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Univ. School of Med., Pale Alto, Calif., and Univ. Coll., Michigan State Univ., East 
Lansing.] Amer. J. hum. Genet. 13, 306--319 (1961). 

Unter Verwendung yon acht versehiedenen leukoagghtinierenden Seren, die man yon 
raultiparen Frauen gewonnen hatte, wurde die Vererbung der raenschlichen Leukocyten-Antigene 
untersucht. Die Technik ist schon in einer frfiheren Arbeit yon PAu [Leukocyte agglutinins 
in human sera, Arch. Int. l~Ied. 99, 587--606 (1957)] gebracht. Es wurden aueh Familienunter- 
suchungen vorgenomraen und die Genffequenzen errechnet. Bei 34 Elternp~aren neg. • neg. 
land man 78 Leuko-aggl. negative Kinder. - -  Die Tatsachen stimraten mit den Hypo- 
thesen fiberein. KLOSn (Heidelberg) 
E. C. Franklin: The structure, function and significance of the immune globulins. 
[Dept. of Med. and Rheum. Dis. Study Group, New York Univ. School of Med., 
New York.] Vex Sang. (Basel) 7, 1--8 (1962). 

Robert L. Hill, Robert T. Swenson and Herbert C. Schwartz: The chemical and 
genetic relationships between hemoglobins S and Gsan Jose. [Laborat. for Study of 
tteredit, and Metabol. Dis., Dept. of Biol. Chem. and Med., Univ. of Utah Coll. 
of Mcd., Salt Lake City, and Dept. of Pediat., Stanford Univ. School of Med., 
Pale Alto, Calif.] Blood 19, 573--586 (1962). 

H . E .  Schultze, K. IIeide und H. Ilaupt: Darstellung und Eigensehaften yon fll A- 
Globulin aus IIumanserum. [Behringwerke AG, Marburg a. d. Lahn.] Klin. Wschr. 
40, 729--732 (1962). 

H. Fischer: ~berlegungen zur verbesserten Konservierung yon Erythroeyten. [I. Med. 
Univ.-Klin.. Frankfurt  a.M.] Folia haemat. (Lpz.) 78, 624--632 (1962). 

James W. Itollingsworth, Howard B. Hamilton, Gilbert W. Beebe, ?r u 
and Noboru Ueda: Blood group antibody levels in IIiroshima. (Blutgruppenanti- 
kTrperspiegel in Hiroschima.) [ABCC Dept. of Med., Clin. Laborat. and Statist., 
Atomic Bomb Casualty Commiss. Hiroshima, Nagasaki/Jap.] Blood 17, 462--473 
(1961). 

Diese Arbei~ dient zum Nachweis etwaiger Einfliisse der Atorabombardierung 1945 auf die 
Isoantikbrpertiter der ?Jberlebenden. Ira Gegensatz zu den Beriehten europgischer Untersucher 
fgllt dabei ein praktiseh gleicher Mittelwert der Isoagglutinintiter unabhgngig yon der Blut~- 
gruppenzugehbrigkeit der jeweiligen Probanden auf. Bei Angehbrigen der Blutgruppe 0 finder 
sieh eine weitgehend individuelle ~bereinstiramung der Isoagglutinintiter Anti-A und Anti-B. 
Die Gipfelwerte der Antikbrpertiter sind etwa zwischen dera 20. und 30. Lebensjahr und zeigen 
einen gleichra~igigen Abfall in den folgenden Jahrzehnt~en. Unterschiede der Isoantikbrper bei 
Personen, welehe der Atombombardierung ausgesetzt waren, und den Kontrollpersonen sind nieht 
festzustellen. Die Beriehte friiherer Untersueher fiber das Verhalten der Isoantikbrpertiter bei 
Japanern konnten best~tigt werden. JUNGWIRTH (Mfinchen) 

Kriminologie, Gef~ingniswesen. Strafvollzug 

Hermann Stutte: Zur organisatorisehen Gestaltung der Hauptverhandlung. (Zum 
Anfsatz yon Dr. jur. Baudisch ,,Der Platz des Verteidigers im Raum der Hanpt- 
verhandlung" in Heft 7/8 [1960] dieser Zeitsehrift.) Mschr. Krim. Strafrechtsref. 44, 
121--123 (1961). 

