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Antigene untersueht. Das Reaktionsbild der Schlangenseren entsprach dem Typ ~' L', w~hrend 
an den Erythrocyten yon E. quadrivirgata, und E. climacophora mittels der Mischzellagglutina- 
tion das H-Antigen festgestellt werden konnte. JU~GWIRT~ (Mfinchen) 

A. Andr~  e t  A. B a e k e n :  D ~ t e r m i n a t i o n  de la  f i l ia t ion apr~s d~c~s de la  m~re.  (Vater -  
s c h a f t s b e s t i m m u n g  n a c h  T o d  de r  Mut t e r . )  [Labor .  d. G r o u p  S~ng. ,  Un iv . ,  L iege . ]  
A c t a  Med.  leg. soc. (Liege) 17, 5 3 - - 5 4  (1964). 

Selten gelingt der Vaterschaftsaussch]uJ~ otme Bestimmung der mfitterlichen Blutgruppen. 
In  einem yon don _kutoren begutachteten Fall heiratete ein Mann die Frau, mit der er schon 
li~ngere Zeit zusammengelebt hatte. Die Frau brachte in die Ehe drei Kinder ein, welehe der 
Mam~ als eigene anerkannte. Nach dem Ableben der Mutter gebar eine der TSchter ein Kind, das 
dem inzestuSsen Verh~ltnis zwischen Vater und Tochter entstammen sol]te. Obwohl die Be- 
ziehung nicht geleugnet wurde, kam es zur Begutachtung, well geriichCweise bezweifelt wurde, 
dab ein Inzest stattgefunden habe. Bestimmt wurden die Blutgicuppen vom Manne, der angeb- 
lichen Tochter nnd deren Schwester. W~.hrend im AB0- und MN-System ein Ausschlu~ nicht mSg- 
lich war, konnte man nach mehrmMiger Bestimmung der Rh-Untergruppen nfit Uberprfifung 
dureh Coombs-Test nicht daran zweifeln, dab der Mam~ als Vater des geschw~ngerten M~dchens 
nicht in Frage kam. Beide waren zwar D-~,  das Miidchen besaB aber zusii.tzlich das Merkmal C 
homozygot (C/C), w~i.hrend dieses dem Manne ganz fehlte (c/c). BACKE (Frankfurt. a. M.) 

O t t o  Tepl i tzky:  Das  V a t e r s e h a f t s g u t a e h t e n  in der  n e u e r e n  R e e h t s p r e c h u n g .  N e u e  
jur .  W s e h r .  18, 3 3 t - - 3 3 6  (1965). 

1. Das OLG Dfisse]dorf hat  in einem Urteil entschieden, dab jetzt auch ein Vaterschafts- 
ausschlul~ auf Grund des Merkmals S vollauf beweiskr~ftig ist. Der BGH hat diese Entscheidung 
gebilligt. - -  Noch wichtiger ist ein Urteil des BGH, das folgendes entscheidet: Falls durch ein 
Blutgruppengutachten ein VaterschaftsausschluB verneint wird - -  ohne dab alle bereits aner- 
kannten Systeme angewandt sind - - ,  muB solch ein Gutachten durch Einholung eines weiteren 
gleichartigen Gutachtens erg.~nzt werden. 2. Durch biost.atische Berechnung auf Grund der 
gewonnenen Blur- und Serumformeln kann die Rechtssprechung auch der Frage eines eventuellen 
positiven Vaterschaftsnachweises Aufmerksamkeit schenken. Verf. regt an, dal~ ein mit diesen 
einschl~gigen Forschungen beschi~ftigter Sachverstandiger in einer den Richtern zug~nglichen 
Form eingehend und konkret dariiber berichten sollte - -  am besten in einer juristischen Fachzeit- 
sehrift. 3. Die Rechtspreehung sollte bezfiglich der Frage des ,,Ausforschungsbeweises" durch 
Gutaehten ge~i.ndert werden. Durch diesen ,,Beweis" ist jahrzehntelang die Einholung yon Gut- 
achten in zahllosen Verfahren verhindert worden. Einzelheiten hierfiber mfissen der Original- 
arbeit entnommen werden, die daffir Beispiele und Begrfindungen bringt. KLOSE (Heidelberg) 

Kriminologie. Gef~ingniswesen, Stra~vollzug 

�9 Kr imina lb io log i sche  Gegenwar t s f r agen .  I-I. 6. Vor t r i ige  bei  de r  X I I .  T a g u u g  de r  
K r i m i n a l b i o l o g i s c h e n  Gese l l schaf t  v e t o  3 . - - 6 .  10. 1963 in  H e i d e l b e r g .  Hrsg .  y o n  
THO~AS W f ~ T E ~ B ~ R G E ~  u n d  JOH_~N~ES I-III~SCHMAN~. S t u t t g a r t :  F e r d i n a n d  E n k e  

