedingt durch starkere oder schwi~chere Grade yon Aktivitar und krimineller Zielstrebigkeit, 
unterschiedliche Intelligenz, unterchiedliches Gemfit, schwacheres oder starkeres Geltungs- 
bedfirfnis und verschiedenartige Auspragung der Phantasie. Schwindler and Betrfiger lassen sich 
nicht auf einen bestimmten Typ festlegen. Der Sachverstandige hat vor allem zu klaren, ob bei 
dem T/~ter eine Geisteskrankheit, etwa eine Defektschizophrenie, vor]iegt. Ferner hat der Gut- 
achter zur Erhellung des" Motivationskette beizutragen. Manchmal kann man auch ungefahr ab- 
grenzen, ob mehr die Anlage oder mehr die Umwelt ffir das schliel~liche Verhalten bestimmend 
war. Bscrfo~ (Berlin) 

Herber t  Kosrayra:  Morde anPol ize ibeamten.  E inBe i t r a gz u r  Geschichtederdeutschen 
Polizei der Nachkriegszeit. Arch. Kr iminol .  129, 89--113 (1962). 

Heinr ich  Tegel: Ein  ,,Automarder" aus Sammelleidenschaft.  Arch. Kr iminol .  129, 
84- -88  (1962). 

Nicholas H. Fa i rba i rn :  The Castlemik taxi  murder.  J.  forens. Sei. Soc. 2, 111--112 
(1962). 
Alistair  R. Brownlie:  Murder at the convent.  J.  forens. Sci. Soc. 2, 110--111 (1962). 

Edward  Podolsky: Jealousy as a motive in  homicide. (Eifersucht als Mordmotiv.)  
Dis. nerv.  Syst. 22, 438--441 (1961). 

Nach Besprechung der drei Typen der Eifersucht nach FI~EUD, der normalen, projizierten 
und der wahnhaften Effersucht wird ausgeffihrt, dal~ die wahnhafte Eifersucht, die nach FREVD 
auf einer verdrangten Homosexualiti~t basiert, nieht eine Steigerung der normalen Eifersucht dar- 
stellt, sondern als psyehotisch angesprochen werden muG. Individuen, deren Liebensbeziehungen 
durch die Eifersueht gestaltet werden, sind auf Grund einer ambivalenten Einstellung im all- 
gemeinen unfahig selbst zu lieben, da ihre Beziehnngen mit narzil~tischen Bediirfnissen unter- 
mischt sind. Die Misehung des" depressiven, aggressiven und neidhaften Geffihle, mit der eine 
eifersiiehtige Person auf den Liebesverlust reagiert, zeigt, dal~ die Angst vor dem Liebesverlust 
zu einer Einengung des Selbstgefiihles fiihrt und es ist daher wahrseheinlich, dal~ die Eifersucht 
einen Kampf um das Selbstgefiihl darstellt. - -  Eifersucht als Mordmotiv ist haufig. Zwei Falle 
yon EifersuchtsmSrdern aus guter Familie mit hohen intellektuellen Fahigkeiten werden ange- 
ffihrt and gezeigt, d~l~ in beiden Fallen die Eifersueht yore wahnhaften Typ war, bei fixiertem 
und rigidem Charakter, wobei beide von der Rechtmal~igkeit ihrer Tat fiberzeugt waren. Eine 
Stellungnahme zu den forensischen Problemen der beiden Falle wird nicht angefiihrt. 

E. PAKESCtt (Graz) ~176 
Heinr ich Tegel: KirchendiebstJihle. Arch. Kr iminol .  128, 121--131 (1961). 

Verf. befal~t sieh mif. Diebstahlen yon Holzplastiken aus Gotteshausern. Er weist darauf hin, 
dal~ die starke RTachfrage nach alten Holzskulpturen vor allem in der Zeit yon 1955--1959 serien- 
weise Entwendungen yon Holzplastiken aus Kirehen und Kapellen in ]~ayern, 0sterreich und 
Siidtirol zur Folge hatte. An Hand yon drei Fallen schildert er dann unterschiedliche Typen yon 
diesen T~tern sowie ihre charakteristische Technik und Art der Tatausffihrung. Abschliel3end 
geht er auf die kriminaPisVisehe Behandlung derartiger Kirchendiebst~h]e ein. 