Auch der Sachverst~ndige finde es als eine Beeintr~chtigung seiner Aufgaben, wenn er die 
zu begutachtende Person yon seinera Platze aus nicht genfigend in ihrer rairaischen und 
gestischen Ausdrucksbewegung beobachten kbnne. Veff. sei allerdings bei Gericht nieraals auf 
Widerstand gestoSen, wenn er den Wunsch nach Anderung seines Sitzplatzes rait verst~nd- 
lichen Argumenten vorgebracht habe. Der Verteidigung wfirde eine solche Regelung sicher nicht 
versagt werden, es sei aber unbeffiedigend, wenn sic sich diese Mbglichkeit erst erk~rapfen 
miisse. Die Architektonik des Verhandlungsrauraes kbnne der Wahrheitsfindung recht abtr~g- 
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lieh sein. Der Monumentalstil muncher Sitzungss~le fiihre dem Angeklagten den Ernst der 
Situation sehr nachdriieklieh vor Augen, schiiehtere abet auch den ohnedies recht isolierten 
Abgeklagten ein und produziere mitunter tPehlreaktionen. Auch anderes behinderte der~ Ange- 
klagten, .z .B.  seine Postierung im Blendlieht eines gegeniiberliegenden Fensters oder die allzu 
betonte UberhShung der Sitze des Gerichts. Angeldagte und Zeugen werden meistens im Raum 
freistehend verhSrt. Diese Situation sei fiir viele Menschen seeliseh belastend, man solle ihnen 
deshalb grundsgtzlich gestatten, sich an einer Briistung oder einem Stuhl anzulehnen. Vom 
Gerieht wiirden manehmal aueh iibertriebene Anforderungen an die Stehfghigkeit, insbesondere 
yon jugendlichen Angeklagten gestellt. Der Jugendliche sei aber nur im begrenzten MaRe 
fghig, fiir lgngere Zeit eine monotone KSrperha]tung durchzustehen. Von den Richern werde 
es vielfacherweise als Undiszipliniertheit, Willenschwgehe oder Dreistigkeit angesehen, wenn 
ein jugendlieher Angeklagter im Verlaufe der Vernehmung sieh gehen lasse. Dieses Phanomen 
kSnne der Ausflul~ einer relativen Mangeldurehblutnng im Kopf mit  dem Effekt abnehmender 
geistiger Frisehe nnd Aufmerksamkeitsspannung sein. Bei soleher Gelegenheit kSnne ein 
Jugendliehm" eine Aussage maehen, die er bei ruhiger ~Oberlegung nieht maehen wiirde. Kon- 
frontierung des Angeklagten mit den Zengen erseheine der Wahrheitsfindung abtrgglich, wenn 
es sieh um Zeugen ira kindlichen oder jugendliehen Alter handele. Solehe Zeugen kSnnten durch 
die Wiederbegegnung mit  dem Angeklagten in Furcht versetzt werden, wodureh ihre Aussage 
stark beeintrgchtigt werden kSnne. Deshalb erseheint es begriindet, wenn der Richter den 
Zeugen dem Angeklagten nicht direkt gegentiberstelle. Auch aus der Sicht des 8achverstgndigen 
kSnne unterstrichen werden, dab die organisatorisch rgumliche Gestaltung der Hanptverhand- 
lung dem Prinzip gemeinsamer Erarbeitung des Urteils dureh alle Proze~beteiligten Ausdruck 
geben solle. I-IA_NS-JOACHI~ RAVC~ (Heidelberg) ~176 

H e r b e r t  Riemenschne i r  B e m e r k u n g e n  z u m  A u f b a u  eines k r i m l n o l o g i s c h e n  
Diens tes  in der Bundes repub l ik .  [S taa t l .  G e s u n d h e i t s ~ m t ,  8 t a d t s t e i n a c h . ]  Mschr .  
K r i m .  S t r a f r ech t s r e f .  44, 8 5 - - 9 3  (1961). 