1964. 100 S. D M  2 1 . - - .  
In  seinem einleitenden Referat fiber ,,Kriminologie und Strafrecht" regte LACKNER die Ent- 

wicklung eines kriminologischen Forschungsprogrammes gegebenenfalls znsamlnen mit  Ver- 
tretern der Gesetzgebungs- und Strafrechtspraxis an. I~icht zuletzt beruhe der konservative 
Charakter des Entwurfes zur Reform des Strafgesetzbuches auf dem Mangel an gesiehertem 
Wissen fiber Verbrechensursachen, T~terpersSnlichkeit und tats~chlicher Wirkung strafrecht- 
licher Reaktionsmittel. - -  Im iibrigen besch~iftigte sich die Tagung ausschlieBlich mit Fragen des 
Alkoholismus, dessen Formen und Verbreitung WURZB,~CHEa aus soziologischer Sicht behandelte. 
Es bestfinde eine direkte Proportionalifiit zwischen Alkoholkonsum und Einkommen; in den 
USA wfirde Abstinenz als Ausdruck staatsbfirgerlicher Verantwortlichkeit geachtet; Erfolgs- 
kontrollen yon Therapiemal~nahmen w~iren erforderlich. - -  WrESE~ widerlegte die Ansicht, 
Alkoholdelikte seien durch besondere Rohheit oder Gewaltt~tigkeit gekennzeichnet und stellt 
die mehr individuell-akzentuierte I)elinquenz des ji~ngeren Impulsivt~ters der Kriminalit~it des 
trunksfichtigen Defektt.~ters gegenfiber. - -  Vor Fehlinterpretationen yon Rauschtaten auf 
Grund tiefenpsychologischer Analysen warnte H I n S O H ~ N .  An Hand kasuistischer Beispiele 
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wurde die retrospektiv of sehwierige Different ialdiagnose akuter Alkoholpsyehosen besprochen. 
- -  Die Frage der Zurechnungsfs des Rauscht~iters diskutierte DElCWORT, als Voraus- 
setzung einer gereehten forensischen Beurteilung miisse an der sorgf~ltigen Differenzierung yon 
pers6nlichkeitsgepr~igtem ,,einfaehen", narkoses ,komplizierten" und epilepsieverwand- 
tern ..pathologisehen" l~usch  festgehalten werden. - -  V_~ I)ER HOIST referierte gute Beein~ 
flussungsm5glichkeiten bet den ,versklavten '~ im Gegensatz zu den ,,sfiehtigen" Trinkern. In 
der Behandlung k~me es a.uf das Zusammenwirken mediziniseh-dekonditionierender, sozio- und 
psyehotherapeutiseher MaBnahmen an, das Auftreten depressiver Verstimmungen nnter der 
Therapie diirfe nieht fibersehen werden. - -  Die komplizierte ~Veehselbeziehung yon Alkohol- 
wirkung und Straffiilligkeit sowie die Bedeutung der Pers6nliehkeitsstruktur ffir deliktisehes 
Verhalten hob WAG~ER hervor und betonte, der Alkoholismus k6nne heute nicht mehr als tiefere 
Ursaehe der Sittliehkeitsverbreehen angesehen werden, obwohl er ffir das Zustandekommen 
dieser Handlungen und deren Mal~losigkeit oft entseheidend set. - -  Das Heft, dem eine Wiirdigung 
f fir KRETSCtI~IER durch die Herausgeber vorangestellt ist, vermittelt  dem l~'iminologiseh In- 
teressierten ein umfangreiches Untersuchungsmaterial und wertvolle Anregungen. 

C.~BA~IS (Berlin) 
�9 P ie r re  Morel  e t  P ie r re  Bouve ry :  Aspects  an th ropo log iques  et soe iopa th iques  de d ix  
assass insgui l lo t in6s  au  X I X e  steele, dans la r6gion lyonnaise .  Pr6faee  de  E.  LOCARD. 
(Coll. de  M6d. Idgale.) (Ant .hropologisehe u n d  Soz iopa tho log i sehe  S t u d i e n  an  10 ge- 
kSp f t en  V e r b r e e h e r n  aus d e m  19. J a h r h u n d e r t  i m  Geb ie t  y o n  Lyon . )  Pa r i s :  Masson  
& Cie. 1964. 84 S. m i t  Abb.  F 9.50. 

VerI. berichtet fiber die Lebensgesehiehte yon 10 M6rdern, die in der Region yon Lyon im 
vorigen Jahrhmldert  zum Tode verurteilt und gek6pft wurden. Ein groBer Teil der Arbeit ist 
anthropologischen Studien gewidmet. Die K6rpermage, insbesondere die des Sch~tdels wurden 
analysiert. Unter diesen T~tern fand sich keiner, der den yon LO~rBROSO eharakterisierten Typ 
des Kriminellen verk6rperte. Were1 man davon absieht, dag der Stirndurchmesser dieser 10 Per- 
sonen iiberdurehschnittlich grog war. entsprachen die M6rder morphologiseh dem Durehsehnitts- 
typ jenes Gebietes und je.ner Zeit. Die Methode des graphisehen Profilvergleichs zeigte jedoeh 
nnter 9 Fallen 4real eine Ubereinstinmmng. Verf. finder dureh seine Untersuehung die Meinung 
best-~tigt, dab ,,der M6rder" morphologisch keine besonderen Ke~mzeichen besitzt. Mangelnde 
Anpassung, Verlust der sozialen Einordnung und das Fehlen familiS~rer Bindungen konnten 
als ,,eriminotrope" Faktoren aufgezeigt werden. Beim Fehlen des morphologiseh erkennbaren 
Verbrechertyps waren es endogene Determinanten, die diese Minner in uralten affektgeladenen 
Ko~ffliktsituationen zu Verbreehern werden Iiegen. It. LEITKOFF (Freiburg i. Br.) 
�9 J a c q u e s  I t o c h m a n n :  La re la t ion  c l in ique  en mi l i eu  p6ni tent ia i re .  Pr6faee  de  
M. C o u N .  (Coll. de  M6d. l~g. e t  de Toxicol .  m4d.)  (Kl in i sehe  K o n t a k t e  i m  Mil ieu  
des  S t ra fvo l l zugs . )  Pa r i s :  Masson  & Cie. 1964:. 124: S. F 2 0 . - - .  

