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Sektion durchgeffihrt. Zum Vergleich wurde dasselbe Blur naeh 2 Wochen und bis zu einem 
Jahre noch einmal untersucht. Es wurden keine Unterschiede festsgestellt zwischen den Bestim- 
mungen nach 1 Tag und denen bis zu 1 Jahr. Es konnSen Hb-A und Hb-SC noch nach 1 Jahr 
mit genfigender Sicherheit elektrophore~isch festges~ellt werden. H. KLEIN (Heidelberg) 

W. Maassen: Neue serologisehe Begriffe und Nachweismethoden. Bundesgesund- 
hei tsb la t t  5, 89- -94  (1962). 

Kurze mehr allgemein gehaltene DarsteUung (ursprfinglich ein Fortbildungsvortrag) gesicher~er 
Kenntnisse fiber Properdin, Coeruloplasmin, Transferrin, Haptoglobine, Gin; modifizier~er 
Rheumatest nach WZrA~E~ und ROSE, Ouchterlony-Test, Lues-Reaktionen; immunologisch 
spezifische Toleranz, immunologische Paralyse. H. KLEIN (Heidelberg) 

Kriminologie, Gel~ingsniswesen, Strafvollzug 

�9 Christoph Mayerho~er: Der KraRfahrzeugdiebstahl und verwandte Delikte. 
(Kriminol.  Abh. N.F.  Hrsg. yon  R. G~ASSBE~GE~. Bd. 5.) [ In s t i t u t  ffir Kriminologie 
der Universit/~t Wien.] Wien :  Springer 1962. IV, 94 S. u. 3 Abb.  DM 22. - - .  

Kraftfahrzeugdiebstahl und unerlaubte Benutzung yon Kraftfahrzeugen stellen in allen 
L~ndern mit hohem Kraftfahrzeugbestand ein schwerwiegendes, sogar die Kriminalstatistik in 
ihrer Gesamtheit belastendes Problem dar. Ganz fiberwiegend sind Jugendliehe und Heran- 
wachsende die T~ter. Der Kraftfahrzeugdiebstahl im engeren Sinne, n/imlich mit der Absicht, 
das Fahrzeug zur dauernden Verwendung oder Verwertung zu behalten, tritt gegenfiber der 
unerlaubten Benutzung stark in den Hintergrund. Letztere - -  der Gebrauchsdiebstahl - -  stellt 
StrafverfoIgungsbehSrden und Kriminologen vor vSllig neue Gesichtspunkte. Veff. hat in einer 
grfindlichen Untersuchung die kriminalistisch und kriminologisch wichtigen Faktoren beleuchtet. 
Nach einer statistischen ~bersicht fiber Umfang und Entwicklung dieser Deliktsar~ in (~sterreieh 
und speziell in Wien befaf3t er sich mit den Einzelheiten der Tatbegehung (Tatzeit, Tatort, 
Objekt, Begehungsweise, Spuren, Wiederauffindung des Fahrzeugs und Ermittlung des T~ters), 
der Beweggr/inde und der T/~terpersSnlichkeit (Gesehlecht, Alter, Vorstrafbelastung, Umwelt). 
AbschlieBend werden die einschl~gigen 5sterreichischen Gesetzesbestimmungen und die Straf- 
zumessung erSrtert. Die Schrift imponier~ durch ihre in die Tiefe gehende ~Behandlung des Stories 
und die Grfindlichkeit, mit der den Erscheinungsformen yon Tat und T~ter nachgegangen wird. 
Die Ergebnisse sind ffir die Beurteflung der T/~ter und die Bek~mpfung dieser Deliktsar~ yon 
groSem Were. K. HXNDEL (Karlsruhe) 

�9 Otto Wil~ert: Gefiihrdete Jugend. Die Sozialarbeit im Wandel der Sozial- 
beziehungen und Erlebnisinhalte der letz/en Generation, (Kriminol. Abh. N.F. Hrsg. 
yon R. G~ASSBE~GER. Bd. 6.) Wien: Springer 1962. 50 S. DM 11.---. 