Der Verf. fordert - -  nach einer kurzen und skizzenhaften historischen Riickbesinnung - -  
mit  durchaus einleuchtenden Griinden den Anfbau einer bundeseinheitlichen Begutachtung 
insbesondere der jugendliehen, der heranwaehsenden und der I-Iangverbreeher, damit Unter- 
lagen fiir die kriminologisehe Forsehung sowie bessere BekgmpfungsmSglichkeiten fiir die steigende 
Kriminalitgt geschaffen werden und die iuteressierten BehSrden bei Bedarf Auskunft erhalten 
kSnnen. Die Einzeluntersuehnngen dieses kriminologisehen (friiher des kriminalbiologisehen) 
Dienstes sell wieder der Strafanstaltsarzt mit  Untersttitzung der anderen Strafanstaltsbeamten 
und unter Beriicksichtigung des wissenschaftlichen Fortschritts (EEG u. a.) durchfiihren. - -  Eine 
ideale Au/gabe, die yon den zustgndigen Stellen wohl sehon in Angriff genommen worden ware, 
wenn hierfiir geniigend gut ausgebildetes Personal und Geld zur Verfiigung stgnden. Doeh fehlt 
es meist schon an dem notwendigen Raum (woran z. B. bereits das Stufenstrafvollzugssystem 
[VIsR~ST]S~] seheitern miiBte). Man hofft yon Jahr  zu Jahr  auf ein Sinken der Delinqnenten- 
zahl und behilft sich zum Tell mit  Strafaussetzung auf Bewghrung und vermehrter Anwendung 
yon GeldstrMen. - -  Wenn der Verf. iiberdies fordert, z. B. die Arbeitskraft der Strafgefangenen 
besser fiir gemeinniitzige Aufgaben auszuniitzen nnd Sicherungsverwahrung hgufiger anzuwenden, 
ist ihm zungehst mehr eine/criminal2oolitische Betditigung zu empfehlen, nm iiberhaupt die Voraus- 
setzung fiir seine Forderungen zu sehaffen. Tatsgchlich profitiert auch der Hangverbreeher yon 
den freiheitliehen Errungensehaften, wie sie im GG festgelegt sind; doeh diirfte dies ffir den Ge- 
setzgeber noeh kein Grund sein, urn prinzipielle Zugestandnisse in Riehtung des veto Verf. ge- 
wiinschten staatliehen Dirigismus zu machen. Sieher werden die Wfinsche des Verf. yon jedem 
Kriminalisten unterstiitzt werden, aber jeder Staatsbiirger sehreekt doeh heute zurfick, wenn er 
yon Karteien usw. h6rt, in denen er ggf. ,,erfaftt" werden sell. - -  Wiirde der Verf. diesbeziigliche 
Bedenken iiberwunden haben, miil~te er danaeh das vermehrte Interesse der (z. B. gegenfiber dem 
amerikanisehen Reehtsleben vorwiegend theoretisch eingestellten) deutschen Richtersehaft fiir die 
praktischen Folgen, d. h. fiir den Er/olg ihrer Tgtigkeit. zu erweeken suchen. Erst dann kame 
zu dem yon ihm beriihrten Grundproblem: Wann mfissen wir iiberhaupt yon einem ,,Serien"-, 
,, Gewohnheits"- oder Hangverbrecher im Unterschied zum ,, Gestrauchelten" oder ,, Gelegenheits- 
tgter"  spreehen, ffir den der Verf. den kostspieligen Aufbau eines kriminologisehen Dienstes in der 
BDR aueh gar nicht beabsichtigt ? - -  Der Verf. beraiiht sich, in 14 Thesen die angeblich erwiesenen 
wissenschaftliehen Erlcenntnisse der Kriminologie aufzuzghlen, die sieh in den letzten Jahrzehnten 
ergeben hgtten: Abnormitgt der Tat  lasse keiuen Sehlul] auf die PersSnliehkeit des Taters zu; 
Gewohnheitsverbrecher seien zu 30--35% trunksiiehtig und einer grztliehen Behandlung 
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zug~nglich; 15% der kriminellen Jugendlichen wfirden Gewohnheitsverbrecher und yon diesen 
seien fast Mle friihkriminell usw. Auf Grund konstitutionsbiologischer Forschungen sucht der 
Verf. die gef~hrlichen Hangverbrecher vet allem unter den debilen und psychopathisehen (trieb- 
abnormen, trunksiiehtigen und neurotischen t~fiekfall-) T~tern. Mit tIilfe des yon ihm vorge- 
schlagenen Systems eines kriminologisehen Dienstes will er in 12--15 Jahren eine genfigende tJber- 
sicht fiber den in Frage kommenden Personenkreis gewonnen haben. Doch weleher Politiker 
- -  und an diesen wendet sieh der vorliegende Aufsatz in erster Linie - -  wird dieses ,,heiBe Eisen" 
anfassen, - -  denn gute Ideen gibt es h~ufiger als Wege zu ihrer Verwirklichung. 