Der Verf., Assist.ent am Institut ftir geriehtliehe Medizin und Kriminologie der Univ. Lyon 
nnter Prof. RocgE, hat in den Jahren ]961/62 im Rahmen einer grSBeren kriminologisch- 
gefiingnis~irztliehen Erhebung (CoL~N, M. : Etudes de Criminologie Clinique, Masson Paris 196~=) 
Beobaehtungen gesammelt, welehe die psyehologische Ausgangssituation der _~rzt/Patient- 
Kontakte im Milieu des Strafvolhugs zum Gegenstand haben. An Hand einer t~eihe yon Fall- 
beispielen werden die ,,Rollen" umrissen, welche dem Kliniker durch die institutionellen Be- 
dingnisse ,.aufgezwungen" werden. Der konstellative EinfluB persSnlieher Affekte des Kranken 
auf der einen, aber aueh des Arztes auf der anderen Seite wird als richtunggebender Ausgangs- 
punkt der Konsulta.tion definiert und danaeh eine Tetralogie kliniseher Aktionsbasen er6rtert: 
1. Die ,.theatralisehe Relation" als Summe der oft ineinanderfliegenden Symptome yon Simula- 
tion, Aggravat.ion, neurotisehen und organischen Funktionsst6rungen, denen tiefenpsychologiseh 
jedenfalls die Tendenz gemeinsam ist, ein Engagement des Arztes durch artefizielle Dramatik 
zu bewirken. 2. Die ,,zivile Relation", wobei die Begegnung des H~iftlings *nit dem Arzt ffir ihn 
wesentlich das Geffihl wiedergewonnener personaler Intimit~it und Kontakte mit der Aul3enwelt 
beinhaltet. 3. Die ,,moralisehe Relat.ion"; der Arzt wird in den Kampf des Hfi.ftlings mit seinem 
individuellen Sehuldvorwurf und -geffihl einbezogen, er spielt die Rolle des Antidots gegen Straf- 
vollzug und Schuldbewul~tsein oder wird zum Objekt masoehistischer, anankastischer oder 
soziologiseher Unterwerfnngsgeffihle. Bet manchen Invertierten repr~sentiere das Schuldgeftihl 
alte Kastrationsangst, ihre Flueht in die Krankheit set Ausdruek der Suehe nach einem l~echt- 
fertigungsgrund. 4. Als ,orale Relation" schlieBlieh wird jene Ausgangssituation bezeichnet, in 
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weleher der Arzt dem kranken I-I/iftling zum Mutter- oder Ammensymbol wird, als Schutz- 
person iiberhSht und mit intestinalen oder Inanitionssymptomen zum Mitleid gezwungen wird. 
Die Psychoanalyse fiihre in diesen t'iillen zur Freilegung ,.orodigestiver Archetypen", welche 
die grztliche Konsulta~ion Ms ,,therapeutische Milch" symbolisierten. - -  Wichtig fiir alle Pa- 
tientenkategorien sei, ihnen das Gefiihl des menschlichen Betreutseins zu vermitteln, wobei 
sich im einzelnen aber doch definierte Verhaltensschemata f/ir den Arzt ergeben: Weder kann 
er sich (nach dem Vorwort yon COLZ~) in die Attidude der distanzierten Amiisiertheit, noch in 
jene der wohlwollenden Neutralitgt zurfickziehen, sondern hat  stets die Rolle des verst~indnis- 
vollen Helfers mit der moralischen Unterstiitzung des soziologischen Strafanspruchs zu verbinden. 

BERG (Miinchen) 
I n k e r i  An t t i l a :  [Tber tTrsaehen der Kriminal i t~i t  im  W o h l f a h r t s s t a a t .  [S taa t l .  K r i m i n o l .  
Ins t . ,  He l s ink i . ]  Msehr .  K r i m .  S t r a f r ech t s re f .  47, 2 5 2 - - 2 5 8  (1964). 