Seiner in der gleichen Reihe erschienenen Schrift ,,Jugend-Gangs" l~$t Verf. nun eine Studie 
fiber die Sozialarbeit im Wandel der Sozialbeziehungen und Erlebnisinhalte der letzten Genera- 
tion folgen, wobei der Zusammenhang mit der frfiheren Schrift immer wieder in den Vordergrund 
geriickt wird. Die sog. Halbstarkenkrawalle, die nach einem starken Ansteigen wieder weit- 
gehend abgeflaut sind, werden in ihren Grundlagen noch einmal gestreift, wobei die Verh~ltnisse 
in der Bundesrepublik besondere Berficksichtigung linden. Der Verf. berichtet sodann fiber 
seine eigenen Erfahrungen in Erziehungsanstalten und Jugendorganisationen. hn  weiteren 
erSrtert er die Wechselbeziehungen zwischen Ausschreitungen Jugendlicher und der echten 
Jugendkriminalit/~t, sowie das schwierige Problem des Verh~ltnisses zwischen Erwachsenen und 
Jugendlichen. Schlie$1ich geht er auf die Aufgaben und Wege ein, denen die Sozialarbeit ffir 
die heu~ige Jugend gegenfibersteht. Dabei werden insbesondere die Gruppenarbeit mit Jugend- 
lichen und die Organisationsformen der Gruppenarbeit behandel~. Die Schrift zeugt yon lebendi- 
gem Verst/s ffir die NOte der heranwachsenden Jugend und yon dem Bestreben, den Jugend- 
sozialarbeitern den Weg zu dieser Jugend zu bahnen. K. H~,NDEL (Karlsruhe) 
�9 Friedrich Sturm: Symbolisehe Todesstrafen. (Kriminolog. Sehriftenr.  Hrsg. :  
A ~ A ~ D  ME~Gmr u. EDGAR LE~CZ. Bd. 5.) H a m b u r g :  Kr imina l i s t ik  Vlg. 1962. 
199 S. D1Vf 16.-- .  