G~NTHER BRUCK~ER (Heidelberg) 
T. C. N. Gibbens: Shoplifting. (Ladendiebstahl.)  [Inst .  of Psychiat . ,  Univ. ,  London.]  
Med.-leg. J.  (Camb.) 30, 6 - -19  (1962). 

SELLI~ studierte vor einigen Jahren den Ladendiebstahl in Philadelphia und fiihrte aus, daI~ 
nur 4,6% der bekannt gewordenen F~lle bestraft worden seien. Es waren 5000 Falle. 1500 waren 
festgenommen und nur 230 veffolgt worden. Vortr. studierte jetzt die Polizei- bzw. Gerichtsakten 
alle Frauen betreffend, die vor drei Grol~londoner Geriehten ('West-End-Gericht, ein Vorstadt- 
gerieht und ein Vorstadtgericht, das zu einem Einkaufszentrum geh0rt) in den Jahren 1959/60 
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kamen. Die F~lle h~tten sich gegeniiber der Vorkriegszeit verdoppelt, aber die Se]bstbedienungs- 
laden aueh. Von 1950 ab sind sie sogar yon 500 auf 5000 im J~hre 1959 an gewaehsen. Unter  den 
532 verurteilten Frauen betrugen die Ausl~nderinnen ein Drittel. Zwei Drittel der weibliehen 
Personen unter 30 Jahren waren Ausl~nderinnen (Studentinnen, Au pair-Girls und Ehefrauen 
yon Besuehe~m). Einige Pariserinnen h~tten ganz often diskutiert, we man in London am besten 
Ladendiebst~hle ausffihren kSnnte. Ladendiebinnen seien oft Erstverbreeher. Das Gipfelalter 
h~be sieh yon 40 zu 50 auf 50 bis 60 gehoben. Ein Drittel der Frauen fiber 60 habe Nahrungsmittel 
gestohlen. Viele w~ren Getrenntlebende oder Gesehiedene oder Witwen, vorzugsweise junge 
Witwen. Gestohlen wurde auch yon berufsm~l~igen Ladendiebinnen, besonders Kleidung yon be- 
stimmter Machart und Farbe, aber auch ~ndere Gfiter. Berufsm~Bige Landendiebinnen arbeiteten 
meist zu zweit. Es sei schwer, jahrelang veto Ladendiebstahl zu leben, deshalb wfirden diese oft 
Handtaschendiebinnen, we sie noeh bares Geld vorf~nden. Die yon den Geriehten in den letzten 
10 Jahren behandelten F~lle seien yon 6 auf 21% gestiegen. Ein hoher Prozentsatz wiirde wegen 
Eheschwierigkeiten, Armut, geistiger und kSrperlieher Krankheit  dem Arzt fiberwiesen. 80% 
seien ffir schuldig befunden worden. Die meisten 15gen. 4% seien ins Gef~ngnis gekommen, 
gegeniiber 16% im Jahre 1949. Die anderen erhielten Bew&hrungsfrist. 1959 sei ein Mann als 
Ladendieb auf zwei Frauen gekommen. Der Altersgipfel lag hier zwisehen 20 und 30 Jahren. 
Von den M~nnern fiber 60 h~tten 50% Vorstrafen gehabt. - -  Bei den Jugendlichen waren 4:1 
unter 14 Jahren, 2 : 1 unter 17. Die M~dehen bildeten die Spitze und weibliehe Personen fiber- 
w6gen 11/2 oder 2 �9 1. 84 % der Jugendliehen stahlen paarweise oder zu drift. Das Gipfe]alter sei 
14 Jahre. Knaben beg~nnen oft schon mit 11--12 Jahren, w~hrend M~dchen mit  14 angefangen 
und mit  15--16 Jahren fortgefahren seien. Die H~lfte der Jugendlichen babe Bewahrung be- 
kommen. Die Familiensituation sei bei diesem Delikt besser als bei anderen. Psyehologisch rfick- 
schauend stellt Veff. lest, dad es meist einzelstehende, verwirrte alte Frauen, konfliktgeladene 
junge M~dehen und depressive Frauen im mitt]eren Alter gewesen seien. Uniter den Eng- 
ls seien 20% geistig oder k5rperlieh krank gewesen. 500 oder ein Drittel dieser im 
Detail untersuehten Frauen hatten signifikante GeistesstSrungen oder psyehosomatische St5- 
rungen gehabt. Vide waren neurotiseh. Die Delikte wfirden in jeder Phase des normalen Cyclus 
begangen. Viele waren nicht krank. Es wurde im fibrigen keine einzige Frau gefunden, die 
sexuelle Motivation oder Frustration zugegeben habe. Zwei junge depressive Frauen h~tten eine 
unregelm~Bige Perioden gehabt. Von den ~lteren Frauen seien viele depressiv, yon den ganz 
alten viele verwirrt. Dem Vortrag vor der Geriehtsmedizinisehen Gesellsehaft sehlol3 sich eine 
rege Diskussion an. RUDOLF KOCH (Coburg) 