D~vss~N (KSin) ~176 
France  Ferraeuti :  La personalit~ dell 'omieida. (Die PersTnlichkeit  des MSrders.) 
l is t .  Antropol .  Crim., Univ. ,  Rome,  e Soc. Sci. Res. Center, Univ .  of Puer to  Rico, 
Puer to  Rico.) (14. Congr. int .  di Psicol. appl., Copenhagen, 1 5 - - V I I I - - 1 9 6 1 . ]  Quad. 
Crim. clin. 3, 419--456 (1961): 

Nach einem ttinweis auf den unterschiedliehen Begriff yon Mord und Totschlag im angel- 
s~chsisehen und itMienisehen Strafrecht besprieht Verf. kurz die zahlreichen VerTffentlichungen 
fiber Mord und MSrder vom kriminalistischen und psychiatrischen Standpunkt aus; eine systema- 
tisehe Ausarbeitung aller dieser Fi~lle zweeks Analyse der PersSnlichkeit des MSrders erweist sich 
als problematiseh, da die Methodologie einerseits and die losychanalytischen Erkliirungen anderer- 
seits keine einheitliehe Basis besitzen. Die veto psyehologischen Standpunkt aus grTBte nnd 
interessanteste Gruppe der MSrder umfagt normMe, zurechnungsf~hige Menschen, die aus 
Leidensehaft ermorden oder die infolge einer Aggression, der jedoch jegliche Absicht zur Er- 
mordung des Opfers fehlte, zum MTrder werden. Ihre tIendlungsweise ist euf Grand verschie- 
dener, psyehologisch-soziologiseher ttypothesen zu erklgren. G. G~oss]~R (Padua) 

W. I t a l l e rmann :  1Uber unsere heutigen gorste l lungen yon der Umweltbedeutung fiir 
das Sozialverhalten des Mensehen. [Inst .  f. Soz. u. Gerichtl. Med., Univ. ,  Kiel .]  
?r Kr im.  Strairechtsref.  44, 144--147 (1961). 

Unter Beriicksiehtigung der Erkenntnisse einsehlggiger Forsehung and der ergiebigen Er- 
fehrung seines eigenen Wirkungsfeldes gibt Verf. einen Aufrig fiber des Zusammenwirken yon 
Anlage und Umwelt. Neben der Bedeutung der frfihen Kindheit und der geifeperiode werden 
die versehiedensten StSrungsmomente der Umwelt herausgestellt. Es wird die ,,friihe Erlernung 
and das Anerziehen yon festen Hemmungen gegenfiber triebhaften Ourehbrfiehen" ffir ein 
reehtes Sozialverhalten ebenso wiehtig eraehtet wie die ,,Befestigung der Bereitschaft zu mit- 
menschlichen Beziehungen"; wie fiberhaupt Kontaktst6rungen als Voraussetzung kriminellen 
Verhaltens angesprochen werden. Es ist erfreulich, yon gerichtsmedizinischer Seite eine solche 
Studie dargelegt zu bekommen, die fiber die Grenzen fiblicher forensischer Fragestellung hinaus- 
geht und auf eine ,,polyi~tiolog., umfassendere Vorstellung der Umweltwirkung" abzielt, um die 
Erarbeitung weiterer MTglichkeiten im pi~dagog., soziolog., biolog, und ~rztl. Bereich enzuregen, 
die ,,durch Erziehung die seelische Grundeinstellung zum mitmenschlichen Zusammenleben" 
gfinstig beeinflussen sollen. Duc~o (Mfinster) 
T. Bazzi e M. Fontanesi :  l l  delitto nevrotieo. (Des neurot ische Delikt.) Quad. Crim. 
clin. 4, 47--61 (1962). 