Jene durchweg bekannten Argumente ffir und gegen die ,,legale TStung" werden grfindlieh 
nnd mit ,,mutiger Offenheit", wie 1VfERGEN im Vorwor~ beton% gewisserma2en an ihren Wurzeln 
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untersucht. Diese Wurzeln werden jedoch ausschliel~lich in ,,tiefer liegenden, primitiveren 
Vorstellungssehichten der See]e" vermutet und entsprechend analysiert. Einen sehr breiten 
Raum nimmt die terminologisehe Analyse des Symbolbegriffs ein. Dabei wird auoh zur Grund- 
haltung der modernen phflosophisehen und theologisehen Symboldeutung Stellung genommen. 
Die psyehoanalytisehe Symboldeutung ist weitgehend auf C. G. J u r a  zugeschnitten, wodurch 
yon vornherein ein iiberspitzt einseitiger Untersuehungsgang fixiert wird. Die veto Verf. fiber- 
nommene psyehoanalytische Termino]ogie macht das Verstehen nieht leiehter, und die ein- 
seitige Ubernahme psychoanalytisoher Meinungen stel]t die Schlul~folgerungen ohnehin stgndig 
in Frage. - -  So kann man immer wieder feststellen, dart die grfindlichen Untersuchungen so 
lange fibersichtliche Zusammenhgnge vermitteln, wie Verf. in naohvollziehbaren und nach- 
kontrollierbaren Denkkategorien bleibt. Abet wenn Verf. seiner ,,psychoenergetischen Be- 
traehtungsweise" freien Lauf lgl3t, wird zumindest dem nicht psychoanalytiseh Geschulten 
manehes Ergebnis verdunkelt. So ist z. B. ,,auf Wahrung der Sittennormen geriehtete Wfllens- 
betiitigung" wie ,,auf Verletzung der Sittennormen gerichtete Willensbet~tigung" psyehoenerge- 
tisch gesehen ,,denkende Libidosteuerung". Nur die Psychoanalyse -- die veto Verf. sehr ein- 
seitig fibernommene psyehoanalytisehe Betrachtungsweise -- seheint die bier angesehnittenen 
Fragen beantworten zu kSnnen. Diese Auffassung wird nieht nur als I)enkmSgliehkeit unter- 
stellt, sondern ,,bewiesen": ])as ,,psyehiseh-krankhaft" verfibte Verbreehen offenbare sieh als 
fehlgesteuerte effektive Arbeitsleistung der Libido infolg.e unaufgelSster Symbolkomplexe. Das 
Verbreehen selbst werde durch mechaniseh-energetisehe Ubertragung der unaufgelSsten Symbol- 
bindungen in die Verbreehenshandlungen symbolisch. -- Man mag zu einer derartigen Betraeh- 
tungsweise stehen, wie man will; bedenk]ieh und gef~hrliela wird sie, wenn die Spielregeln, die 
terminologischen Riehtlinien, nicht streng eingehalten werden. So z. 13. wenn Verf. veto symboli- 
sehen Verbreehen und seinen 10sychologisehen Mechanismen spricht, aber dann eine alles andere 
als eine psychologisehe Deutung gibt : ,,Die verbrecherische T~itigkeit des perversen Sittlichkeits- 
verbreehers wird zum Iland]ungssymbo] der in das analoge Triebobjekt fibergeleiteten unauf- 
gelSsten Symbolvorste]lungen der ,,unmoralischen" Archetypen des Unbewul~ten." -- Interes- 
sant, aufsehlul~reich und lesenswert sind die Darstellungen fiber ,,die symbolischen Todes- 
strafen in der Bibel", fiber ,,die Ritua]symbo]ik biblischer Todesstrafen im grieehischen und r6mi- 
sohen Strafrecht und die Vorl~ufer symbolischer Todesstrafen des Mittelalters im Recht dieser 
V61ker" sowie fiber ,,die symbolisehen Todesstrafen des IVlittelalters". Sie sind eine dureh zahl- 
reiehe Literaturhinweise erweiterte Fundgrube fiber das Strafrechtsdenken der biblisehen, antiken 
und frfihmittelalterliehen VSlker. Es ist daraus sieherlieh ableitbar, dal~ nicht vernichtende 
l~aehe, Vergeltung im eigent]iehen Sinne, sondern Abwehr gegen magisehe, d/~monisehe oder 
andere nieht erfal~bare Gefahren bestimmend waren. Eine psyehoanalytisehe Deutung dieser 
Zusammenh/inge, zumal eine so einseitige und eigenwillige, fordert jedoeh zwangsl~ufig Kritik 
heraus, denn wenn man psychoanalytisehes Denken in dieser Form fibernimmt, mul~ man sieh 
aueh mit anderen MSgliehkeiten a useinandersetzen. G~c~Iow (Frankfurt a. M.) 

Giuseppe Amelotti e Andrea  Arata:  Insufficienza mentale a eriminalit~ minorile. 
[Bologna, 13.--15. X. 60.] Att i  17 Congr. naz. See. ital. ivied, leg. Assicuraz. (Med. 
leg. [Geneva]  9, Nr  1--2)  1961, 129--143. 

Herber t  J~iger: Betrachtungen zum Eichmann-Prozelt .  Msehr. Krim.  Strafrechtsref.  
45, 73--83 (1962). 

Domenico Macaggi: Attuali  orientamenti  medieo-legali per la classificazlone dei 
delinquenti imputabili. I. und II .  [Ist. Med. Led. e Assicuraz., Univ. ,  Genova.] 
[Bologna, 13.--15. X. 60.] At t i  17 Congr. naz. Sac. ital. Med. leg. Assicuraz. (IVied. 
]eg. (Geneva) 9, 57r 1--2) 1961, 3 i - - 5 4  u. 103--126. 

V. M. Palmieri e. C. Romano:  0r ientamenti  medico-legali nella classificazione dei 
delinquenti con vizio di mente, list.  Med. Leg. e Assicuraz. ] [Bologna, 13.--15. X. 60.] 
At t i  17 Congr. naz.  Soc. ita]. ~ed .  leg. Assicuraz. (Med. leg. (Geneva) 9, Nr  1--2)  
1961, 413--509.  

Th. C. Giissweiner-Saiko: Die kriminalistische Bedeutung der kaufm~innischen 
Finanzierung. Arch. Kriminol.  130, 23--33  (1962). 

