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a n d  Gyneco l . ,  D e p t .  of Ped i a t . ,  Coll. of P h y s i c i a n s  a n d  Surgeons ,  C o l u m b i a  U n i v . ,  
N e w  Y o r k . ]  A c t a  h a e m a t .  (Basel)  30, 2 4 4 - 2 5 2  (1963). 

Zwei Falle yon familiarer Hypofibrinogenamie bei Vater und Sohn werden besehrieben. 
Die Fibrinogenwerte betrugen 75--140 rag- %. Die Untersuehungen des fibrinoly~isehen Enzym- 
systems bei Vater und Sohn ergaben normale Werte yon Fibrinolysin und Inhibitoren fiber 
eine Zeitspenne yon 10 Moneten. Diese Ergebnisse unterseheiden sich deutlieh yon den Beobaeh- 
tungen bei Fallen yon erworbener ttypofibrinogenamie, wo ein erniedrigtes Fibrinogen zu- 
semmen mit  entsprechend niedrigen Werten yon Profibrinolysin und lnhibitoren vorkommt. 

Ki~cz~xz (Freiburg) ~176 

Kriminologie, Geigngniswesen, Straivollzug 

�9 Walter C. Reckless: Die Kriminalifiit in den USA und iln.e Behandlung. (Miin- 
sterisehe Beitr. z. 1%chts- u. Staatswiss. H. 8.) Berlin: Walter de Gruyter & Co. 
1964. VIII,  225 S. DM 28.-- .  

Die Zusammenstellung yon Vorlesungen, die der Autor els Gestprofessor der Juristischen 
Fakult~t ~i inster  1960 gehalten hat, vermittelt  wegen der leieht verst~nclliehen Form auch einem 
breiteren Kreis einen allgemeinen Eindruek fiber die in den USA vorwiegend soziologiseh gepragte 
Auffassung der Verbrechensgtiologie. - -  In  der Auseinandersetzung mit  den vorherrschenden 
kriminelbiologisehen, soziologisehen und psychogenetisehen Auffassungen raumt RECKLESS der 
, ,Halttheorie" wohl deshalb eine besondere Bedeutung ein, weil sie sieh in die sonst divergierenden 
Ansehauungen yon Psyehietern, Soziologen und Psyahologen am besten einfiigt. - -  Bemerkens- 
weft  sind die Untersuchungen, die sich auf die Untersehiedlichkeit der Verbreehensdefinitionen, 
der Strafgesetze und der Gesellscheft, euf die Anfi~lligkeit fiir einzelne Deliktsformen innerhMb 
der Gesellseheftsklassen und gassen, sowie euf die regionele Verteilung in den einzelnen Steaten 
und Stgdten beziehen. - -  Es wird empfohlen, nieht nut  jene Strafteten zu registrieren, welehe zur 
Verurteilung der Delinquenten gefiihrt haben, da nut  25 % der angezeigten sehweren Verbreehen 
die Verhaltung und nut  5,5% die Verurteilung der T~ter zur Folge batten. Des bedeute einen 
Sehwund yon 94,5%. Dureh unbegrfindete Anzeigen wfirde dagegen der Kriminalitgtsindex 
keum beeinfluBt. In  KMifornien seien yon fiber 200000 wegen sehwerer Verbreehen erfolgter 
Anzeigen nut  4,3 % gegenstandslos gewesen. - -  Die Beitriige, die sieh eussehlieBlieh euf die Ver- 
hgltnisse in den Vereinigten Steeten grfinden, enthMten neben wertvollem InformationsmateriM 
aueh wiehtige Anregungen ffir kriminologisehe Forschungen in Europa, insbesondere im Hinbliak 
auf empirisehe Vergleiehe zwisehen Delinqnenten und Nieht-Straff~lligen innerhalb gleieher 
sozialer- und Altersklessen. CABA~IS (Berlin) 

�9 Claus Unruh: Der Giftmord. Tat ~ T~iter ~ 0pfer. (Strafrecht. Strafverfahren. 
K r i m i n o l o g i e .  H r s g .  y o n  HETmTZ U. KIELWEIN. Bd .  9.) B e r l i n  u. N e u w i e d / R h .  : 
H e r m a n n  L u c h t e r h a n d  1965. 156 S. D M  16.80. 