Aueh Finnland gilt als ,,Wohlfahrtsstaat", in welchem die BevSlkerung einen angemessenen 
Lebensstandard hat  und die Gemeinschaft eine soziale l~firsorge gew~hrleisten kann, so dal3 die 
BevSlkerung im ganzen mit ihrer Lage zufrieden ist. Verf. untersucht, wieso ein als Kriminalitgt 
zu wertendes Verhalten gegen die Normen auch im Wohlfahrtsstaat auftreten kann. Um eine 
Erkliirungsgrundlage fiir die Kriminalitgt zu erhalten, miissen allerdings die einzelnen l%rmen 
der Kriminalit~t gesondert betrachtet werden, da die Ursachen unterschiedlicher Art sind. Mord, 
Totsehlag und K6rperverletzung mit  Todesfolge haben im ~'innland der Nachkriegszeit eine 
gleichmiiBig fallende Tendenz gezeigt; gegeniiber der Zeit vor 30 Jahren ist die Verh~ltniszahl 
yon 111 je Million Einwohner auf nur noch 18 gesunken (Schweden: 12). Dagegen ist die Zahl 
der Eigentumsdelikte in st~ndigem Steigen begriffen. Mangel und Elend kSnnen im modernen 
Wohlfahrtsstaat nicht nur die Ursache fiir diese Tatsache sein. Die allgemeine ~nderung der 
Lebensverh/~ltnisse kann sich ~uswirken, doch sind noch intensive Studien erforderlich, um die 
einzelnen Faktoren zu ergriinden. In  Betracht kommen insonderheit die fortgesetzte Verstgdte- 
rung und Industria]isierung der BevSlkerung, die steigende Mobilitiit., verlgngerte Freizeit, 
stgrkere Versuchung durch giinstige Ge]egenheiten (Selbstbedienungsl~den, Mfinzautomaten, 
unverschlossen abgestellte Kraftfahrzeuge), das ganz allgemein vermehrte Bediirfnis naeh Geld, 
das umfangreiche Warenangebot, verbunden mit Reklame und Anreiz zum Erwerb; lgl~t sieh 
das durch ~fassenbeeinf]ussung und Reklame gesteigerte Verlangen, bestimmte Giiter zu erwerben, 
nieht legal befriedigen, so verstgrkt sich der Druck in II.ichtung auf ungesetzliche ErwerbsmSglich- 
keiten. Ein allgemein enthemmender Umstand scheint auch zu sein, dab Eigentumsdelikte 
hiiufig gegeniiber anonymen Eigentiimern (unter anderen Konsumgesellschaften, Warenhiiuser, 
Versicherungen u. a.) begangen werden kSnnen; die Zahl der Eigentumsdelikte gegenfiber Einzel- 
personen ist demgegeniiber r~eklgufig. Neben den klassischen Delikten (Diebst.ahl und Raub) 
spielt aueh die ,,White-eollar-Kriminalitgt" eine bemerkenswerte tlolle; sie wird yon Angeh6rigen 
der Mittel- und Obersehicht begangen und bezieht sieh vorwiegend auf das Gesehiiftsleben. Die 
White-eollar-Kriminalitgt der mittleren und hSheren Gesellsehaftsklassen entspricht den anderen 
Eigentumsdelikten der iibrigen Gesellschaftsklassen. Es ist nieht zuverlassig feststellbar, ob die 
White-eollar-Delikte (wie Bewirtsehaftungs- und Konkursdelikte, Sehmuggel, Bestechung, 
Steuerhinterziehung, gewisse Formen des Betruges) tatsgehlich im Wohlfahrtsstaat zugenommen 
haben; gleiehzeitig hat auch die Zahl der potentiellen T~iter durch die -~nderungen in der Gesen- 
sehaftsstruktur zugenommen, so dab sich sehon hieraus elne Steigerung der entsprechenden 
Delikte ergibt. Neben den Eigentumsdelikten spielen im Wohlfahrtsstaat noch andere Formen 
der Kriminalitiit  eine Rolle; die Verkehrsdelikte umfassen bei manchen Jahrgiingen die H/i.lfte 
bis zwei Drittel der gesamten Kriminalitat. Die Verfeinerung der verkehrsrechtliehen Normen 
bringt eine Zunahme der Verst6ge, meist fahrlassige, mit  sich. Absehliegend gibt Verf. einige 
kurze Himveise znr vorbeugenden Bek~impfung der Kriminalit/~t. F6rderung der kriminologischen 
Arbeiten zur Untersuchung der Kriminalit-5,tsursachen ist erforderlich. KONn_~D HXNDEL 
H a n s  D a h s :  Die k le ine  S t r a fp roze6re fo rm.  Z u m  S t r a fp rozeg '~nde rungsgese t z  y o r e  
19 .12 .  1964 (BGBI .  1964I  1067). N e u e  jur .  Wschr .  18, 8 1 ~ 8 6  (1965). 