Dtsch. Z. ges. gerichtl. ~[ed.. Bd. 53 26 
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Noel Mailloux: La personalit~ del delinquente anormale  e la ricerca eontemporanea.  
(Die Pers6nlichkeit  des anormalen  Straffs u n d  die derzeitige Forschung.)  
[Centre de Rech. en Relat .  Hum. ,  Univ.  de Montr@al, Montreal.]  Arch. Psicol. 
Neurol. Psichiat .  23, 151--171 (1962). 

Wiedergabe eines 1960 beim 4. internationalen Kongrel] fiir Kriminologie gehaltenen Vor- 
trages. Verf. ist der Auffassung, dab der innerste PersSnlichkeitskern krimineller Pers6nlich- 
keiten mit den Mitteln klassischer Technik und Interpretation nicht erreichbar sei. Derartige 
Pers5nlichkeiten sind nieht selten frei yon •eurosen, Psychosen und Perversionen im herkSmm- 
lichen Sinne. Kriminalit~t ist ein Symptom, das sick aus einer ganz besonderen Pers6nlichkeits- 
sph~ire herleitet. Sic l~i~t sich deshalb nicht in die klassischen Kapitel der Psychopathologic 
einordnen. Die psychologische Entwicklung der individuellen Kriminalit~t hat zwar Parallelen 
zur Geisteskrankheit und ihrem Verlauf, doch kSnnen die beiden Erscheinungen nicht gleich- 
gestellt werden. Die Kriminaliti~t ~uf~ert sich in einer leichteren, behebbaren Form, die der 
Neurose gleichgesteUt werden kann, und in einer schwereren, der Psychose gleichwertigen Form. 
Aus diesen Ansichten heraus will Verf. eine Kriminalpathologie aufbauen. K. HXZ~D:EL 
Shufu Yoshimasu: The criminological significance of the family in  the light of the 
studies of cr iminal  twins. Especially on the twenty years follow-up studies and the 
influence of the postwar socio-eeonomic changes. (Die kriminalbiologische Beden- 
t ung  der Famil ie  bei der Erforschung krimineller  Zwil]inge, besonders im t t inb] ick 
auf 20 Jahre  durchgeftihrte Studien u n d  den Einflul~ sozialer u n d  wirtschaftlicher 
Ver~nderungen der Nachkriegszeit.) Aeta  Grim. Med. leg. jap.  27, 117--141 (1961). 

Das Verbreehen hat versehiedenartigen Ursprung. Erbfaktoren spielen dabei eine groi~e 
Roile, aber aueh die Faktoren der Umwelt diirfen nicht unberiieksiehtigt bleiben. Der Verf. 
hat selbst 56 EZ und 36 ZZ Zwillingspaare untersucht in Hinblick auf ihre Straff~lligkeit. Er 
stellt die yon anderen Autoren untersuchten Zwillingspaare zusammen, so dal~ sich eine Gesamt- 
zahl yon 135 EZ und 135 ZZ ergibt. Der Verf. finder drei Gruppen yon Kriminellen: 1 Die 
friihzeitig Riicld~lligen, 2. solche, die nur einmal straff~llig wurden und 3. die erst sparer beginnen, 
sieh kriminell zu verhalten. Er finder bei EZ eine Konkordanz yon 66,7, bei den ZZ eine solche 
yon 30,4. Die konkordanten EZ werden meist schon vor dem 25. Lebensjahr kriminell, die 
diskonkordanten h~ufig erst nach dem 25. Lebens]ahr. Das kriminelle Leben verl~uft bei den 
konkordanten EZ ziemlich ~ihnlich. S~mtliehe konkordante EZ, die frfih riiek~llig strafbar 
geworden sind, stammen aus belasteten Familien. Die kriminelle Manifestation kann bei einem 
Partner eines EZ verspgtet erfolgen durch Einwirkungen der Familie oder durch Umwelti~nde- 
rungen. Sic kann abet meist nicht verhindert werden. Bei denjenigen, bei denen das kriminelle 
Leben sp~t beginnt, hat die Umwelt einen grSl~eren Einflu~. Der Einflu8 der familii~ren Um- 
gebung macht sieh am meisten bemerkbar, dann, wenn die EZ sogleich nach der Geburt getrennt 
werden, andererseits aber nutzt eine solche Trennung nieht immer. Bei den ZZ zeigen nur 30 % 
konkordantes Verhalten, d. h., dal~ 70% der Partner eines kriminellen EZ nicht straff~llig gewor- 
den sind, selbst dann, wenn sic in der gleichen Familie aufwachsen. Erbliche Faktoren spielen 
doch eine grbl~ere Rolle als diejenigen der Umwelt. TRUBE-BECK]~R (Diisseldorf) 
Hans  Aloys Schmitz: Druckph~inomene ais wesenflichc Faktoren im Delinquenz-  
verhalten des unreifen Menschen. [Rheim Landesklin. ,  Bonn.]  Mschr. Kr imina l -  
psychot. 45, 1- -15 (1962). 