W o l f g a n g  Ul l r i eh :  Der  Mordfa l l  yon  M a m m e r s r e u t h .  - -  E i n  B e R r a g  z u m  W e r t  oder  
U n w e r t  yon  Zeugenaussagen .  Arch .  K r i m i n o l .  129, 3 4 - - 5 3  (1962). 

Veff. sehildert zun~ehst eingehend auf Grund des Urteils Ks 3/52 des Schwurgeriehts in 
Weiden/Oberpfalz die Verurteilung (1947) und sp~tere Freispreehung im Wiederaufnahmever- 
fahren (1952) in dem Mordiall yon Mammersreuth. An Hand dieses Verfahrens, in dem die Aus- 
sage zweier Zeugen eine entseheidende Rolle spielte, geht er dann insbesondere auf die Sehwierig- 
keiten der Rechtsfindung im Wiederaufnahmeveffahren, den Einflul~ einseitiger Presseberiehte 
auf die Zeugen, den Wert einer guten, weitschauenden Tatortarbeit  und die Frage der suggestiven 
Beeinflussung der Zeugenaussagen ein. GD-NTHER B~CS~NEI~ (Heidelberg) 

D.  E .  Pr ice ,  K .  L.  0 a k l e y  a n d  L.  Byford :  R e g i n a  v. R o b i n s o n - B r a n n a n .  (Regin~  y o n  
R o b i n s o n - B r a n n a n . )  [ N o r t h  E a s t .  F o r e n s .  Sci.  L a b o r a t . ,  t t a r r o g a t e ,  W a k e f i e l d  
C i t y  Po] ice  F o r c e  a n d  W e s t  R i d i n g  of  Y o r k s h i r e  Cons tab . ]  J .  ~orens. Sci. Soc.  
2, 5 1 - - 5 8  (1961). 

Es handelt sich um einen Kriminalbericht, in dem ausffihrlich ein Totschlag beschrieben 
wird, der sich am 9 .8 .57  in der Stadt Leeds (England) ereignet und dort oftenbar gr52tes Auf- 
sehen erregt hat, obsehon er nach Auftassung des Referenten nieht fiber den fibliehen Rahmen 
hinausgeht. - -  Der 20jahrige, unehelieh geborene G. F. Robinson-Brannan, der homosexuell 
veranlagt und mehrfaeh wegen Diebstahls, Urkundenfalschung pp. vorbestraft war, erwfirgte 
und erdrosselte seinen Vater in der Wohnung. Nach der Tat  beseitigte er die Leiche, indem er sie 
mit  dem Strangwerkzeug, einem Ledergiirtel, auf den Speicher schleifte und dort an einem unzu- 
ganglichen e r r  verbarg. Die Leiehe wurde erst etwa 3--4Wochen sparer entdeekt. Todesursaehe : 
Erstieken. In  dem Bericht wird besonders die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den 
Polizeiorganen und den Pathologen herausgestellt. 14. REH (Dfisseldorf) 
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Joachim Hellmer: (~ewohnheitsverbreehertypen. Einige Bemerkungen fiber die 
Sicherheitsverwahrten yon 1934--1945. 5Ischr. Kr im.  Str~freehtsref. 43, 136 146 
(1960). 