Am 1.4. 65 ist das StrafprozeB~nderungsgesetz in Kraft. getreten, das die Stellung und die 
Interessen des Besehuldigten in den Vordergrund riickt und demgemgg seine Position und die 
des Verteidigers st~irkt. Ob das Gesetz wirklich dem allgemeinen Wohle, insbesondere dem des 
gesetzestreuen und yon der Kriminalit.~it bedi'ohten Staatsbiirgers, dient, wird abzuwarten sein, 
erscheint aber nach dem ersten Eindruck zweifelhaft. Verf., ein bekannter und hervorragender 
Verteidiger, sieht das Gesetz naturgeln~B ~us der Perspektive des Rechtsanwalts und begr/iBt es, 
auch werm er darin nur einen Anfang neuer Tendenzen sieht. Das kommt insbesondere in der 
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Kri t ik an denjenigen :4nderungen zum Ausdruck, die nach seiner Auffassung noch nicht  weit 
genug gehen. Er  gibt im fibrigen eine mnfassende Darstelhmg der wesent.lichsten Teile des Ge- 
setzes, insbesondere der neuen Vorschriften fiber die Untersuchungshaf~, tiber das neu eingeffihrte 
SchluBgeh6r. fiber die Rechte des Verteidigers, die Belehrungspflicht gegenfiber dem Beschuldig- 
ten  vor Beginn der Vernehnmng, die ErSffnung des Hauptverfahrens  und  einige weitere Punkte,  
ohne dal~ bei dem Umfang des Gesetzes dessen ganzer Inha l t  dargestellt werden k6nnte. Die 
Vorschriften fiber den Sachverst~indigen, fiber k6rperliche und  psychiatrische Untersuchungen 
und  fiber die gerichtliehe Leichen6ffnung werden yore Strafprozel]~inderungsgesetz nicht  berfihrt. 

K. H'~NDEL (Waldshnt) 

F.  Cheva l l i e r :  Le d@lit d ' a b s t e n t i o n  f au t ive .  A r c h .  I n s t .  M@d. l@g. soc. Li l le  1963,  3 8 - - 9 9 .  

W l a d i m i r  E l i a s b e r g :  G u t a c h t e n  in  e i n e m  S i t t l i e h k e i t s p r o z e ] .  h f sch r .  K r i m .  S t r a f -  
r e c h t s r e f .  48, 2 1 - - 3 5  (1965). 

An Hand  einer Fallstudie - -  aus der sich leider weder der angebliche Tatablauf,  noch das 
Alter der betroffenen M~idehen ergibt - -  wird Praxis und Theorie der Beurteilung kindlieher 
Zeugenaussagen im SittlichkeitsprozeB besprochen und  die Brauchbarkei t  experimente]l-psyeho- 
logischer Methoden bei Glaub~irdigkei tsuntersuchungen hervorgehoben. - -  Der Autor  kritisiert  
die frfiher fiblichen ,,Stilprotokolle" der Kriminalpolizei, deren Werk vor allem das , ,Tatbestand- 
m~Bige" der kindliehen Aussage sei. - -  Aul3erdem w~ren Einwirkungen durch die El tern - -  etwa 
bei Zivilansprfichen - -  aber auch dnrch anonyme und nieht~nonyme Miterzieher: Wohnmilieu, 
Zeltungslekt~ire, Kino, StraBe usw. zu berficksichtigen. - -  Eine fast w6rtliche Reproduktion 
frfiherer Aussagen besage allein - -  besonders bei eidetiseher Ver~nlagung - -  nichts darfber ,  ob 
es sich nm ein tats~cMiches Vorkommnis oder nur  um die Wiederg~be der ersten eigenen Ein- 
lassung handele, zmnal die Feierlichkeit des Gerichtssaales das Kind ohnehin ermuntere,  eine 
einma] eingenommene Position beizubehalten. - -  In  den Ausffihrungen fiber die M6glichkeit einer 
T~terschaft, die entweder aus der , ,psychophysischen Konst i tu t ion"  des Beschuldigten kausa] 
abgeleitet, abgelehnt oder aus dem Vorhandensein bzw. der Abwesenheit  einer ,psychosexuellen 
Si tuat ion" erschlossen wird, m6ehten ~ i r  dagegen eine mch t  ungef~,hrliehe Kompetenzfiber- 
schreitung des medizinischen Saehverst~indigen in foro erblicken. - -  Insgesamt mfissen jedoch 
die Ausffihrungen des Autors, die auf langj~ihrigen eigenen Forschungsergebnissen beruhen, 
dort  Beachtung beanspruchen, wo entsprechende Zeugen~ussagen arts einer unl~'itisehen Ein- 
stellung zum Kinde fibersehiitzt oder ungeprfift f ibernommen werden. CABA~IS (Berlin) 

P i e r  A n g e l o  Aeh i l l e :  T e c n i e h e  di g ruppo  con  g i o v a n i  d e l i n q u e n t i .  ( G r u p p e n t e c h n i k  
bei  j u g e n d l i e h e n  V e r b r e e h e r n . )  Q u a d .  Cr im.  d i n .  6, 3 2 3 - - 3 4 8  (1964). 