Der Giftmord hat  immer wieder dazu gereizt, sich mit  diesem 2h~nomen zu besch~ftigen, 
men denke nur an den Piteval  oder an des Bfichlein yon WvLFr]~r fiber die Psyehologie des 
Giftmordes. Auch in diesen Arbeiten wird versucht, die biologischen, anthropo]ogischen und 
kulturhistorischen Grnnd]egen dieser Erscheinung und des Seelenleben berfihmt gewordener 
Giftmischer zu ergrfinden. Als Quelle dienen bier eber meist in der Literatur sehon h~ufig dar- 
gestellte, oft Jehrzehnte oder gar Jahrhunderte zurficMiegende Fiille. Ganz anders geht CLAus 
U ~ u ] ~  des Problem an. Auch er setzt sich des Ziel, die kausalen Beziehungen zwischen der 
psychischen Struktur des Giftmordt/iters und seiner Tat  festzustellen und zu analysieren. U~RVH, 
der Steetsenwelt  ist, geht debei yon Deten aus, die sich eus einem sehr sorgf~ltigen Studium der 
Giftmorde und tier sie begleitenclen Umst~nde in den Jahren 1928--1933 in Deutschland ergeben. 
Nach einer ErSrterung der Grundlegen wie: des Problem des Mordes, ) lord  als ontologisches 
Phiinomen, oder die Bewertung des Mordes in moraliseh-sittlich-ethiseher Hinsieht wird des 
Verbrechen, insbesondere der Mord als Objekt wissenschaftlicher Forsehung in der Kriminologie 
und Kriminalpsychologie geschildert. Der zweite Tell ist eine ph~nomenologiseh-atiologisehe 
Untersuehung auf Grund der Kriminalstatistiken, wobei FehlermSglichkeiten Me z .B.  die 
Dunkelziffer nicht iibersehen warden. U g ~ v ~  kommt zu folgenden Ergebnisen: Die Giftmordtet 
ist psyehologisch als pessiv zu kennzeichnen. Klimetische Antriebsmechenismen seheinen nicht 
vorzuliegen. Die Mehrzehl der Giftmorde erfolgt am Woehenende zu spiiter Stunde. Die Tat  
ist in hohem Mege an die Lebensgewohnheiten des Opfers gebunden, vor Mlem an die Nehrungs- 
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aufnahme. Als Tatort dient in der Regel die Wohnung, die die optimalen Tatumstande bietet. 
Bei den Opfem maehen die Kinder den gr5Bten Anteil aus, daneben werden besonders Ledige 
und das weib]iche Geschlecht betroffen. Die Opfer aus alteren Jahrgangen sind meist verheiratet. 
Die vorherrschende Meinung, dab sich der Giftmord zumeist gegen die AngehSrigen des Taters 
richter, trifft zu. Der Giftmordtater selbst steht meist schon in reiferen Jahren, ist verheiratet, 
und wird in gleiehem MaBe yon beiden Gesehleehtern gestellt. Sein Beruf reicht vom einfaehsten 
bis zum gehobenen. Motivisch konnte kein SexuMmord ermittelt werden. Es traten nur zwei 
Sicherungsmorde in Erscheinung, der Hauptantefl entfiel auf dig Gewinn- und Konfliktmorde. 
Die Frage, warum der Tater bei der Ausffihrung seiner Tat zum Gift greift, beantwortet sich aus 
seiner Seham, das dnreh das meist bestehende enge mitmensch]iehe Verha]tnis yore Opfer in 
ihn gesetzte Vertrauen offenkundig zu miBbrauehen. - -  Die sachliche Betraehtungsweise des 
Autors, der tiber eine ausgezeiehnete Literaturkenntnis verffigt, weist dem Buch eine besondere 
Stellung unter den vielen Arbeiten fiber das gleiche Problem zu. Es stellt einen wertvollen Beitrag 
zur Psychologic des Giftmordes dar, und ist ffir Gerichtsmediziner, Juristen und Ka'iminalisten 
in gleicher Weise interessant. M. GELD~AOttEI~-u MALLINCKRODT (Erlangen) 

Richard  M. Honig:  Die Regelung des I r r tums im Model Penal  Code. En twur f  eines 
amer ikanischen StGBs. Mschr. Krim.  Strafrechtsref. 47, 137--152 (1964). 