Aus der Feder yon Verf. stamm~ die IVIonographie ,,Der Gewohnheitsverbrecher und die 
Sicherungsverwahrung 1934---1945" (s. diese Z. 53, 77 [1962]). Zus~tzlich trifft Verf. an 
Hand des yon ihm eingesehenen Aktenmateria]s noch fo]gende Feststellungen: Bei den ver- 
wahrten l%echtsbrechern handelt es sich bei 85% um VermSgensverbrecher, in knapp 5% um 
Sitt]ichkeitsverbrecher und um einzeine Personen, die man als allgemein unzuverl~ssig bezeichnen 
kSnnte. Geisteskranke befanden sich unter den Verwahrten nicht, wohl aber Psychopathen. 
Das h~usliche Klima war meist nieht gut gewesen. Dal~ Frfihkriminalit~t vietfach bei Verwahrten 
vorgefunden wird, ist bekannt. Es handelte sich meistens um Hilfsarbeiter, daneben spielten 
die Vertreter zahlenm~Big eine gewisse l%olle. Der gef~hrliche und intelligente Grol~verbrecher 
kam im Material nur vereinzelt vor; er ist nach Meinung yon Verf. intelligent genug, um seine 
Handlungen rechtzeitig einzustellen, tt~ufiger waren Geseh~ftsgrfinder und Heiratsschwindler; 
die Masse der Verwahrten bestand aus Kleinbetrfigern and Kleindieben. 

B. MU~LLER (Heidelberg) 

Wi]helm Mollenhauer:  Zur Problematik langer Freiheitsstrafen, vollzogen an jungen  
Gefangenen. Bemerkungen  zu den Ausf~ihrungen yon  Prof. Dr. reed. WALTER 
G~RSO~ in  dieser MschrKrim.  1959 S. 40ft., 1960 S. 225ff. Mschr. Kr imina l -  
psychol. 44, 162--167 (1961). 

VerL weist nachdrfieklich auf die besonders groi~e Gefahr der Lebensentfremdung bei jungen 
Gefangenen hin, die eine lange Strafe zu verbfil~en haben. ~ach seiner Auffassung darf daher 
dieser Personenkreis ,,aus den Bemfihungen um Erhaltung der Lebensn~ihe nicht herausgenommen 
werden". Abschliel~end betont der Verf. aber die Notwendigkeit umfassender Untersuchungen 
an Einzelf~llen, da die Auswirkungen langer Freiheitsstrafen auf die verschiedenen Pers6nlich- 
keitstypen noch viel zu wenig erforseht seien GiJNTHEI~ ]~I%ffCK~ER (Heidelberg) 

Hors t  Sehii ler-Springorum: ~ber  den Neubau yon Jugendstrafanstal ten.  1)~idago - 
gisebe Grunds~itze und  arehitektonisehe Konsequenzen.  Ergebnisse der Arbeits- 
tagung einer Studiengruppe. Mschr. Kriminalpsychol .  44, 153--160 (1961). 

Verf. berichtet fiber die wichtigsten Ergebnisse der Arbeitstagung fiber den Bau yon Jugend- 
strafanstalten, die vom 20.--22.4. 61 in Mfinster stattfand. Die Studiengruppe ging yon folgenden 
Thesen aus: Die Belegschaft einer Jugendstrafanstalt sollte 150--200 Gefangene nieht fiber 
sehreiten. Der Sehwerpunkt des Jugendvollzuges liegt in der in sieh geschlossenen Erziehungs 
gruppe yon nieht mehr Ms 25 bis maximal 30 Gefangenen. Die allgemeine Jugendstrafanstalt 
ist ein in sieh geschlossenes Vol]zugssystem, das aus drei Vollzugsweisen besteht: Eingangs-, 
Regel- und Entlassungsvollzug. Dem Neubau yon Jugendstrafanstalten ist im Prinzip das 
Pavillonsystem zugrunde zu legen. Auf Grund dieser Thesen wurden dann im einzelnen die 
baulichen Konsequenzen er51~ert und abschliel~end als Sonderformen des Erziehungsvo]lzuges 
vorgesehlagen, beim Neubau yon Jugendstrafanstalten einen besonderen Pavillon f fir Unter- 
suehungsgefangene vorzusehen, ferner Sonderanstalten ffir ,,schwierige" Gefangene und offene 
Sonderanstalten (,,Lager") ffir Gefangene zu erriehten, die weder einer Gruppenerziehung noch 
der Sicherungen des l%egelvollzuges bedfir~en. G~:~TItEI~ BI~,UCK~ER (Heidelberg) 