Unt.er ,Gruppen techn ik"  ist der Eingriff yon Erziehern und Therapeuten zu verstehen, der 
sich nieht  dem Einzelnen, sondern einer Gruppe als Ganzes mit  allen ihren gegenseitigen Be- 
ziehungen zuwendet und  diese benfitzt, um den Verbrecher auf ak t ivemWege wieder der mensch- 
lichen Gesellschaft zuzuleiten. - -  Verf. berichtet  hier fiber die Erfahrungen,  die er in einem Er- 
ziehungsinsti tut  ffir jugendliche und junge Verbrecher in Boscovflle ( 3 Ion t r~a l - -Kanada )  
sammeln konnte. - -  Es handelt  sich um 17--20j~ihrige Verbrecher, die zum Tell rfickfiillig geworden 
waren oder die rficld~.llig geworden wiiren, werm man sie sich selbst fiberlassen h~t te ;  diese 
jungen )Ienschen leben in Gruppen yon 15 zusammen; jeder yon ihnen wird yon einem Erzieher 
iiberwacht, der mit  jedem einzelnen spricht. Mit dem therapeutischen Team trifft  die Gruppe 
eimnal in der Woche zusammen; alle Unterhal tungen und  Bespreehungen werden auf Ton- 
b~indern aufgenommen, die sodann im<, Centre de Recherches en Relations Humaines)~ der Uni- 
versit~it zu Montrdal aufbewahrt  werden. - -  Wie aus den gesammelten Beobachtungen hervor- 
geht, durchl~uft jede Gruppe 3 Phasen:  Die erst.e Phase ist yon einem Verhal ten gekennzeichnet, 
das dem der spontanen , ,Gang" entspricht;  Erzieher und  Therapeuten werden als Vertreter  der 
menschlichen Gesellschaft angesehen und als solehe verachtet  und verp6nt ;  in dieser Phase wS.re 
jede Gewalt, t a t  m6glich, da die Gruppe nur  ihre negativen Seiten zeigt und  herauskehrt ;  es 
mfissen daher neue Lebensweisen gezeigt und besprochen werden. - -  In  der 2. Phase beobachtet  
man eine Spaltung in zwei Untergruppen:  Einige beweisen ibre aktive Mitarbeit  an der ~Vieder- 
erziehnng, die anderen verbleiben welter in ihrer antisozialen Hal tung;  hier handelt  es sich vor 
allem darum, die Spal{~ung zu fiberwinden und das ist mSglich durch sportliche, kulturelle und 
soziale T~itigkeiten; auch die Einffihrung eines neuen Mitglieds in die Gruppe kann  wertvoll sein. - -  
Die 3. Phase ist. yon einer positiven Zusammenarbei t  aller Gruppenangeh6rigen gekemlzeichnet; 
alle auch noch so individuellen Probleme werden als allgemeine Probleme erlebt und  es wird 
m6glich, zum mindesten ihre Dsmamik zu analysieren; auch kommen die Probleme hinsichtlich 
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der Beziehungen zu den Eltern und zur gesamten Umwe]t zur Sprache; in dieser Phase stellt die 
Gruppe eine positive Stfitze dar, so wie in der 1. Phase die Gruppe eine negative Bedeutung der 
Umwelt gegenfiber hatte. G. GROSSER (Padua) 

H .  F i o r e n t i n i :  Cont r ibu t ion  i~ l '~ tude  s ta t i s t ique  de vol  pathologiclue.  (S t a t i s t i s che r  
B e i t r ~ g  z u m  p a t h o l o g i s c h e n  D iebs t ah l . )  [Sot .  Mdd. Lgg. ,  10. I I .  1964.] Ann .  M~d. 
lgg. 44, 2 8 2 - - 2 8 8  (1964). 

VerL berichtet fiber 97 Eigentumsti~ter - -  darunter 20 Frauen und 77 5ignner - - ,  die er 
aus 1380 psychiatrischen Gutachten ffir das Appellat.ionsgericht in Aix en-Provence ausgelesen 
hat. Bei der Gliederung nach dem Lebensalter sieht man die gr6~te Hgufigkeit im 2 ,  3. und 
4. Lebensjahrzehnt (59 F~lle) : Sie wird damit erklgrt, dal~ die Geisteskrankheiten nnd -st5rungen 
bereits im friihen Lebensalter auftr~ten. Unter den verschiedenen Diebstahlsarten fiberwiegen 
die einfachen Diebs~iihle (42); es folgen dann die Transportdiebst~ihle (14), Schaulensterdieb- 
st~hle (13) und Zimmerdiebstghle (10). Die TgterpersSnliehkeiten litten an Oligophrenie (17), 
Sehizophrenie (12), Epilepsie (15), Alkoholismus (12), Psycho- oder Charakteropathie ( ~  D~s~qui- 
libres graves) (21). Verwirrtheitszust-~nden (7), Delirien (3), Cyelophrenie (4), Demenz (3). Drei 
weitere F~ille waren nich~ zu klassiiizieren. - -  Verf. hebt, hervor, dal] Diebst~ihle unter Geistes- 
kranken nnd -gestSrten weniger hiiufig seien als andere Deliktsarten wie Mord und Totschlag, 
Sittlichkeitsdelikte, K6rperverletzung und Landstreieherei. Diebst~ihle wfirden zwar haufiger 
yon M~innern als yon Franen begangen, doeh weise das Verh~iltnis 4:1 im Vergleich zu anderen 
Deliktsarten ant eine gewisse ~Yiehtigkeit der weiblichen Beteiligung hin. Im weiteren teilt Verf. 
mit, dal~ nnter seinen 97 F~illen kein einziger Fall yon typischer Kleptomanie vorgekommen sei. 
Die Ausfiihrung eines Diebstahls sei bei Psycho- oder Charakteropathen, Oligophrenen und 
Alkoholikern stets ein bewul~ter, zweckgerichteter Vorgang. Der Diebstahl im Unterbewtd3tsein 
begangen sei ausgesprochen selten. Die schwersten pathologischen Diebstahlsformen seien zwar 
selten, wfirden aber vor allem bei Verwirrten, Cyclophrenen (Manischen). Dementen, Paralytikern 
und Deliranten beobachtet. SchlieBlich sind die selteneren Formen des impulsiven Diebstahls 
in einer kurzen Kasuistik dargestellt.. ~hLL_~C~ (T~lbingen) 

A u s t i n  T.  T u r k :  Prospec t s  for  theor ies  of c r i m i n a l  behav io r .  (Ver i f i z i e rungsauss i eh ten  
ffir  T h e o r i e n  f iber  k r imine l l e s  Ve rha l t en . )  J .  c r im.  L a w  Po]. Sei. 5 5 , 4 5 4 - - 4 6 1  (1964). 