P. Broussolle et Chr. Grunthaler :  La consultat ion eriminologique d'aduRes en milieu 
ouvert. (Die kriminologische Beratungsstel le der Erwachsenen.)  Ann.  M6d. 16g. 43, 
359--362 (1963). 

Die neue StrafprozeBordnung hatte in Frankreich zur Folge, dab die Anzahl der Untersuchten 
seit 3 Jahren stark zunahm, zuerst weil sich der Prozentsatz der Angek]agten mit einer Be- 
wahrungsirist und auch der bedingt Entlassenen (Art. D 536) und deren mit Strafaufschub 
(Art. R 58) durch die neuen Verordnungen vermehrte. - -  Seit 1960 hatten die Verff. Gelegenheit 
sich mit ungefahr 60 solcher Angeklagten zu beschaitigen. - -  Zur Zeit wird das Studium 190 An- 
geklagter mit bedingter Verurteilung in unserer Untersuchungsstelle fortgesetzt. - -  Die Grfinde 
die die Angeklagten zur Untersuchungsstelle ffihren, sind sehr versehieden, meistens ist es Zwang 
oder Notwendigkeit. Auf 60 Untersuchten zahlte man nur 5--6 Trinksiichtige. Die Behandlung 
war nur zum Teil medikamentSs; in der Hauptsache handelte es sich um Psychotherapie. 

A. J. CmtUMONT (Strasbourg) 
Edward  Podolsky: The psychodynamics of cr iminal  behavior. (Psychodynamische 
Grundlagen  krimincller  Vcrhaltcnsweisen.) Acta Crim. Med. leg. jap. 29, 116--121 
(1963). 

In flfissigem Stil anMysiert Verf. die Dynamik und den - -  vielfaeh unbewugten - -  emotional 
determinierten Motivationshintergrund besonders der Aggressionen und Aggressionsdelikte. Die 
UnmSgliehkeit adaquater Entladung oder Sublimierung aufgestauter Affekte findet sich weniger 
bei Minderbegabten schlechthin Ms vielmehr - -  wie wir sagen wfirden - -  bei milieugeschadigten 
Tatern. Neben einer versuehsweisen Klassifizierung instinktgebundener und -abhangiger Aggres- 
sionsvarianten zeichnet Verf. deshalb die verschiedenen Arten und Ursaehen der Milieuabnormi- 
sierung (ProtesthMtnng zum Vater, 13berwarmung dureh die Mutter, Isolierung dureh Gleieh- 
altrige usw.) auf und unterseheidet sehlieglich zwisehen der einmMigen, phasenspezifischen Ent- 
ladung und dem ehronisehen Aggressionstater. Zwei (~ltere) Literaturhinweise mit dem Versueh, 
die Aggressionsst~rke formelmaBig zu erfassen, v. KAlZGE~ (Kiel) 

H e r m a n n  u n d  Marie-Luise Stutte: Das Problem der Pr~ivention yon Gewaltverbreehen 
an  Kindern,  insbesondere dureh psyehiseh abnorme T~iter. [Abt. f. Kinder-  u. Jugcnd-  
psychiat . ,  Univ. ,  Marburg.]  Mfinch. reed. Wschr. 107, 168--170 (1965). 

Die besonderen Umstande yon GewMtverbrechen, besonders sittlicher Art an Kindern, 
werden besprochen, wobei charakterlieh retardierte und minderbegabte Kinder besonders ge- 
[ahrdet sind. Fehlende Aufklarung mache sich negativ bemerkbar. Die Tater seien oft abnorme 
Pers5nlichkeiten, die hagufig selbst eine negative Jugend mit Mil3handlungen hinter sich haben. Bei 
jugendlichen Tis seien es vielfach phasentypische l~eaktionsbereitschaften. Anstaltsbewahrung 
sei nur bei psychotischen Triebtatern angezeigt. Die Schaffung arztlich-padagogischer Resoziali- 
sierungsansta]ten ffir jugendliche I-Iangtater werden empfohlen. Die Wiederentlassung aus Sicher- 
heitsverwahrung sollte yon dem Gutachten eines Sachverstandigengremiums abhangig gemacht 
werden, das fiber die Entlassungsreife befinden sollte. LEMPP (Tfibingen) ~176 
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Fr i ed r i ch  Sehaffstein: Die Jngendkriminall t~i t  in der industr iel len Wohls tandsgesel l -  
schaft .  Mschr.  Kxim.  St raf rechtsref .  48, 53 - -67  (1965). 

