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I~aehweism5glichkeiten werden kurz gewiirdigt und diskutiert. Diese Zusammenstellung gibt 
einen ausgezeiehneten ~[berbliek fiber die bis 1961 erschienenen Arbeiten dieses Fachgebietes. 

JU~GwmT~ (Mfinchen) 
Thomas  G. Ferr is ,  R o b e r t  E.  Eas ter l ing  and  R i c h a r d  E.  Budd:  Hemoglobin  eleetro- 
phoresis i n  aerylamide gel. (Hi~moglobinelektrophorese in Acry lamid-Gel . )  [Rear  
Adm i ra l  George W.  Calver ' s  Phys ic .  Chem. Res.  Labora t . ,  U.S.  N a v a l  Med. School, 
Nat .  N a v a l  Med. Center,  Be thesda ,  Md.]  Blood 19, 479--482 (1962). 

Die Verff. berichten fiber den Gebraueh und die Vorteile einer neuen Methode der H~mo- 
globinelektrophorese, welche ein synthetisehes Acrylamid (Cyanogum 41) als Tr~gersubstanz 
benntzt. Die Methodik, der Arbeitsgang und insbesondere die Bereitung der ArbeitslSsung 
werden im einzelnen besehrieben und mfissen im Original nachgelesen werden. Die Quellung 
des Gels ist gewShnlich nach 5 rain eingeleitet und nach 15 rain beendet. Nach einer Laufzeit 
yon 60 rain in vertikaler Kammer ist eine optimale, seharfe Trennung der H~moglobintypen 
ohne Sehleppenbildung mOglich. - -  ])as H~moglobin ,,A" wandert in dieser Zeit etwa 4 cm ab 
~ullpunkt. Ein schmaler Streifen, der oberhalb des H~moglobins ,,A" wandert, ira Nabel- 
strangblut ~eugeborener nicht erscheint, im Ultraviolettlicht nieht fluoresciert, sich abet mit 
Amidoschwarz und Benzidin anf~rbt, en~spricht nach Ansicht der Autoren einer schnell wan- 
dernden Pufferfront mit Erythrocytenstroma. - -  Die Bildung des Gels bei Zimmertemperatur, 
eine gute Kontrollierbarkeit der Quellungszeit, die relativ hohe Spannkraft in Konzentrationen 
yon 3% und hSher, die Nichtangreifbarkei$ durch Wasser oder andere LOsungsmRtel sowie 
seine Durehsichtigkeit mit der M6gliehkeit der Mengenbestimmung im Densitometer machen das 
Cyanogum 41 zu einer vorzfiglichen Tr~gersubstanz ffir H~moglobinelektrophoresen. 

SC~IDT (Lfidenseheid) ~176 
H. Busehmann:  Er fahrungen  mi t  e inem neuen Tri igermedium bei der Elektrophorese  
yon H~moglobin.  [Blu tgruppenins t . ,  Tierzuchtforsch. ,  Miinchen.]  Blu t  8, 169--171 
(1962). 

Zur Kl~rung strittiger Abstammungsf~lle und bei der Erforschung populationsgenetischer 
Fragen, wird auch in der Tiermedizin die Zonenelektrophorese eingesetzt. Verf. versuchte dem 
Vorschlag yon RAY~rO~D und WAnG entsprechend bei der Elektrophorese zur Differenzierung 
von Rinderh~moglobin und Rinderserum, die Kartoffelsti~rke dureh das Pr~iparat Cyanogum ~l 
Gelling Agent zu ersetzen. Die Originalvorsehrift wurde insofern modifiziert, als eine hShere 
Konzentration des Katalysators DMAPN (2 em a) angew~ndt wurde. Das Verfahren erwies 
sich im Vergleich zur Sti~rkegelelektrophorese als zeit- und arbeitssparend. Es erm6gliehte die 
routinem~l]ige Bestimmung der einzelnen H~moglobintypen des Rindes. Eine Auftrennung der 
Transferrintypen des Rinderserums war nieht mSglieh. Der gesamte fl-Globulinbereich erschien 
als ein versehwommener Komplex. H. L~THO~ (Freiburg i. Br.) 
Masashi  Seita: A study of abnormal  hemoglobins.  (Eine Studie  fiber anormale  
Hamoglobine . )  [I. Dept .  of Med.,  Fac .  of Med.,  K y u s h u  Univ. ,  F u k u o k a . ]  J ap .  
J .  hum.  Genet .  6, 127--157 mi t  engl. Zus. iass .  (1961) [ Japanisch] .  

Naeh der Zusammenfassung in engliseher Spraehe schildert Veff. den elektrophoretischen 
Nachweis und die Vererbung der Hamoglobine Sh., S. und T. Bei dem Hgmoglobin Sh. handelt 
es sieh um eine Eigenheit im Blut einer japanischen Familie in Shimonoseki, das sieh fiber etwa 
zehn Generationen vererbt haben sol]. Das Hiimoglobin T (Tiselius) ist nur beim Erwachsenen 
nachzuweisen. Gesehildert werden auch die Spektralkurven. Hinweis auf andere, in Amerika 
untersuchte Hi~moglobine. Der zweite Tell der Arbeit befai~t sich mit der idiopathischen l~et- 
h~moglobini~mie. B. ~UELLER {Heidelberg) 

Kr iminologie ,  Gefiingniswesen, Strafvol lzug 

�9 W i l l y  Goedeeke: Berufs- und GewohnheRsverbreeher.  (Eine Untersuehung zur  
al lgemeinen Charakter is t ik  dieser TKtergruppe.) (Schrif tenr .  d. Bundeskr imina l -  
amtes .  420%) Wiesbaden :  B u n d e s k r i m i n a l a m t  1962/1. 102 S. 