Bezugnehmend ant ein Konzept der Kriminologie als Wissenschaft besch~iftigt sich der Verf. 
mit  dem Studium des Verbreehens als solehem - -  wie er ausdriicklieh betont - - ,  ohne sich mit 
der Kontrollierbarkeit oder -A_nderungsmSglichkeit jenes Verhaltens zu befassen, das in mancher 
Rechtspreehung die Bezeichnung ,,kriminell" findet. Mit der Zielsetzung, den :Beweis gegen die 
Annahme zu erbringen, dab Verbreehen eine bestimmte Verhaltensklasse, ja eine Unterkategorie 
des mensehlichen Verhaltens fiberhaupt darstellt, und darfiber hinaus die Auffassung zu wider- 
legen, dab ffir die Kriminalisten die ~I5glichkeit besteht, Theorien aufzustellen, auf deren Grund- 
lage ein kriminelles Verhalten yon einem nieht kriminellen zu unterseheiden w~re, stellt sich der 
Verf. Fragen wie: Ist Verbrechen ein Verhalten ? Gibt es fiberhaupL kriminelle Typen ? Besteh~ 
Holinung auf Integration der Theorien fiber ,,Verbrechen" und ,,kriminelles Verhalten?" Er  
setzt sich in diesem Zusammenhang mit den fibereinst.immenden und gegenteiligen Auffassungen 
der einschl~igigen Literatur auseinander und kommt zu dem Ergebnis, da[~ es irrefiihrend und 
verwirrend ist anzunehmen, Theorien fiber kriminelles Verhalten in der Praxis mit Erfolg an- 
wenden zu kSnnen. ARBAB-ZADEIt (Dfisseldorf) 
I t a n s - G e o r g  3Iey:  Die u  des Ri iekfa l l s  im in tu i t iven  und  im  s ta t i s t i sehen  
P r o g n o s e v e r f a h r e n .  Mschr .  K r i m .  S t r a f r ech t s re f .  =~8, 1 - - 1 2  (1965). 

F. I'~[EYER hat ein Prognosesehema ffir Jugendliche ausgearbeitet, das ~hnlich wie das yon 
SCttIEDT, nach einem Punktsystem durchgef[ihrt wird (Kriminologische Untersnchungen, 
herausgegeben yon v. WEBER, Heft  6, Bonn 1956). Verf. fiberpriifte an Hand seines Materials 
(etwa 500 F~lle) die Prognosen und kam zu dem Ergebnis, da]  sie in 11--19 % der F~ille unrichtig 
waren. Verf. mSchte au~ Anwendung der intuitix~en Methode unter Zugrundelegung.der Menschen- 
kennt.nis nnd Erfahrung der Untersueher nicht verzichten und warnt vor einer Ubersch~tzung 
des Wertes der Prognosetafeln. B. s (Heidelberg) 

l~ ieha rd  3Ie tzger :  Arbe i t shaus  fiir  unverbesse r l i ehe  Asoziale.~ N e u e  jur .  Wsehr .  17, 
1709- -1710  (1964). 

Verf. vertr i t t  die Ansicht, dab die Einweisung Asozialer keinen Strafcharakter bekleiden 
dart, da sie in den meisten F~illen nieht schuldangemessen ist, demnach gegen das im GG ver- 
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ankerte Freiheitsrecht verstoSen wiirde. Die Unterbringung eines Bettlers oder einer Dime in 
einem Arbeitshause ist also lediglich als Besserungsmit.tel zul~ssig und nicht, zum Schutz der 
Allgemeinheit., die ja durch diese t_?bertretungen (z. B. Betteln. Prostitution) weniger gef~ihrdet 
als bel~istigt ist. Daraus zieht. Verf. den SchluS, dab es zwecklos istb, einen alten ,Gewohnheits- 
bettler" wiederholt zu 4 Jahren Arbeitshaus zu verurt.eilen, wenn man keinen Anhaltspunkt 
for eine mSgliche :Besserung des T~ters hat. Auch ein asozialer Bettler hat ein Anrecht auf Frei- 
belt. Dagegen sieht er als durchaus gerechtfertigt an, junge, noch erziehbare Tater in ein Arbeits- 
haus einzuweisen. 1~. HART~r.~ (Homburg/Saar) ~ 
Kenichi  I tashimoto and  Kokichi  Higuchi:  Nakano Prison as a demonstrat ion center 
of classification. (Das Na.kano-Gef/ingnis ais Muster eines Klassifizierungszentrums.) 
Acta. Crim. Med. leg. jap. 30, 182--185 (196~). 