Es handelt sich am den 1. Tell einer in vier Fortsetzungen erseheinenden Arbeit fiber des 
Theme. Nach einer Ubersicht der Weltliteratur fiber des Argument versuehen die Verff. eine 
Ubereinstimmung der verschiedenen Ausdriicke und Begriffe fiber Neurose, ,,neurotisches Delikt, 
neurotiseher Verbrecher und verbrecheriseher Neurotiker" zu erreiehen. 

V. D'ALoYx (Mestre-Venezia) 
Fr i tz  Meyer: Des Ph~inomen der h~iufigen Tatgenossensehaft  in  der Jugendkr iminal i -  
flit. Mschr. Kr im.  Strafrechtsref.  43, 172--177 (1960). 

Untersuchung an 127 Dissozialen. Grad der Beteiligung yon Tetgenossen an den Streftaten 
der Probenden: Keine Straftet mit Strafgenossen 22 Jugendliehe = 12,8 % ; bis 20 % der jeweiligen 
Straftaten wurde gemeinsam begangen yon 11 Jngendlichen ~ 6,4% ; 21--40% yon 20 Jugend- 
lichen = 11,6% ; 41--60% yon 24 Jugendlichen ~ 14% ; 61--80% yon 39 Jugendlichen = 22,7% ; 
81--100% yon 56 Jugendlichen = 32,5%. Aufteilung der Straftaten naeh Anzahl der Mitt~ter: 
ohne: 826 = 25,9%, mit einem: 752 = 32,7%, mit zwei: 556 = 24,2%, mit drei: I 08=  
4,7%, mit mehr: 56 = 2,5%. Mittgter nach Altersgruppen: Zahl der Streftaten: mit Unmfin- 
digen 14 = 0,6%; mit Jugendliehen 1014 = 44,1%; mit tIeranwaehsenden 179 ~ 7,8%; mit 
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Erwachsenen 265 = 11,5%. Rfickfallsneigung je nach Anzahl der Straftaten: 1--2: insgesamt 
83 Jugendliche, hiervon riickf~llig 41 = 49,4%; 3~4:  insgesamt 38 Jugendliche, hiervon 
rfickfgllig 16 = 42,1%; 5--6: insgesamt 15 Jugendliche, hiervon rfickf~llig 9 = 60%; 
mehr Straftaten: insgesamt 14 Jugendliche, hiervon rfickfgllig 9 = 64,3%. Rfickfallsneigung 
nach AusschluB ,,echter" Bandenf~lle: keine Straftaten mit Mitt~tern: insgesamt 22 Jugend- 
liche, hiervon rfickf~llig 14 = 63,6%; his 20%: insgesamt 11 Jugendliche, hiervon rficlcf~llig 
7 = 63,6%; 21--40%: insgesamt 20 Jugendliche, hiervon rficki~llig 12 = 60%; 41--60%: 
insgesamt 22 Jugendliche, hiervon riickf~llig 11 = 50%; 61--80%: insgesamt 28 Jugendliche, 
hiervon rfickf~llig 13 = 46,4%; 81--100%: insgesamt 40Jugendliche, hiervon riickfi~llig 
14 = 35 %. - -  Nach diesen Feststellungen wird die Frage aufgeworfen, ob diese Ergebnisse nicht 
eine bessere Deutung der Jugendkrawalle mSglich machen. Die Mehrzahl der beteiligten Jugend- 
lichen ist keineswegs als kriminell anf~llige Typen zu bezeichnen. Es wird auch aus die Diskrepanz 
zwischen der k6rperlichen und der inneren Reifung der heutigen Jugend hingewiesen. 