In den ersten ~achkriegsjahren hatte die Jugendkriminalit~t in Deutschland einen bis dahin 
noch nie erreichten HSchststand erreicht. Von der W~hrungsreform bis 1954 sank die gugend- 
kriminaliti~t merklieh; seitdem ist sie in bedenklichem MaBe wieder unentwegt angestiegen. An 
der Zunahme sind insbesondere Kraftfahrzeugdiebst~hle und Automatendiebsti~hle, Diebsti~hle 
aus Selbstbedienungsl~den und Kaufh~usern beteiligt. Bei der Gesamtzahl weniger in Erschei- 
nung tretend, aber wegen ihrer Tendenz beunruhigend, ist die Zunahme der Gewaltde]ikte Heran- 
wachsender. Verf. betont die Bedeutung der Massenmedien und des Alkoho]genusses fiir die Ver- 
ursachung dieses Gebiets der Kriminalit~t, werm auch exakte kriminologische Untersuehungen 
hinsichtlich des bestimmenden Einflusses der Massenmedien fehlen. Dagegen ist die zunehmende 
Bedeutung des Alkohols fiir die Straff~lligkeit junger T~ter als charakteristisches Zeiehen der 
modernen Wohlstandskriminaliti~t aul]er Zweifel. Delikte aus echter wirtschaftlicher Not sind 
- -  insbesondere bei jungen T~tern - -  selten geworden. Verf. weist zutreffend daraufhin, dab der 
Anstieg der Jugendkriminalit~t im letzten Jahrzehnt keine spezifiseh deutsche Erscheinung ist, 
sondern in ihren Erscheinungsformen (Bandenbildung und Bandendelikte, Gewaltdelikte) in 
vielen L~ndern gleichermaBen auftritt. ~berdruB und Langeweile einer Jugend, der die moderne 
Gesellschaft keine besseren Gelegenheiten bietet, ihren altersgemi~Ben Aktivit~tsdrang und 
ihren latenten Aggressivit~tstrieb abzureagieren, spielen iiberall eine wesentliche Rolle. Die Fest- 
stellung paralleler Entwicklungen in den groBen Industriel~ndern ist fiir die Suche nach den 
Ursachcn der steigenden Jugendkriminalit~t deshalb so wichtig, weil sic weitgehend alle Deu- 
tungen ausschlieBt, welche die Zunahme auf aussehlieBlich deutsche Verh~iltnisse und auf die 
Bundesrepublik beschr~nkte soziale Wandlungen zuriicidiihren wollen. Die Ursachen fiir die 
gestiegene Jugendkriminaliti~t diirften auch so komplexer /qatur sein, dab es fehlerhaft wi~re, 
nach einem einzigen oder einem iiberwiegenden Grund zu suehen. Neben anderen Grfinden sind 
biologische Ursaehen (Acceleration) und die die Begehrlickkeit weekende Wirtschaftswerbung 
zu berfieksichtigen, zu denen dann noch das Problem der ,,gestSrten" Familie kommt. Mit HELL- 
~IE~ vertritt Verf. die Ansicht, dab die moderne Jugendkriminalit~t zu einem guten Teil ,,Krimi- 
nalit~t aus MfiBiggang" ist. K. HA:NDEL (Waldshut) 
Kok i ch i  I I iguchi :  Fo l low-up  s tudy on the recidivist ic development  of former  juveni le  
del inquent .  (Ka tamnes t i sehe  Un te r suehung  fiber d ie  Rfiekfal lneigung ehemal iger  
jugendl icher  Del inquenten . )  [Inst .  of Bra in  Res. ,  Fae .  of Med., Univ.  of Tokyo,  
Tokyo . ]  Ae ta  Crim. Med. leg. jap .  29, 122--128 m i t  engl. Zus.fass (1963) [ Japan i seh] .  