SC~MITZ weist darau~hin, dal~ die geistig-seelische Situation, in der sich der straff~llig 
Jugendliche zur Tatzeit befand, ,,wesentlich Atmosph'arencharakter" hat. Insoweit erscheint 
ihm insbesondere yon Bedeutung, die jugendtiimliche ,,Koinosphi~re" aufzuhellen, in der er 
lebte, d. h. die Ausschnittumwelt, die Jugendliehe gleicher innerer Einste]lung, vor allem gleicher 
Entwicklungsphase, miteinander aufbauten. Manche Straftaten Jugendlicher werden nach 
Auffassung des Verf. nut verstehbar, ,,wenn man den unwiderstehliehen Sog beriicksichtigt, der 
yon phasenspezifisehen Gemeinschaftsbildungen ausgeht". Der Spannnngszustand, der in der 
Koinosph~re herrsche, iibertrage..sich n~mlich unmittelbar auf die Mitglieder, welche zu der 
Gemeinsehaft gehOren. Infolge Uberdrucks komme es daher auch zu Entladungsverbrechen. 
Ferner liel~en yon den T~tern selbst herbeigeffihrte Situationen oft ,,eine innerliche Hochspan- 
hung zwiesp~ltiger Art entstehen", die ,,sehr leieht zu nnvorhersehbaren Kurzschlu~kten" 
fiihre. Viele ,,ungewOhnliche Straftaten" seien daher nur zu erkl~ren, wenn man sich die Be- 
trachtungsweise der Verhaltensforscher zu eigen mache und diese Straftaten ,,dynamisch" 
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betrachte, d.h. ,,sie yon innen her" angehe. AbschlieSend geht der Verf. noch auf die sog. 
Leerlau~reaktionen und Ubersprungshandlungen bei der jugendliehen Delinquenz ein. 

Gti~T~E]~ :BI~/)CK:NEtr (Heidelberg) 

Kokichi  Higuchi  and  Saburo Tsuchimoehi:  Follow-up study on the young offenders 
discharged from the advanced reform and t ra in ing  school. (Studie fiber den weiteren 
Lebensgang junger  Straff~lliger nach  der En t l a s sung  aus der Erziehungsanstal t . )  
[Inst .  of Bra in  Res., School of Med., Tokyo Univ. ,  Tokyo.] Aeta Crim. Med. leg. 
jap.  27, 145--151 mi t  engl. Zus.fass. (1961) (Japaniseh] .  

182 m~nnliche straffallige Jugendliche, ein Drittel des Bestandes, wurden 1956 yon einem 
Psychiater und einem Psychologen gemeinsam untersucht; ihr weiterer Lebensgang naeh der 
Entlassung aus der Erziehungsanstalt wurde verfolgt, und zwar im Durchschnitt 50 Monate. 
Die Haifte yon ihnen war auf Parole und unter Schutzaufsieht~ die andere Halfte nach Ablauf 
der festgesetzten Erziehungs- und Verwahrungszeit entlassen worden; die Rfickfallquote betrug 
bei den Ersteren 75,3 %, bei der zweiten Gruppe 61,8 %. Fast alle l%iiekfalligen kamen nunmehr 
ins Gef~ngnis, 51 sogar 5fter als einmal, der am haufigsten Rfickfallige brachte es auf 14 Be- 
strafungen. 82,4% der Rfickfalle ereigneten sich im ersten Jahr nach der Entlassung, wobei 
der Schwerpunkt um ein Geringes fiber 6 Monate nach diesem Zeitpunkt lag. Art und Faktoren 
des Rfickfalls und die Lebensumstande der Nichtriickfalligen werden (jedoeh nur im japanischen 
Text) naher dargestellt. K. Hs (Karlsruhe) 

John  C. Gall jr. : The ease against  narcointerrogation.  (Ausffihrungen gegen Nareo- 
analyse.) [George F. Geisinger Memor. Hosp. and  Foss Clin., Danville,  Pa.]  J.  
forens. Sci. 7, 29- -55  (1962). 