A. F~I~DEMA~ (Biel/Schweiz) ~176 
F. Bernoeehi: Minore eapobanda all 'et~ di dieci anni .  (Ein 10j/ihriger Banden-  
ffihrer.) [Ist. Med. Leg. e Assicuraz., Univ. ,  Milano e Centro Med. Psico-Pedagogico, 
E .N.P .N.F . ,  Piaeenza.]  Minerva med.-leg. (Torino) 82, 47- -49  (1962). 

Der 10ji~hrige ist der letzte yon 9 Geschwistern; 6 yon diesen stehlen odor ffihren ein 
antisoziales Leben. Schon als 9ji~hriger wurde der Junge wegen fortw~hrender Diebst~hle 
aus der Schule entfernt; er organisierte sodann eine Bande yon Dieben (alles Ha]bstarke, die 
~lter als er waren). W~hrend eines Diebstahles wurde er aufgegrfffen und in das Beobachtungs- 
zentrmn Beccaria fiberffihrt. Schliel~lich verffigte das gugendgericht seine t~berweisung in eine 
Erziehungsanstalt, wo er zuerst versuchte, seinen Anstaltskameraden dnrch Prahlereien und 
Erz~hlungen fiber seine ,,Unternehmen" zu imponieren. Dieser Versuch scheiterte jedoch zum 
Tell an der Haltung dieser Kameraden, die ob seiner beschr~nkten Intelligenz in ibm nicht den 
Anffihrer, sondern sogar einen leicht blSden Kameraden sahen, dessen Meinungen nicht beach- 
tenswert erschienen. Die verschiedenen, psychologischen Tests bestgtigten den geringen In- 
telligenzgrad, deckten jedoch eine ziemlich gute, praktisehe Veranlagung auf, auf die wohl sein 
Unternehmungsgeist zurfickzuffihren war, wie Verf. in seinem Kommentar bemerkt. Die Tests 
ergaben auBerdem einen herabgesetzten, moralischen Sinn, keine affektive Bindung mit der 
Familie und Migachtung der Autoriti~t im allgcmeinen und besonders derjenigen des Vaters 
(ein kr~nklicher, willensschwacher, aber guter und rechtschaffener Mensch, dessen Autoritiit 
alsbald an den gesetzwidrigen Handlungen der glteren Kindern gescheitert war). Nach einem 
anf~nglich aufreizenden und zmn Beherrschen seiner Anstaltskameraden neigenden Betragen 
konnte er dank der aufmerksamen Leitung der Erzieher langsam in das rechte Gleis gelenkt 
werden. Dazu trug auch die schon obengenannte Haltung seiner Schulkameraden bei. Von 
einem endgfiltigen Erfolg kann aber naeh Ablaut nut einen Jahres noeh nicht gesprochen werden. 

G. G~ossE~ (Padua) 
Wilhelm t l a l l e rmann :  Brandst i f tung als Ausdruck seeliseh abnormen gerhal tens .  
[Inst .  f. gerichtl,  u. soz. Ned.,  Univ . ,  Kiel.] Dtsch. med. J.  13, 52--58  (1962). 

Nach Er6rterung des ,,Monomanie-Begriffes" und der ]3eziehung des sog. Triebverbrechens 
zur Brandstiftung werden ffinf Fglle besprochen. Es handelt sich ira Fall 1 um die Bedienstete 
eines Bauern, welche sich mit ihrem Dienstherrn in ein intimes Verhgltnis einlieg. In einer sich 
dabei ergebenden Krise wurde die Brandlegung ausgeffihrt (impulsive Spannungsentladung). Im 
Fall 2 wird fiir die Brandstiftung das Heimweh und im Fall 3 eine Affektstauung aus gekr~nkter 
Ehre zum Motiv. In dem Fall 4 steht die sexuelle Triebhaftigkeit mit der Brandlegung im Zu- 
sammenhang und ira Fall 5, war sic Ausdruck einer hochgradigen Unreife und kSnnte als eine 
,,unernsthafte" Brandstiftung angesehen werden. PET~RSO]~ (Mainz) 
t~odney M. eoe: Characteristics of well adjusted and poorly adjusted inmates.  (Merk- 
male gut  u n d  sehlecht e ingeordneter  Strafgefangener.)  J.  crim. Law Pol. Sci. 52, 
178--184 (1961). 