Verf. studiert den Berufs- und Gewohnheitsverbrecher vorbehaltlos; es handelt sich nicht 
etwa um Hinweise auf die ~otwendigkeit der Sieherungsverwahrung. Auch die gemeinl~stigen 
Gewohnheitsverbrecher werden mit erfa6t, obwohl man sie als gef~hrlich meist nicht ansehen 
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kann. Aus den Einzelheiten sei hervorgehoben, dab die Anteile der F1/ichtlinge an der Kriminalit~t 
lange nicht so hoch sind, wie man anfangs dachte. Von den veto Veff. erfal~ten 2120 Berufs- 
und Gewohnheitsverbrechern sind nur 138 als gefiihrliche Gewohnheitsverbreeher verurteilt 
worden. Es besteht bei diesen Menschen die deutliche Neigung, schon in fr/ihester Jugend 
strafbare Handlungen zu begehen. Eine besondere Tendenz nach der Richtung hin, dab die T/iter 
techuische Errungensehaften zur Durchfiihrung strafbarer Handlungen benutzten, ist nicht 
hervorgetreten. Homotrope Typen und polytrope Typen halten sieh zahlenm~Big ungefiihr die 
Waage. Die polytropen Typen Enderten sehr h~ufig ihre Arbeitsweise und pal3ten sich den Ge- 
gebenheiten an. - -  Wer mit Fragen der Sieherungsverwahrung und mit der Beurteilung yon 
Gewohnheitsverbrechern zu tun hat, wird mit Nutzen Einblick in diese gut gelungene Mono- 
graphie nehmen. B. MV~LL~ (Heidelberg) 

@ Gerhard t ta rn isch:  Taschendiebe. Unt .  Mitwirk.  yon OTto RAD~S, HEINZ TO~K- 
L~g, H ~ A ~ X  K ~ L L ~ I C ~ g .  (Schrfftenr.  d. Bundeskr imina lamtes .  830~176 
Wiesbaden:  Bundesk r imina lamt  1962/2. 179 S. 

Naeh den vorliegenden kriminalistischen Definitionen geh6ren zu den TasehendiebstEhlen 
auch jene Vorf~lle, bei denen z.B. ein T/~ter aus der Handtasehe einer Frau etwas fortnimmt, 
die sic neben sich abgestellt hat. Nach den Bestimmungen der Carolina wurden Taschendiebe 
(Beutelsehneider und Marktdiebe), wenn sic mi~nnlichen Geschlechts waren, durch den Strang, 
wenn sie weibliehen Geschlechts waren, dutch Ertr~nken hingerichtet. Aber auch im Kriege 
kam fiir Personen, die unter Ausnutzung der Verdunkelung oder unter Ausnutzung der Panik- 
stimmung nach Luftangriffen in groBem Umfange Taschendiebst~hle begingen, die Todesstrafe 
in Betraeht. Der Taschendieb ist nicht immer ein Held, wie man Romanen entnehmen kann, 
es gibt auch Sehwaehsinnige, die gute Taschendiebe sin& Einen gewissen Berufsstolz pflegen 
sie gelegentlich zu haben, so verwahrte sieh ein Angeklagter gegeniiber dem Vorwuff des 1%iehters, 
er sei ein Gewohnheitsdieb mit dem Ausruf, er sei ,,Taschendieb". Von Motiven flit den Tasehen- 
dieb werden neben Gewinnsucht auch die sogenannte Kleptomanie mit den yon GERCI~OW 
gegebenen Einschr/~nkungen genannt, sexuelle Motive, einsehlieBlieh Fetisehismus und gewisse 
Zusammenh~nge zwischen Taschendiebstahl und Menstruation besprochen. Bevorzugte tter- 
kunftsl~nder der Taschendiebe sind Sfiditalien, Algerien, Spanien, Ungarn und Rum~nien. 
Die Rtickfallgefahr beim Taschendieb ist sehr erheblieh. Die Organisationen werden geschildert 
(Decker, Zieher). Die StrMtaten folgen meist raseh aufeinander; es besteht eine weitgehende 
Gleiehartigkeit der Tat~usfiihrung. Bevorzugt werden Orte, in denen gewisse Mensehenballungen 
vorhanden sin& Die Praktiken werden sehr anschaulich dargelegt, so die Entfernung der Arm- 
banduhr beim Umklammern des Handgelenks (etwa bei der Hilfe beim Aussteigen), das Au~- 
sehneiden der Manteltasche, die Benutzung sogenannter TaschendiebsmEntel, das Herausziehen 
der Brieftasche aus der Hosentasche, die Technik des Diebstahls aus der Handtasche usw. Veff. 
empfiehlt die Einrichtung besonderer Dezernate flit den Taschendiebstahl und die Schulung 
der Beamten, worauf im einzelnen zu achten ist; auch die Tagespresse soil in vern/inftiger Art 
eingeschaltet werden. - -  Die Monographie wird nieht nur yon Kriminalbeamten, sondern auch 
veto Richter, Staatsanwalt und Verteidiger, veto gerichtsmedizinisehen und kriminologisehen 
Gutachter gem und mit Nutzen gelesen werden. B. MU~LL~g (Heidelberg) 

�9 Martu Reieh.Diirr :  Zur  Psychologie der falschen Anschuldigung und falschen 
Selbstbezichtigtmg. (Kriminolog.  Schrif~enr. t t r sg . :  ARMAND )/[ERGEN U. EDGAR 
LE~Z Bd. 7.) H a m b u r g :  V]g. Kr imin~l is t ik  1962. 108 S. DM 16.-- .  