Verf. untersucht nach 5 bzw. 6 Jahren den weiteren Werdegang yon 342 psycho-biologisch 
erfaB~en entlassenen Jugendlichen aus zwei verschiedenen Besserungsanstalten (180 in drei 
advanced, 162 in zwei middle reform and training schools). Ergebnis: 92% des ersten bzw. 87% 
des zweiten Kollektivs waren wegen einer erneuten Straftat eingesperrt - -  innerhalb des ersten 
Jahres bereits 75% des ersten (Durchsehnitt 7,9 Monate) bzw. 63% des zweiten Kollektivs 
(Durchschnitt 9,9 Monate) - -  und 71% bzw. 54% einer Besserungsanstalt zugefiihrt worden. 
Ein signifikanter Unterschied zwischen bedingt und bedingungslos entlassenen Delinquenten 
fund sieh nicht. - -  Der Weehsel yon monotroper zu polytroper Kriminalit~t wurde wesentlich 
hiiufiger beobachtet als der umgekehr~e Fall und als "~bergang vom jugendlichen zum jung- 
erwachsenen T~ter gewertet, mitbedingt durch die Kontaktnahme bzw. -vertiefung zu Berufs- 
Antisozialen. SchluBfolgerung: Die gegenw~rtigen Strafandrohungen sind wirkungslos und daher 
reformbediirftig, v. K~mo~ (Kiel) 
D. Cabanis und  E.  Phi l l ip:  Identif ikat ionsph~inomcnc im sexual -del ik t i schen Yer- 
ha l ten  Jngendl icher .  [Forens i sch-Psychia t .  Abt . ,  F re ie  Univ . ,  Berl in . ]  Berl.  Med. 16, 
43 44 (1965). 

Zwci Beispiele sollen die neurotische Genese exhibistischer Handlungen bei gest6rtem 
Vater-Sohn-Verh~ltnis aufzeigen. - -  N~heres sollte im Original naehgelesen werden. 

JOBST SCH6~]~LD (Heidelberg) ~176 
S. Btt tfard:  Psychoth~rapie  de groupe des d~linquants.  P remie r  brian d 'une  experience 
cl iniqne.  (Gruppenpsyeho the rap ie  yon  Angeklag ten .  Ers t e  Bi lanz eines kl inisehen 
Versnehs.)  Ann.  Mdd. lgg. 43, 362- -365  (1963). 

Es handelt sich um eine Erfahrung die sich auf ein Jahr erstreekte. In Behandlung kommen 
nur .Mlgeklagte in Frage die yon dieser Gruppenpsychotherapie auch einen Nutzen ziehen 
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k6nnen; alle sind Freiwillige, mfissen aber yon den Anderen, die der Gruppe angeh6ren, ange- 
nommen werden. - -  Die Behandlung dauert 11/2 Std zweimal in der Woehe. An Hand eines Bei- 
spiels geben die Verff. einen sehr ausfiihrlichen Bericht fiber Fragen und Antworten w~hrend der 
Behandlung. Nach ihrer Ansicht stellt die Gruppenpsyehotherapie nut ein Mittel unter Anderen 
dar. Folgen der Behandlung sind eine Starkung und eine Sicherung gegen die Alltagssorgen und 
Kiimpfe. A.J .  C~AV~O~T (Strasbourg) 
P. Bernert :  Experience psychoth~rapique dans un  foyer de semi.libert~ pour mineurs  
d~linquants.  (Psychotherapeutische Er fahrungea  in  einem t ta lbf re ihe i t szent rum ffir 
jugendiiche Rechtsbrecher.)  Ann.  M~d. 16g. 43, 365--367 (1963). 