Verf., Kriminologe an der Washington Universitgt in Saint Louis, faBt die Ergebnisse einer 
Untersuchung znsammen, die sich mit der Frage beschgftigt, welche sozialen Merkmale geeignet 
seien, die Haftanpassungsfghigkeit yon neu eingelieferten Strafgefangenen vorauszubestimmen. 
Objekt der Untersuchung waren 200 Insassen des Staatsgefgngnisses yon Menard (Illinois), das 
eine Belegung yon 2300 Gefangenen hat und als Anstalt ffir gef~ihrliche Gefangene (,,maximum 
security") gilt. Die Frage, in welcher Weise sich ein H~ftling dem Strafvollzuge anpaBt, ist ffir 
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seine Einweisung innerhalb der Anstalt, fiir die Arbeitszuteilung, ffir die Verhinderung yon An- 
staltsrevolten und andere Probleme yon Bedeutung. Verf. teilt die Methodik der Untersuchung 
und die Fragestellung (41 Hauptpunkte, vielfaeh mit Unterfragen) mit. 22 der 41 PersSnliehkeits- 
fragen haben sich als nicht bedeutungsvoll erwiesen (darunter religiSse ZugehSrigkeit, Er- 
ziehungs- und Bildungsstand, Intelligenzquotient, Grund der Entlassung aus der Wehrmaeht, 
Zahl der frfiheren Verurteilungen und Einweisungen in Erziehungsheime, Zahl der Vorstrafen 
und deren Dauer u.a.). Bei den gut angepaBten Gefangenen ist der Anteil der Weil~en grSi~er 
als bei den sehleeht angepal~ten. Merkmale, die Unterschiede zwischen gut und sehlecht Ange- 
pai3ten erkennen lieSen: die sehleeht Angepaf~ten kamen zu einem grSgeren Prozentsatz aus 
ungeordneten h~uslichen Verh~ltnissen, waren in welt grSBerer Zahl ledig, hatten h~ufiger ihren 
Wohnsitz geweehselt, begingen in hSherem Maf~e Diebst~hle, auffallenderweise jedoch weniger 
Gewalt- und Erregungsdelikte, hatten im Durchsehnitt kiirzere Strafzeiten, waren seltener Erst- 
oder Gelegenheitst~ter, aber h~ufiger Riickfallst~ter. Die schleeht AngepaBten waren in grSBerem 
~al3e als nieht zweifelsfrei besserungsf~hig eingestuft worden. Verf. hebt hervor, dal~ diese 
Untersuehung nur ein Anfang sein kSnne und weiterer Erg~nzungen bediirfe, fiir die er einige 
Hinweise und Fragestellungen gibt. KO~RAD HX~nr~ (Karlsruhe) 

Kunstfehler ,  ~rzterecht, medizinisch wichtige Gesetzgebung und Rechtsprechung 

�9 J. Cremer: Grundlagen der ~irztlichen Rechts- und Berufskunde iiir ~rzte und 
Studierende. S tu t tga r t :  Fe rd inand  Enke  1962. VI I I ,  58 S. DM 7.40. 