Es handelt sieh um eine lesenswerte Dissertation aus der Psyehiatrischen Klinik in Basel, 
die yon DVKOR geleitet wird. Verf. hebt zun~chst hervor, dab falsehe Anschuldigung und falsche 
Selbstbezichtigung vielfaeh Ehnliche Motive haben und daher gemeinsam untersucht werden 
k6nnen. An Hand des Materials der Baseler Klinik und unter tteranziehung der Literatur wird 
nunmehr systematiseh auf die Genese der falschen Anschuldigung und Selbstbezichtigung ein- 
gegangen. Manchmal handelt es sich um eine sogenannte Notliige: Ein T~ter behauptet ein 
Alibi dadurch, dab er sich selbst eines leichteren Deliktes bezichtigt, das zu gleicher Zeit statt- 
gefunden haben sell. Sehwachsinnige oder Resignierte gestehen mitunter f~lschlich unter dem 
Druck des Beweismaterials, das ihnen vorgehalten wird. Suggestion kann zu falschen Aussagen 
fiihren: In einer Klasse wollten fast alle Kinder mit einem Manne Erlebnisse gehabt haben, 
nur zwei wenig suggestible MEdchen tanzten aus der Reihe. Es kommt gelegentlich aueh vor, 
dab Verwandte oder Freunde eine Tat auf sich nehmen, um den anderen zu decken (altruistische 
Motive). Unter dem Kennwort ,,banale, rationale Motive" wird dariiber beriehtet, dab in frfiheren 
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Zeiten Menschen sich ein Obdach im Geflingnis verschafften, indem sie sich selbst einer straf- 
baren Handlung bezichtigten. Manehe gestehen, wie schon oben erw~ihnt, eine leichtere Straftat, 
um aus der Untersuchungshaft herauszuk0mmen, die wegen einer angebliehen schweren Straftat 
verh~ngt wurde. Manchmal soll dies auch geschehen sein, um sich das Wohlwollen des Unter- 
suchungsbeamten zu versehaffen. Ist ein Gest~ndifis abgelegt, so ist es mitunter dadurch nach- 
tr~glich entkr~ftet worden, dab der Ti~ter weitere strafbare Handlungen gestand, die gar nicht 
stattgefunden batten; er wollte damit erreichen, dal~ man ihm auch das bereits abgelegte Ge- 
st~ndnis nicht glaubte. Es ist auch vorgekommen, dal~ gestanden wurde, wenn der Untersuehungs- 
beamte versicherte, man werde in diesem Falle yon einer Sistierung absehen. Es sind auch falsche 
Anzeigen erstattet worden, um angeblich dem Anzeigenersta~ter entwendetes Gut unbereehtigt 
an sich zu bringen. Um eine ausgesetzte Belohnung zu erhalten, wurden mitunter Unsehuldige 
bezichtigt. Auch Haft, Rache oder Ei]ersucht kommen als Ursaehe yon falschen Anschuldigungen 
in Frage. Geltungssucht und Sensationslust waren in vielen Fi~llen die Ursache yon ausgedehnten 
Selbstbeziehtigungen und yon Beziehtigungen gegenfiber anderen (vielfach Spionageangelegen- 
heiten). Eine psychotische Genese der Selbstbezichtigung oder falschen Anschuldigung liegt vor, 
wenn es sich am Menschen mit depressiver oder maniseher Verstimraung oder mit Zwangsan- 
trieben handelt. Naeh hypnotischen Sitzungen sind gelegentlich Erinnerungst5uschungen ent- 
standen, die zu falschen Anzeigen geffihrt haben. AbschlieBend geht Verf. noch auf anonyme 
Selbstbezichtigungen oder Falschbezichtigungen ein. - -  Die Studie ist ]esenswert, sie wird d~nn 
besonders interessieren, wenn man sieh, sei es ~ls Untersuchungsbeamter, sei es als Gutachter, 
mit Fragen der Selbstbezichtigung oder falseher Ansehuldigung beseh~ftigen rau~; man wird in 
dieser Monographie naeh einsehliigigen Beispielen suehen und sic vielfach auch finden. 

B. M~LLER (Heidelberg) 

Gianluigi  Pont i :  Studio statistico sulla criminalith senile, (Statistisehe Bewertung 
der Kr imina l i t~ t  der Greise.) [Ist. Med. Leg. e Assicuraz., Univ. ,  Milano.] Quad. 
Crim. clin. 4, 145--178 (1962). 

Zur statistisehen Aus~rbeitung wurden die VerSffentlichungen des italienisehen Justizmini- 
steriums yon 1926--1928, die des Zentralinstitutes ffir Statistik yon 1946--1960 und die des 
Annuariums der Justizst~tistik yon 1949--1958 herangezogen. Daraus ergibt sich, dal~ die 
Kriminaliti~t bei Greisen in ~bsolu~er und in relativer Hinsicht sehr niedrig ist. Viele F~ktoren 
'spielen dabei mit, unter anderem die Abnahme der Kriminaliti~t jenseits der dreii~iger Jahre, 
die Abn~hme der k6rperlichen und der geistigen Kr~fte, der geringere Kontakt mit der Gesell- 
scha~t usw. - -  Der Verbreeher ira Greisenalter ist entweder ein Verbreeher yon Jugend auf oder 
wird crst in diesem Alter zum Verbreeher; seine typischen Delikte sind die Sexualverbrechen, 
die verbale Aggression und die leichteren Arten der K6rperverle~zung. Da bei Greisen das Erst- 
Vcrbrechen hiiufiger ist als das Weiterbestehen verbrecherischer Tendenzen yon Jugend an, ist 
Vcrf. der Meinung, dab es sieh in solchen Fi~llen um eine ,,ver~nderte Senilit~it" handelt. 