Monographische Darstellung der Nareoanalyse. Auf die e~hisehe, moralisehe und gesetz- 
ma~ige Verwerfliehkeit derselben wird hingewiesen. ~rzte sollten sieh weigern ihr Wissen und 
KSnnen auSerhalb einer direkten medizinischen Indikation in den Dienst des Staates zu stellen 
zum Sehaden einzelner Patienten. E. STICHXOT]t (Miinster i. Westf.) 

Kunstfehler,  Arztereeht,  medizinisch wichtige Gesetzgebung und  Rechtspreehung 

10 Jahre Bundesgerichtshof.  Rechtsprechung zum Arztrecht in  Strafsaehen. Dtsch. 
med. ~Vschr. 87, 1157--1158 u. 1161--1163 (1962). 

Der Verf., Bundesanwalt Dr. Kon/~_~As, bringt anlaSlich des 1Ojahrigen Bestehens des BGH 
einen zusammenfassenden Uberblick, was wahrend dieser 10 Jahre fiir den Arzt und sein Hills- 
personal in der Rechtspreehung an Altem bestatigt und an Neuem entsehieden worden ist. Im 
einzelnen wh'd dargestellt: 1. Abtreibung - -  Sterilisierung. a) Im Urteil yore 5.10. 51 2 Stt~ 
163/51 (BGItSt. 1, 329) hat der BGH erstmals die Auffassung vertreten, dab dort wo w 14 des 
ErbGesGes. noeh gilt, die Zulassigkeit der Unterbrechung nut nach diesem Gesetz zu beurteilen 
ist. Dies gilt sinngemii8 auch ftir die Regelung der Unfruehtbarmaehung. b) Im Urteil yore 
15.1.52 1 StR, 552/51 (BGHSt. 2, l l l )  wird festgestellt, dM3 auch in den Landern in den w 14 
Erb Ges Ges. aufgehoben wurde, die Bestlmmung des w 14 Erb Ges Ges. die Mindestvoraussetzungen 
auch fiir die unter dem Gesichtspunkt des fibergesetzlichen Notstandes zu beurteilenden Falle 
sind. Somit gilt einheitlich in allen Bundeslandern, da~ der Arzt nur nach den Regeln der iirzt- 
lichen Kunst und zur l~ettung der Mutter bei einer ernsten Gefahr ffir Leib und Leben handeln 
darf. c) Im Urteil vom 29.5.59 2 StR, 124/59 (NJW, 59, 2057) wird festgestellt, dab die l%egeln 
der arztlichen Kunst nur dort gewahrt sind, wo der Eingrfff und die Nachbehandlung in einer 
KrankenanstMt erfolgen, d) Im Urteil yore 25.3.52 1 StR 127/51 (BGHSt 2, 242) wird fest- 
gestellt, dab Hillspersonen einen gercchtfertigten Eingriff auch in dringenden Fallen nicht aus- 
ffihren diirfen, e) Im Urteil yore 7.2.52 StR 17/52 (BGHSt. 2, 382) kommt eindeutig zum Aus- 
druck, da~ ausschlie~lich die medizinische Indikation anerkannt wird. 2. Operationsrecht. Der 
BGH hat in Fortsetzung der Rechtsprechung des RG konsequent daran festgehalten, da~ der 
arztliehe Eingrfff tatbestandsmaSig auch wo er heilen will, KSrperverletzung ist, die nur dnrch 
die Einwilligung oder dringende Notstandslage gerechffertigt ist. 3. Au/kliirungsp/licht. Im 
Strafrecht ist die .N.ichtaufklarung nur dann relevant, wenn cm Mil]erfolg eingetreten ist, der bei 
Aufklarung nach Uberzeugung des Gerichtes vermieden worden ware. 4. Schweigepflicht. Hier 
hat der BGH festgestellt, dab die Entbindung yon der Schweigepflicht naeh w 53 StPO dem Arzt 
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