BGB w 939 (Unterbr ingung eines II~iftlings in  GemeinsehaftshaR bei Yerdacbt offener 
Tuberkulose. Von der U n t e r b r i n g u n g  eines H~ftl ings in  Gemeinschaf tshaf t  mui~ 
abgesehen werden, wenn  u n d  solange seine E r k r a n k u n g  an  oftener Tuberkulose 
n ich t  n u t  als eine g~nz ent fern te  u n d  ernst l ich n ich t  in  Erw~gung zu ziehende 
MSgliehkeit zu eraehten ist. [BGH, Urt .  v. 18 .1 . 62  - -  I I I  ZR 135/60, KG. ]  Neue 
ju t .  Wsehr.  15, 1053--1054 (1962). 

Erich Pakeseh: Der Einflu~ des Strafvollzuges auf die Psyche des It~iRlings [Psychiat .-  
Neurol. Klin. ,  Univ . ,  Graz.] Mschr. Kr im.  Str~frechtsrcf. 44, 65- -85  (1961). 

Bei 60 Gewaltverbrechern (20 MSrder, 20 l~uber,  20 Sexualdelinquenten) wurden in der 
Haft n~ch l~ngerer Freiheitsstrafe eingehende Untersuchungen mit dem l%orschach- und mit 
dem Szondi-Test durchgeffihrt, die erkennen lie~en, da~ die Kerkerstrafe keinen erzieherischen 
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Einflu8 habe. In der Haft zeige sich bei den wegen Raub oder Mord Verurteilten naeh voriiber- 
gehender affektiver Auflockerung im Laufe der Jahre eine zunehmende Koartierung des Erlebnis- 
typs, w~hrend bei Sittlichkeitsverbrechern der extratensiv-egozentrische Erlebnistyp als Ausdruek 
ihrer fortbestehenden asozialen Einstellung vorherrsehend bleibe. Die Rorsehach-Ergebnisse wer- 
den in grol~en Ubersiehten wiedergegeben. Beim Szondi-Test seien die Veranderungen nieht im 
gleichen ~al~e zu finden gewesen. Die Besonderheiten der aus diesem Test ablesbaren affektiven 
Veranderungen werden noeh nigher geschildert. Im allgemeinen werde durch den Freiheitsentzug 
nur eine Scheinanpassung erzielt und die ,,gute Ffihrung" in der Haftanstalt lasse keinerlei 
prognostische Sch]fisse auf spateres Wohlverhalten zu. B~ESSER (K61n) ~176 

Edward  Podolsky: The eleetrophysiology of homicide. (Elektrophysiologie beim 
Totschlagcr.) J.  forens. Med. 8, 161--164 (1961). 

Die Kasuistik befal~t sich mit interessanten elektroencephalographisehen Untersuehungen an 
Verbrechern, besonders Totschl~gern. Danach wurden in zahlreiehen Fallen charakteristische 
Hirnstromkurven verschiedener Gruppen und Kategorien gefunden. Auf Grund dessen wird das 
EEG Ms ein wiehtiges Hilfsmittel bei der Aufkli~rung von anscheinend unmotivierten Verbrechen 
empfohlen. Es soll sich besonders in solchen F~llen bewahrt haben, wo alle fibrigen klinisehen 
Untersuchungsmethoden versagt haben. H. R ~  (Dfisseldorf) 

Jacob Chwast, Carrel Harari and  Lloyd Delany: Exper imental  techniques in  group 
psychotherapy with delinquents. (Versuchsweise Techniken bei Gruppentherapie  mi t  
Del inquenten. )  J. crim. Law Pol. Sci. 52, ].56--165 (1961). 