G. G~oss~ (Padua) 

Naokata  Arai  and  Yoko Shibata: A erimino-ecologieal investigation on ex-convicts 
in  I(-village. (Kriminologisch-Skologische Unte r snchung  tier Strafti~ter yon K-doff.) 
[Neuro-psychiat .  Dept. ,  School of Med., T0ho Univ . ,  Tokyo.] Aeta Crim. Med. 
leg. jap. 27, 83--100 mi t  engl. Zus.fass. (1961) [Japanisch] .  

Studie fiber die Kriminalit~t der BevSlkerung eines abgelegenen japanisehen Dorfes (,,K- 
doff", 3433 Einwohner) fiber einen Zeitraura yon 77 Jahren (242 Straft~ter) hinsiehtlich Alter, 
Geschlecht, Art der Straftat, l~fickf~lligkeit, Entwicklung der Kriminaliti~t und soziologischer 
Gesichtspunkte. Die Besonderheiten des japanischen Meldewesens lassen einen Vergleich der 
Ergebnisse mit europ~isehen Verh~ltnissen nur bedingt zu. H.-B. W V ~ E L ~  

A. Leslie Banks:  Env i ronment :  Physical and social aspects. (Umwelt :  physische 
u n d  soziale Aspekte.) Med. Sci. Law 2, 78--86  (1962). 

Veff. m5chte der wachsenden Erkenntnis fiber die Bedeutung der Umwelt ffir die Entstehung 
der Kriminalitat Rechnung tragen und fordert dazu intensive Forsehung, gute social workers, 
Fachleute zur Behandlung der Abnormen und zur Erziehung der Jugend junge Menschen und 
geeignete Lehrer. Vergleicht die Bedeutung der sozialen Umwelt ffir die Kriminalit~it rait der 
Bedeutung der physischen Umwelt fiir Krankheiten. H.-B. W V ~ L ~ G  (Freiburg i. Br.) 
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Alf red-Johannes  Rangol: Die Straff~illigkeit nach Hauptdeliktsgruppen und Alters- 
klassen 1884 bis 1958, Mschr. Kr im.  S t raf rechts ref  45, 157--175 (1962). 

Verf. hat vor nicht 1anger Zeit eine umfassende Untersuchung fiber die Entwicklung der 
Straff~lligkeit nach Hauptdeliktsgruppen yon 1882--1958 dargestellt und ihre NOlle vor, zwischen 
und nach den beiden Weltkriegen ffir die strafmfindige BevSlkerung insgesamt verglichen. Nun- 
mehr setzt er diese Untersuchung ffir die vier Altersstufen (Jugendliche, Heranwachsende, Jung- 
erwaehsene bis 25 Jahre, Vollerwachsene) fort. Bei den drei jfingeren Klassen hat die Straff/~llig- 
keit - -  ausgenommen gemeingef/~hrliche Verbrechen und Vergehen - -  yon 1954--1958 merldich, 
teilweise erheblich zugenommen, wi~hrend die Straff~lligkeit der Vollerwachsenen in diesem Zeit- 
raum, abgesehen yon Vergehen im Straf~enverkehr, einen l~fickgang aufweist. Am deutlichsten 
ist die Zunahme bei den Jugendliehen. Raub nnd Erpressung stehen hinsichtlieh der Zunahme 
an der Spitze. DaB die Straff/~lligkeit der GesamtbevSlkerung eine Zunahme zeigt, ist allein auf 
die Zunahmeziffern bei den Jugendlichen zurfickzuffihren. Bedenklich ist auch der Anstieg 
der yon Heranwachsenden und Jugendlichen begangenen Sittlichkeitsde]ikte. - -  Allgemein ist 
der Straff~lligkeitsanteil der Vollerwachsenen, soweit ein Vergleich mSglieh ist, heute um 40 % 
geringer als vor dem ersten Weltkrieg und um 25 % niedriger als in der Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen, dagegen ist die Straff/illigkeit der unter 25j/ihrigen seit langem im Steigen begriffen. 
Allerdings sollten auch die strukturellen BevSlkerungsverschiebungen nicht unberiicksichtigt 
bleiben. Untersuehungen fiber die Entwicklung der Straff~lligkeit in Abh~ngigkeit des unter- 
sehiedlichen Altersaufbaues in frfiheren Jahrzehnten und heute und des Zahlenverh/~ltnisses 
zwischen Miinnern nnd Frauen sind bisher noch nicht durchgeffih~ worden. Die alarmierende 
Zunahme der Raub- and Sittlichkeitskriminalit~t bei den Nicht-Vollerwachsenen wird yore Verf. 
der Wohlstandskriminalit~t zngeschrieben. Beachtenswer~ ist die bei allen Altersklassen gfinstige 
Entwicklung der vorsi~tzlichen Angriffe auf Leben und Gesundheit; Mord und Totsehlag, gef~hr- 
liche und schwere KSrperverletzung werden yon allen Altersklassen nicht mehr so oft begangen 
wie in den frfiheren untersuchten Zeitabschnitten. Die Entwicklung der Mord- und Totschlags- 
kriminalit/~t hat yon 1954--1958 keine beunruhigende Anderung erfahren. Die optimistisehen 
Folgerungen, die Verf. aus der Entwicklung der KSrperverletzungs- und TStungskriminalit~t 
zieht, werden allerdings dutch die Raubkriminalit~t, die ebenso wie die SittlichkeitskriminalitKt 
doch aueh in einem Angriff auf die kOrperliche Integrit/~t besteht, nicht unerheblieh beein- 
tr/~chtigt. KO~C~AI) ~s (Karlsruhe) 

Jfirgen B a u m a n n :  Das Verhalten des T~iters nach der Tat. Neue jur .  Wschr. 15, 
1793--1798 (1962). 