Die Erfahrungen stammen aus dem 1956 gegrfindeten Zentrum ,,Les Peupliers" in Lyon- 
Villeurbanne. In diesem Zentrum sind die Probleme der Disziplin auf ein striktes Minimum 
gestellt. Die angewandte Psychotherapie hat nur weite und lose Verh~ltnisse zur klassischen 
Psyehotherapie; Gr/inde und Ziele mfissen noeh bestimmt werden. - -  Der Seelenarzt kann nur 
eingreifen im Rahmen einer Zusammenarbeit sgmtlicher Erzieher die sich ihrer Rolle als Psycho- 
therapeut v611ig bewuBt sein mfissen. Jeder Erzieher dieses Zentrums hat eine versehiedene Rolle 
zu spielen: Autorit~t ffir den Einen, Verst~ndnis fox den Anderen. Eine Bilanz wird dann gezogen 
fiber Eigenschaften und Fehler des Jugendlichen was der Tendenz seiner Personalitgt entspricht. 
Die ttauptrolle des Psychiaters erfolgt im SchoBe einer Zusammenarbeit mit den Erzieherm 

A. J. CHAVMONT (Strasbourg) 
Franceseo In t rona :  Le eriminel soeialement dangereux: probl~me de pronostic. (Der 
sozial gefi~hrliehe Verbrecher:  ein Prognoseproblem.) [Inst.  de M~d. L~g. et des 
Assurances, Univ. ,  Padoue.]  IVied. leg. (Genova) 12, 683--695 (1964). 

Als sozial gef~hrliche PersSnlichkeit betrachtet Veff. denjenigen, der vermutlieh Straftaten 
begehen und sich als kriminelles Element erweisen wird. Die verschiedenen Methoden, die der 
Prognoseforsehung dienen, werden erSrtert, insbesondere die intuitive, die experimentelle, die 
psyehologisehe und die vergleiehende ~ethode. Verf. bejaht den Wert der Prognosen, insbeson- 
dere bei Jugendliehen, glaubt sie aber mit entsprechenden Modifikationen aueh bei Erwaehsenen 
anwenden zu kSnnen. Die Prognose soll sowohl der Voraussage neuer Straftaten wie aueh der 
Rfickfallbekgmpfung dienen. Irrtfimer bei der Prognosestellung kSnnen subjektiver Natur sein 
(insbesondere unzulgngliehe Erfahrung und Ausbildung des Untersuehenden) oder objektiven 
Ursprtmgs (nnzureiehende UntersuehungsmSgliehkeiten). Zur Einsehrgnkung tier Irr~ums- 
mSgliehkeiten bedarf es einer Gruppe yon Untersuchern, die Diagnose und Prognose stellt. Die 
MSglichkeiten der Prognose werden, insbesondere in Anlehnung an SKELDO~ GLUECK, erSrtert. 

HXNDEL (Waldshut) 
J .  Bar:  Considerations m~dico-l~gales du sursis probatoire. (Forensische Betrach- 
tungen  fiber die bedingte Verurte i lung mi t  Bew~hrungsfrist.) Ann.  M~d. l~g. 43, 
368--372 (1963). 

Diese neue gesetzliche Form im franzSsischen Gesetz stammt aus dem Jahre 1958 und wurde 
1959 eingefiihrt. - -  Statistische Untersuchungen bezeugen, dab sieh die Zahl solcher Verurtei- 
lungen yon Jahr zu Jahr vermehren; die Hauptzahl bilden die jugendliehen Angeklagten ohne 
Vorverurteilung. Um einen wirklichen Erfolg zu erreiehen, mfissen noch verschiedene noeh nieht 
vorgesehene oder erreichte Ziele erobert werden. Es ist notwendig, dab regionale Dienststellen 
einer klinischen Kriminologie eingeriehtet werden; die Ernennung eines Vertrauensarztes ist 
aueh erwfinscht. A.J .  C m ~ o ~ T  (S~rasbourg) 
Otto A. Brink:  Yon der kriminel len zur sozialen Gruppe dureh Gruppentherapie im 
Gef~ingnis. [Zentralkrankenh. ,  Landesstrafanst . ,  Hohenasperg/Wfir t t . ]  Mschr. Kr im.  
Strafreehtsref. 47, 121--124 (1964). 