Da die Psychotherapie yon Straff~lligen in den allermeisten Fallen prognostisch besonders 
ungiinstig ist, empfiehlt es sich, nach Variationen der bekannten Behandlungsteehniken Aus- 
schau zu halten. Da der Therapeut vom Delinquenten viel zu leicht mit der Gesellschaft gleieh- 
gesetzt und dadurch als ,,Feind" erlebt wird, empfiehlt sieh die Gruppentherapie sehon aus 
theoretisehen Uberlegungen. Schon bei der Sitzordnung mfissen Besonderheiten beachtet wer- 
den. Das Gegeniibersitzen ist hier wegen der autoritativen Fiirbung dieses Arrangements bei 
Delinquenten angebraehter. Da diese so gut wie nie freiwillig zur Behandlung kommen, spielt 
das autoritative Element in der Therapie immer eine grSl~ere Ro]le. Die Kombination von Einzel- und 
Gruppentherapie sollte bevorzug~ werden. Der selbstverst~ndlich gut ausgebildete Arzt muf$ 
natfirlieh lernen, den Straff~lligen zu verstehen und sich mit ihm zu identifizieren. Ferner hat 
sieh eine bestimmte Form yon ,,belehrender Gruppentherapie" empfohlen, ebenso die An- 
wendung eines Co-Therapeuten. Weiterhin scheint sich eine Behandlung mit einer ,,natfirlichen 
Gruppe", das ist eine solche yon ,,Kumpels", die die Behandlung so miteinander beginnen, wie 
sic sich sonst zu antisozialen Akten zusammengefunden haben. D. LAI~GEN ~176 

Kunstfehler,  ~rzterecht ,  medizinisch wichtigc Gesetzgebung und Rechtsprechung 

�9 Bundes-Seuchengesetz. Gesetz zur Verhfitung und BekSmpfung i ibertragbarer 
Krankheiten beim Menschen. Vom 18. 7. 61. (BGB1.1 v. 22.7.61,  Nr. 53, S. 1012) 
Im Lose-Blat t -System.  K o m m e n t a r  yon W. SEYFFEI%TITZ und  P. THOMASCHEWSKI. 
Miinchen:  R. S. Schu]z 1962. DM 29,50. 

Die ausfiihrlich kommenticrte Ausgabe enth~lt neben dem eigentlichen Seuehengesetz, die 
Bestimmungen fiber Schutzimpfungen gegen Poeken, Kinderl~hmung und Papageienkrankheit, 
sowie die Vorsehriften fiir das Lebensmittelgewerbe. Neben dem Gesetzestext ist jeweils die 
amtliche Einzelbegrfindung, die Ste]lungnahme des Bundesrates und eine ausfiihrliche Erlaute- 
rung der Verf. gegeben. Aus diese~ Erl~u~erungen sind alle ffir den Gesundheitsbeamten wichtigen 
Einzelheiten der Infektionskrankheiten, wie Inkubationszeit, Vorkommen, Diagnose und 
Differentialdiagnose, Symptomatlk, Labordiagnostik usw. zu entnehmen. Der Ausgabe ist bei- 
gegeben ein Auszug aus dem Bundessozialhilfegesetz und eine Textausgabe des Gesetzes zur 
Bek~mpfung der Gesehleehtskrankheiten in der jetzt gfiltigen Fassung und die beiden zu diesem 
Gesetz erlassenen Durehffihrungsverordnungen. Die Ausgabe ist fiir jeden mit der Seuchen- 
bekiimpfung BefaBten ein sehr niitzliehes Naehsehlagewerk. GREII~ER (Duisburg) 

�9 Klaus  Jarosch, Otto Miiller u n d  Josef Piegler: Das Schmerzensgeld in medizini- 
seher und juristischer Sicht. 2 ,  erw. Aufl. Wien :  Manzsche Verlags- u. Universiti~ts- 
buchhand lung  1962. 150 S. 