Ausgangspunkt der Untersuchung ist das Urteil des BGH yore 9. 2. 1962, wonach bei Bemes- 
sung der wegen Unfallflucht auszusprechenden Strafe der sog. Nachtrunk sch/irfend berficksichtigt 
werden darf (IqJW 1962, 1829). Verf. legt dar, dab bisher die fiberwiegende Auffassung in t~echt- 
sprechung und Schrifftum dahin ging, das Verhalten des Taters nach der Tat nur als Indiz fiir 
die Tatschuld und (oder) die T/s zu werten. Nach einem kurzen ~berblick fiber 
die Reformarbeiten und die Versuche einer gesetzlichen Fassung der wichtigsten Strafzumessungs- 
grfinde setzt er sich kritisch mit der selbst/~ndigen Berficksichtigung des 1XTachtatverhaltens aus- 
einander und warnt vor allem vor einer zu weitgehenden ]~erficksichtigung des Verhaltens nach 
der Tat. Gff~T~[~I~ BI~i~CKI~t:I~ (Heidelberg) 

Marvin  E. Wolfgang, Arlene Kelly and  H a n s  C. Nolde: Comparison of the Executed 
and the Commuted among Admissions to Death Row. (Vergleieh zwischen I-Iin- 
gerichteten u n d  Begnadig ten  un t e r  zum Tod Verurteil ten.)  J.  crim. Law 13ol. Sci. 
53, 301--311 (1962). 

Der Arbeit liegt ein Material yon 439 Fiillen zugrunde. Es handelte sich um m~nnliehe Per- 
sonen, die in den Jahren 1914--1958 im Staate Pennsylvania wegen Mord zum Tod verurteilt 
wurden. Die Untersuchung erstreckte sich auf folgende Merkmale: Alter, Rasse, Beruf, Familien- 
stand, Schwere des Verbrechens, Art der Verteidigung (Amts- oder Privatanwalt). Es ergab sich, 
dab eine Todesstrafe bei Negern signifikant seltener in eine andere Strafe umgewandelt wurde 
als bei Weil3en. Diese 1%ststellung l/~Bt sich nach Ansicht der Verff. nicht mit/dem Gleichheits- 
grundsatz vor dem Gesetz in Einklang bringen; sic kSnnte daher ein klares Argument gegen die 
Todesstrafe sein. G. REI~tfAI~DT (Erlangen) 

Dtsch. Z, ges. gerichtl. ~Ied., Bd. 54 7 
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S. W: Engel:  l 'syehiatriseh-kriminologisehe Ergebnisse einer Konffrel~reise naeh Japan.  
Mschr. Kr im.  Strafrechtsref. 45, 184--192 (1962). 

Im September 1960 land in Tokyo ein Kongre$ tiber Jugendkriminalit~t statt, bei dem 
insbesondere der Strelt bei Gefangenen besprochen wurde; Verf. berichtet tiber Einzelheiten dieses 
Kongresses; unterschieden werden bei I-I~ftlingen folgende StreSarten: 1. Die gesunde Reaktioii 
(die Haft wird auf m~nnliehe und realistisehc Weise akzeptiert, tier H~tftling sucht sich einzu- 
ordnen). 2. Die Aggression (Fluch.tversuche, feindselige Einstcllung gegen die Umgebung, Attacken 
gegen alle und sieh selbst). 3. Die Selbstverteidigung (Neigung zu astheniseher Haltuiig nnd zum 
Selbstvergesseii in tier religiSsen und ktinstlerisehen Sphere; Anstreben einer Kompensation, 
wie Angeberei oder Cliquenbildung oder eigeiiwilliges Einzelg~ngertum). 4. Unf~thigkeit zur An- 
passung (Apathie, Trotz, Erscheinungen psyehogener Pr~gung, wie Mutismus, Abasie usw.). 
Die Prognose soll am besten sein, wenn der H~ftling sich dahin entseheidet, sich zu bessern, bei 
schleehten Znst~nden yon Hypochondrie, Sehuldgeftihl und Selbstmitleid. Konflikte mit anderen 
H~ftlingen pflegen genau beachtet zu werden. Die Resozialisierung soll dutch Psychotherapie 
erreicht werdeii. Die Gruppentherapie wird bevorzugt. Auf dieser Grundlage ist die Korrektional- 
medizin weitgehend ausgebildet. Die Haftanstalten sind Krankenh~user, die allerdings yon Mauer 
und Stacheldraht umgebeii sind. Aus dem weiteren Bericht des Verf. erf~hrt man unter anderem, 
da$ der Vatermord in Japan eine auff~llige Rolle spielt, mail z~hlte 1937 22 und 1956 54 Vater- 
morde. Die Zunahme des Vatermordes wird aus dem Kulturabbrueh um 1945 erkl~rt, die Jugend 
ist amcrikaiiisiert, dies ftihr~ zu einem versch~irften Zusammenprall mit starren, yon Schintoismus 
uiid Ahneiikult getrageneii V~tern. Verf. schl~gt fiir Deutschland, sofern wit IIicht hinter den 
meisten Kulturnationen nachhinken wollen, folgendes vor: 1. Gruppierung in den Gef~ngnissen 
und Erziehungsanstalten nach T/~terart und Deliktschwere mit besserer Heranbildung des Auf- 
sichtspersoiials. 2. Schaffuiig diagnostisch-therapeutischer Zentren, die in der Lage w~ren, Ge- 
richte und Bew~hrungshelfer besser zu beraten. 3. Besserc Zusammenarbeit zwischen Juristen, 
Psychiatern, Psychologen und Soziologen naeh Art eines teamwork. B. 1VIUELLER 

Emil  0t t inger:  Zur mehrdimensionalen Erkli irung yon StraRaten Jugendlieher am 
Beispiel der Novelle , ,Katz und Maus" yon GONTER GRASS. Mschr. Kr im.  Straf- 
reehtsref. 45, 175--183 (1962). 