Das Bfichlein ,, Grundlagen der ~rztlichen Reehts- und Berufskunde" bringt in knapper Form 
mehrere Kapitel aus dem in jfingster Zeit stark angewachsenen Stoff aus dem Grenzgebiet 
zwischen Jurisprudenz und Medizin. Im einzelnen werden folgende Fragenkomplexe abgehandelt: 
Das 1. Kapitel ,,Rechtsquellen" bringt getrennt nach Bundes- und L~ndergesetzgebung die ein- 
schli~gigen gesetz]ichen Grundlagen fiir die Ausfibung des arztlichen Berufes. Im 2. Kapite] 
,,Die 5ffent]ieh-rechtliehe Stel]ung des Arztes" finden sich Auszfige aus der Bundesbestallungs- 
ordnung und der Bundesi~rzteordnung sowie eine kurze Erlauterung der Vorsehriften ffir die 
Ableistung der Medizinalassistentenzeit. Entscheidungen hoher und hSehster Gerichte, die die 
5ffentlieh rechtliche Stellung des Arztes betreffen, werden auszugsweise zitier~. Im 3. Kapitel 
,,Die Berufspflichten des Arztes" finden sich Erl~uterungen zu den Pflichten des Arztes an Hand 
yon Auszfigen aus der Bundesberufsordnung und der einsehl~gigen Artikel des Grundgesetzes. 
Eine zumindest knappe Darstellung des Facharztwesens wird hier vermii3t. Im 4. Kapitel ,,Die 
bfirgerlich-rechtliehe Stellung des Arztes" werden im wesentlichen die vertragliehen Beziehungen 
zwischen Arzt und Patient ffir Privat- und Kassenpatienten bei der Behandlung in der Praxis 
und im Krankenh~us d~rgestellt. Im 5. Kapitel ,,Die Haftpflicht des Arztes bringt der Verf. 
die Fragen, die sieh aus der Haftung bei ~rztlieher Behandlung ffir den Arzt und dessen Hills- 
personal ergeben kSnnen. Operationsrecht und Aufkl~rungspflicht werden hier zum Teil erw~hnt. 
Im 6. Kapitel ,,Der Arzt und das Strafrecht" wird kurz auf die Rechtslage beim ~rztliehen Ein- 
grill eingegangen und das Problem der Aufkl~rungspflieht angedeutet. Die ~rztliehe Hilfeleistungs- 
pflicht im Zusammenhang mit w 330c StGB wird angesproehen. Weiter werden die Schwanger- 
sehaftsunterbrechung, die ~rztliche Schweigepflicht und die kiinstliehe Insemination unter 
Bezugnahme auf die einschl~gige Reehtsprechung besproehen. Das letzte Kapitel behandelt 
die i~rztliehen Berufsorganisationen und geht kurz auf die Berufsgerichtsbarkeit ein. Im Anhang 
finden sich der Tarifvertrag ffir Medizinalassistenten, ein Auszug aus dem Gesetz zur Verhfitung 
und Bek~mpfung iibertragbarer Krankheiten und ein Auszug aus der Bundes~rzteordnung. 
Die ~rztliche Rechts- und Standeskunde hat sich wi~hrend der letzten Jahre immer mehr zu 
einem selbst~ndigen Wissenszweig im Rahmen des medizinischen Unterriehts en~wickelt und 
wird im Unterrich~ in Zukunft noeh an Bedeutung gewinnen. Sieher wird dieses kleine Faeh in 
den n~Lehsten Jahren noeh kein selbst~ndiges Dasein ffihren kSnnen, ohne yon einem grSBeren Faeh 
mitbetreut zu werden. Ref. glaubt, dal~ im Rahmen einer medizinischen Fakul t~  kein Faeh mehr 
geeignet ist, sich dieses speziellen Gebietes anzunehmen, als die geriehtliche Medizin. Die ein- 
schl~gigen Lehrbtieher aus der Vorkriegs- und Kriegszeit sind welt mehr als in den anderen medi- 
zinisehen Disziplinen unbrauehbar geworden. Bei der Fii]le des Stoffes aus dem Grenzgebiet 
zwischen Jurisprudenz und Medizin ist es erforderlich, daI3 eine Auswahl ffir den Lehrstoff 
getroffen wird, die einerseits dem Studenten eine solide Grundlage seines Wissens verschafft und 
deren sehriftliche Festlegung andererseits wie in den anderen F~Lchern ein beratender Beg]eiter 
im sp~teren ~rztliehen Leben sein kann. Es ist das Verdienst des Verf., den Versueh unternommen 