Seit 1957 wird das Nakano-Gef~ingnis. alas eine Normalbelegungsf~higkeit yon 1200 Insassen 
hat. als Klassifizierungszentrum verwendet. 600 Strafgefangene werden naeh ihrer Einlieferung 
beobacht.et, um sic klassifizieren und danach den weiteren Strafvollzug einrichten zu k5nnen; 
weitere 600 St.rafgefangene werden im Rahmen eines besonderen Erziehungsprogramms behan- 
delt. Fftr diese besonderen Aufgaben stehen 2 Psychiat.er, 4 -~rzte, 3 medizinisehe Hilfsarbeiter 
und 14 Psyehologen zur Verfiigung. Von 1957--1963 sind nahezu 14000 Insa.ssen begutachtet 
worden. Die erste Gruppe wird yon m~innlichen Erstbestraften oder geringer Vorbest.raften 
gest.ellt, die mehr als ein Jahr Gef-~ngnis zu verbtil]en haben. Die Untersuchung erst.reckt sich 
fiber 60 Tage, davon 15 Tage allgemeine medizinisehe und psychologiscim Untersuchung. 35 Tage 
Beobachtung des Verhaltens und der Einordnung, 10 Tage ffir die absehlieSende Begutaehtung. 
Je nael~ dem Ergebnis folgt die Zuweisung innerhalb des Strafvollzuges und die Festlegung des 
Erziehungsprogramms. Die Einteilung erfolgt in 8 Klassen, von denen die Leiehterziehbaren 
(3596) und die Nicht-Leiehterziehbaren (5971) die grSl~ten Gruppen darstellen. Psyehiatriseher 
Betreuung bedurften 87, ~irztlieher Behandlung 72; langzeitige Gefangene (104) und jugendliehe 
Leieht.erziehbare (183) wurden ebenfalls ausgesonder~. Es blieb dann noeh eine gr5$ere Gruppe 
yon 3571 Leiehterziehbaren unt.er 25 Jahren, flit welehe das Naka no-Gef-~ngnis als Versuchs- und 
Musterstrafanstalt dient. Diese letztere Gruppe wird erzieheriseh betreut, erh~lt eine Berufs- 
ausbildung und wird psyehotherapeutiseh behandelt. Mit den Bew~hrm~gshelfern, die f~ir die 
Betreuung naeh der Haftentlassung zust~ndig sind, wird eng zusammengearbeitet.. [Tber die 
Erfolge dieses Syst.ems verm5gen Verff. noeh keine b[indige Antwort zu geben. 

K. HiNn~n (Waldshut) 
Giorgio Leggeri: Aspetti antropoanalit ici  della criminalit~ e del carcere. (Anthropo- 
logische Aspekte der Kriminal i t / i t  und  des Strafvollzuges.) [C!entro di osservazione 
Roma-Rebibbia . ]  Quad. Ci~n. chn. 6, 4A5--424 (1964:). 

Auf der Grundlage kliniseher Untersuehungen auf dem Gebiete der Kriminologie versucht 
der Verf., allgemeine Grunds~tze f[ir die Aufkl~irung und Erforsehung des kriminellen Verhaltens 
Straff~illiger und ihrer Umwelt im Strafvollzug aufzustellen. Dabei wendet er sein Augenmerk 
vor allem den langzeitigen Strafanstaltsinsassen zu. Wesentliehe praktische Erkenntnisse vermag 
die Studie jedoch nieht zu vermitteln. K. H:~D~L (Waldshut) 

Hans - Joach im Seeler: Umfang unr Grenzen des Gnadenrechts. Mschr. Kr im.  Straf- 
rechtsref. ~8, 13--20 (1965). 

Theodor C. Gi~llweiner-Saiko: Steuerdelikte. Ph~.nomenologie, Tatbestandsm~iftigkeit 
und Fragen der kriminalist isehen Untersuchungsfi ihrung.  Eine Ubersieht, (iber die 
Haup t fo rmen  tier St, euer~4derst~nde krinfineller Na tu r  f~ir die Praxis des W~rt- 
schaftsstrafrechts. ,~ch .  Kriminol .  134, 53 (1964). 
St~B w167 42ft.; StrVollstr0 (Vollstreekung mehrmals angcordneter Arbeitshausunter-  
br ingung) .  Eine dureh verschiedene Urteile mehrmals  a.ngeordnete Arbeitshaus- 
un te rb r ingung  ist n icht  naeheinander,  sondern gleiehzeitig zu vollstreeken (gegen 
OLG l~rankfurt,  N J W  60, 1399). [LG Krefeld, Beschl. v. 3. XI.  196 t - -6  Qs 302/6~.] 
Neue jur. Wsehr. 18 ,360 (1965). 

Tragender Gesiehtspunk~ dieser Entseheidung ist, dab die Unt.erbringung als 5IaBnahme 
zur Sieherung und Besserung nachw 42 StGB gewisse H5ehstgrenzen nieht i]bersehreiten dart, 
der Resozialisierung dien~ and keine St.rate darstellt. Dcc~o (5[i~nster) 