G~T~I~ GI~ASS sehildert in der Novelle mustergtiltig, wie kOrperliche Abnormit~t zu Koii- 
fliktreaktionen ftihren kann und wie kriminelles Entglcisen sich aus einer psycho-dynamischen 
Fehlentwicldung erklEren l~Bt. G. REI~t~I~DT (Erlangen) 

Selge: Die Jugendstrafe yon unbest immter  Dauer in  der Praxis  der Rechtspreehung 
der Jugendgeriehte und  des Jugendstrafvollzuges. Msehr. Kr im.  Strafrechtsref. 45, 
129--140 (1962). 

Eingangs erlgutert der Vcrf. die einschl~gige gesetzliche Bestimmnng, den w 19 des Jugeiid- 
gerichtsgesetzes. ~ i r  die Verh~Lngung der ,,Strafe yon uiibestimmter Daner" (U.V.) sei cs Voraus- 
setzung, da$ in der Tat des Jugendlichen sch/~dliche Nciguiigeii hervorgetreten seien, die eine 
Jugendstrafe yon hSchstcns 4 Jahren geboten erscheinen lassen und dal~ sich nicht voraussehen 
liel~e, welche Zeit erforderlich sei, um den Jugcndlichen durch den Strafvollzug zu einem recht- 
schaffenen Lebenswandel zu erziehen. Ira folgenden weist der Verf. dann auf die Schwierigkeiten 
hin, die dem erkennenden l~ichter entstehen, aus deneii heraus sich wohl die hSchst unterschied- 
liche Behandlung in der Praxis erkl~Lren lasse. Nieht wird bewu$t eingegangen auf die praktische 
Durchffihrung des Jugcndstrafvollzuges, jedoch darauf aufmerksam gemacht, dal~ an vielen Orten 
~ul~ere Schwierigkeiten einer optimalen Gestaltung des Jugendvollzuges entgegen stiinden. Im 
allgemeineii werde die U.V. vom Jugenstrafvollzug positiv beurteilt. Der hgufig zu hSrende Ein- 
wand, im Jugendvollzug werde der einzelne T~ter gewissermal~en IIur zum Duckm~usertum erzogen, 
vcrliere urn so mehr an Gewicht, je intensiver und individueller der Vollzug gestaltet werden kSnne. 
Die Praxis zeige, dal~ es dem Jugendlichen im allgemeinen night mSglich sei, in den zahlreichen 
Situationen, in die er im Erziehungsvollzug gestellt sei, mit einer st~ndigen ~u$erei1 Anpassung 
tiber eine mangelhafte iniiere Haltung hinwegzut~uschen. Es gelinge meist zu erkennen, ob es 
dem Jugendlichen mit seinem Bemtihen ernst sei. Nicht zu tibersehen sei auch bei der Beurteilung 
der U.V., dal] die Entlassung zur Bew~hrung erfolge. Der entlassene junge Mensch unterstehe 
meist 2 Jahre der Aufsicht eiiies Bewghrungshelfers, dessen Weisungen er sich unterzuordiien 
habe, wenn er nieht den Widerruf der Entlassung ulld die Verbtii3ung der festgesetzten l~eststrafe 
in K~uf nehmen wolle. Im folgenden wird dann an Hand yon Fallschilderuiigen und Statistiken, 
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die im einzelnen nachgelesen werden mtissen, belegt, dab die U.V. sehr wohl ihre Berechtigung 
und ihre Erfolge hat. Nur mfisse sie richtig gehandhabt werden. Besonders interessant erscheint 
unter all den genannten Zahlen, daB die Erfahrung lehrt, dab ein Zeitraum yon 1,6--1,7 Monaten 
im allgemeinen ausreieht, eine erzieherische Beeinflussung der Jugendlichen mit den Mitteln des 
Jngendvollzugs durehzuffihren. GUMBEL (Kaiserslautern) 

Giinter  Blau: Sozialp~dagogische Tendenzen im Btrafrecht der Gegenwart.  Msehr.  
Kr iminalpsyehol .  45, 141--157 (1962). 

Verf. ]egt dar, dab erst auf Grund der heutigen Auffassung fiber das Verh~ltnis des Einzelnen 
zur Gesellschaft und auf Grund der neueren anthropologisehen Forschungen dem Erziehungs- 
gedanken im Strafrecht legitime MSglichkeiten erSffnet wurden. Er zeigt, wie der Gesetzgeber 
sozial-p~dagogisehe Wirkungen hervorbringen kann, und ffihrt dann die konkreten sozial-p~d- 
agogischen Mittel auf, die dem Richter und dem Strafvollzugsbeamten neuerdings zur Verfiigung 
stehen, um den Straff~lligen zu resozialisieren. Absehliel~end geht er auf die nachgehende Ffirsorge 
sowie insbesondere darauf ein, daft die Gesellschaft zu einer sozial-p~dagogisch erwfinschten Ein- 
stellung gegenfiber dem zu resozialisierenden Straff~lligen hingeffihrt werden muB. 

GiiNT~E~ B~i)CKNER (Heidelberg) 

Hans  v. Hent ig:  Inzest  in der Gesehwisterreihe. Arch. Kr iminol .  129, 6 - -12  (1962). 
GrSl]ere Untersuchungen fiber den Inzest besch/~ftigen sich praktisch nut mit dem Hauptfa]l, 

d.h. der Vater-Tochter- bzw. -Stieftochter-Beziehung, und vernaehl/~ssigen weitestgehend das 
Bruder-Sehwester-Problem. Auch die Kriminalstatistik schlfisselt die Tatbest~nde des w 173 
StGB nicht welter auf, so dab Untersuehungen zum Inzest in der Geschwisterreihe sich auf Einzel- 
studien und Einzelf/~lle beschr~nken mfissen. Gewisse Einblicke ergeben die Uberweisungszahlen 
in die Ffirsorgeerziehung; beispielsweise fanden sich bei 45 Knaben und 122 M/~dchen, die als 
inzestgef~hrdet staatlicher Erziehung fiberwiesen wurden, 13 Knaben und 19 M/idchen mit Inzest 
in der Geschwisterreihe. Auch andere Untersuchungen an Verurtellten erbringen nur kleine 
Zahlen, die statistisch nicht verwertbar sind. Das Dunkelfeld ist aus verschiedenen Grfinden 
groB, die Beweisffihrung bei angezeigten Fiillen schwierig. (Von den im Landgerichtsbezirk Cleve 
angezeigten F/~llen yon Blutschande wurden nut 155 abgeurteilt. ,,Das Strafverfahren ist auf 
den schwankenden Boden yon Zeugenaussagen gegrfindet, das Hin und Her emotionellen Durch- 
einanders.") Munches fiber Bruder-Schwester-Beziehungen erf/~hrt man nicht aus der Kriminal- 
statistik, sondern aus psychiatrischen Krankengeschiehten. Znr Aufdeckung kommt es u.U. erst 
dann, wenn Morduntersuchungen famili~re Verwicklungen aufzeigen (Beseitigung der geschw/in- 
gerten Schwester oder ganz a]lgemein die besonders subtile Ermittlungsarbeit bei TStungsdelikten). 
Verf. bringt dann Einzelbeispiele yon Inzest aus dem ~lteren und jfingeren Schrifttnm, auf die 
verwiesen wird. Bemerkenswert h~ufig ist die Initiative der ~lteren Schwester gegenfiber dem 
jfingeren Bruder, begfinstigend wirken enge Wohnverh~ltnisse. In einem Fall verleitete der Vater 
als Voyeur Sohn und Tochter zum Geschlechtsverkehr. Dies zeigt, dab schwere Kuppelei nicht 
nut immer Eigentumsdelikt ist. - -  Noch weniger ist fiber den Umgang zwisehen Schwager und 
Schw~gerin bekannt: die Schw/~gerin muB die Folgen des Ehebruchs zus/itzlich ffirchten und der 
Schwager den Bruder, so dab die Geheimhaltung noeh sorgf~ltiger ist. Besonders hoch diirfte 
alas Dunkelfeld unter Stiefgeschwistern sein, well hier das BewuBtsein der GrSBe des Unrechts 
abgeschw/s ist. DurchUm-sich-Greifen der Einkindfamlliedfirfteder Geschwisterinzest zurfick- 
gehen, an seine Stelle wird aber wohl vermehrt dnrch die Folgen vieler Kriege und die ver- 
st/irkte Seheidungsneigung der Inzest zwischen Stiefgeschwistern treten. Der Reformentwurf yore 
Jahre 1960 verzichtet fibrigens auf die Strafbarkeit des Beischlafs unter Verschw~gerten, das 
MindestmaB der Strafe bei Geschwistern soll aber heraufgesetzt werden. U. V~zLArr ~176 

Wilhe lm Rauchal les:  Der , ,Traunsteiner  Fol terkammerprozeB".  Arch. Kr iminol .  129, 
154--175 (1962). 

Der Verf. bearbeitete den Fall als Staatsanwalt. Der Prozeft spielte ira Jahre 1955. Der 
37j~ihrige, wegen Rfickfalldiebstahls erheblich vorbestrafte Edgar Groth, hatte sich im Keller des 
yon ihm bewohnten Hauses in einem bayerischen Marktflecken einen Geheimraum eingerichtet, 
in dem ein raffiniert konstruierter Folterstulfl aufgestellt war. Nach den Angaben einer Frau, 
die G. als Lockspitzel verpflichtet hatte, hatte er die Absicht, vermSgende Personen in diesen 
Raum zu locken, dutch Folterungen zu erpressen und dann zu tSten. Ihr sei die Rolle eines Lock- 
vogels fiir die ausgew/~hlten m/innlichen Opfer zugedacht gewesen. Naeh der kriminalteehnisehen 
Untersuchung war der Folterstuhl mit einem vielstufigen Spannungswandler verbunden, der es 

7* 
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erlaubte, die Fesselungsketten unter Strom yon 4--125 V zu legen. G. selbst lies sich dahin ein, 
dab er mit der Einrichtung seiner Folterkammer kein Verbrechen, sondern nur eine Pressesensa- 
tion vorbereitet habe. Die Staatsanwaltsehaft konnte aber naehweisen, dab G. bis zu seiner Fest- 
nahme keine Verbindung mit Reportern aufgenommen, dagegen bereits Schritte eingeleitet hatte, 
einenAltmetallh~ndler in das Haus zu locken. Das Sehwurgericht Traunstein sprach G. schuldig, 
als gef~hrlicher Gewohnheitsverbrecher in zwei F~llen versueht zu haben, eine andere Person zur 
Begehung yon im Sinne der w167 255, 249, 251 StGB (Raub und besonders schwere r~uberisehe 
Erpressung) mit Strafe bedrohten Handlungen zu bestimmen und verurteflte ihn zu einer Gesamt- 
strafe yon 5 Jahren Zuchthaus. B ~ o  (Miinchen) 

StGB w 211, 212 (Tiitung ,,aus verschm~ihter Liebe").  Zur rechtl ichen Wfirdigung 
der TStung ,,aus verschm/~hter Liebe".  [LG Aachen,  Ur t .  v. 10. VII .  1962; 2 Ks 
2/62.] Neue jur.  Wschr.  15, 2313--2314 (1962). 

Ein italienischer Gastarbeiter unterhielt ohne Wissen des Ehemannes ein intimes Liebes- 
verh~ltnis rait einer Frau. Die Frau brach das Verh~ltnis ab und verd~chtigte den Gastarbeiter, 
er wo]le sieh einer anderen Frau zuwenden. Am Tage nach dem Zerwiirfnis t6tete der Gastarbeiter 
die Frau durch eine Anzahl yon Messerstichen; wahrscheinlieh war ein erneuter Zank vorange- 
gangen. Das Sehwurgericht verurteilte wegen Totschlags, der BGH verwarf die Revision der 
Staatsanwaltsehaft. TStung aus verschm~hter Liebe brauche nicht aus niedrigen Beweggriinden 
erfolgen, sei also nicht ohne weiteres ein Mord. Als Motive k~men in Frage: Vergeltung und Ver- 
nichtungswillen, verletzter Stolz, Wut fiber die Abweisung, Arger und Entt~uschung, Zorn fiber 
das kalte Verhalten des Partners, z.B. Zerreil]en des Lichtbildes. Unter solchen Umst~nden 
k6nne reine Verzweiflung das Tun des Tiiters lenken. B. MUELLER (Heidelberg) 
Klaus  Tiedemann:  I ta f tung  fiir fiesundheitsbesch~idigungen Geiangener. Neue jur .  
Wschr. 15, 1760--1762 (1962). 

Verf. macht Bedenken gegen das Urteil des BGH yore 18. 1. 1962 (NJW 1962, 1053) geltend, 
in dem die Haftung Sir Gesundheitsbesch~digungen Gefangener behandelt wird. Er betont, ,,dal3 
das besondere Gew~ltverh~iltnis der Gefangenschaft dem Staat besondere Sehutz- und Fiirsorge- 
pflichten auferlegt", und untersucht dann, ob der Aufopferungstatbestand eingreiit. 

Gi)~TH~R B~i~CK~ (Heidelberg) 
Joachim Martens: Verweigerung der Fahrer laubnis  nach Ablauf der Sperrfrist? Neue 
jur .  Wschr.  16, 139--141 (1963). 

Die Zweispurigkeit der Entziehung der Fahrerlaubnis, die teils den Strafgerichten, teils den 
VerwaltungsbehSrden obliegt, ffihrt zu mannigfachen Schwierigkeiten; vielfach verl~Bt sich die 
eine Stelle auf die andere, wodurch sich unliebsame Auswirkungen auf die Ausschaltung unge- 
eigneter Kraftfabrer ergeben. Dabei spielt vor allem die Frage eine Rolle, in welchem Umfange 
die VerwaltungsbehSrde an die Entscheidung des Strafrichters gebunden ist und ob die Verwal- 
tungsbehSrde naeh Ablauf der Sperrfrist yon sich bus die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis 
verweigern kann. I)ureh ein (allerdings noch nicht rechtskr~ftiges) Urteil des Oberverwaltungs- 
geriehts Berlin vom 28.11. 1962 (OVG I B 22.62) ist die Frage erneut in den Vordergrund ge- 
rfickt worden. - -  VerL, Verwaltungsrichter in Berlin, erSrtert die Problematik der Verweigerung 
einer Fahrerlaubnis nach Ablauf der Sperrfrist, die yon einigen Verwaltungsgerichten und Autoren 
gebilligt, yon anderen abgelehnt wird; er neigt offenbar mehr der letzteren ?r zu, r~umt 
aber ein, dal~ die verteilte Zust~ndigkeit zu wenig erfreulichen Ergebnissen fiihren kSnne. Wenn 
nicht die Entziehung der Fahrerlaubnis wieder in vollem Umfange den VerwaltungsbehSrden 
iibertragen werde, so sollte doch mindestens eine Koordinierung der Aufgaben yon Strafjustiz und 
Verwaltung herbeigefiihrt werden. Zu einer LSsung auf Grund des geltenden t~echts kommt Veff. 
nicht. KONRAD H-~NDEL (Karlsruhe) 

Kunstfehler, Xrztereeht, mediziniseh wichtige Gesetzgebung und Rechtsprechtmg 

G. Miibius, M. Konra th  u n d  H. Heinrich: Tiidliche Gasbrandinfekt ionen nach  ~irzt- 
l ichen Eingriffen. [Path.  Ins t . ,  Bez. Krankenh .  u. Bez.- t Iyg.- Inst . ,  Schwerin.] Dtsch. 
Gesundh.-Wes.  17 ,534- -542  (1962). 

Die Autoren berichten fiber vier t5dliche Gasbrandinfektionen nach iirztlichen Eingriffen. - -  
Ein 57jiihr. Pat., der an einer asthmoiden Bronchitis leidet, erh~lt eine intramusknls Injektion 