Naeh der Meinung des Verf. sollte die Resozialisierung eines inhaftierten Kriminellen mit dem 
ersten Tage der Strafhaft beginnen und bei der Entlassung in die Freiheit in wesentlichen Teilen 
abgeschlossen sein. Ein wichtiger Schritt auf diesem Wege sei die LSsung des II~ftlings aus der 
kriminellen und seine Einordnung in die soziale Gruppe noeh wEhrend der Haft. Dabei sehildert 
der Verf. Verh/~ltnisse aus der Strafanstalt Hohenasperg. Er ffihrt aus, dab die Inhaftierten in 
groBen Gemeinschaftszellen mit 5--10 Betten 1Egen. Die meisten Gefangenen seien sich einig in 
ihrer Feindschaft gegenfiber den Beamten und Riehtern, den Arzten usw. Asoziales Verhalten 
zum Naehteil dieser Personengruppe, auch zum Nachteil yon Mitgefangenen aus anderen Zellen 
3 Dtsch. Z. ges. gerichtL ~ed., Bd. 58 
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werde als reeht und billig angesehen. Aus diesen kleinen kriminellen Gruppen werden nun sei~ 
einigen Jahren mehr oder weniger wahllos Personen ausgew/ihlt, die in andere Gruppen zusammen- 
gefal3t werden, mit denen w6chentlieh einmal eine eingehende Aussprache erfolgt. Dabei wurde 
naeh l~berwindung des Mil~trauens eine positive Einstellung zur Gesellschaftsordnung erzielt. Die 
jewefligen Therapiegruppen, wie der Verf. sic nennt, wurden aus der Gemeinsehaft der Krimi- 
nellen ausgestollen, was zur Folge hatte, .d.al] einzelne in die kriminellen Gruppen zuriiekkehrten, 
ein Tell aber mit den Therapeuten, den Arzten und Beamten eine Soziet/it bildete. Nfil~trauiseh 
waren anfangs auch die Beamten, die dem Therapeuten Schwierigkeiten bereiteten dadurch, dab 
sie seine Bemiihungen ]/icherlich machten usw. Naeh 1--2j/ihriger ZugehSrigkeit zur Therapie- 
gruppe war bei den einzelnen Mitgliedern ein Wandel zum Positiven festzuste]len, der sieh auf 
allen Gebieten innerhalb der Haftanstalt /iullerte. Im Laufe der Jahre wurde die Erfahrung 
gemaeht, datl das therapeutisehe Klima insges~mt Auswirkungen hatte and zwar sowohl auf die 
ablehnend eingestellten Beamten wie auch auf die iibrigen Gefangenen. Vor allem verloren die 
kriminellen Gruppen an Geschtossenheit und Macht. Die Mitglieder der Therapiegruppen wurden 
in ihren urspriingliehen Zellen belassen, hatten deft aber eine Zeit lung einen sehr sehweren 
Stand. Sie wirkten aber dann, auf die Bauer gesehen, als positive Fermente. (Ob sieh derartige 
Bemiihungen erfolgverspreehend auf alle Gef/ingnisse und Zuehth/iuser ausdehnen lassen, mull 
fraglich bleiben. In  Hohen~sperg, einem Gefiingniskr~nkenhaus fiir m/innliehe Kriminelle, ist 
der Boden fiir Therapiebemiihungen dieser Art sicher besonders giinstig. Ref.) GvM~L 
Anastassios D. Mylonas and  Wal te r  C. Reckless: Prisoners '  attitudes toward law and 
legal insti tutions.  (Die Eins te l lung yon  Gefangenen gegenfiber Recht  u n d  gesetz- 
l ichen Einr ich tungen. )  J .  crim. Law Pol. Sci. 54, 479--484 (1963). 

Ausgehend yon den angeblieh U.S.-spezifisehen Verh~iltnissen einer eingewurzelten Tradition 
der Gesetz]osigkeit bei den Reehtsbrechern und einem ganz allgemein geringeren Respekt vor 
Gesetz und Recht seitens der fibrigen Bev51kerung, haben die Verff. 300 abgeurteilte m/innliehe 
erwachsene Eigentumst~iter (200 WeiBe, 100 Neger) des Staatsgefiingnisses in Columbus, Ohio, 
im Winter 1961/62 auf ihre Einstellung zu Gesetz and Recht getestet. Offenb~r /~hnlich dem 
1KM-PI wurde ein Fragebogen unter weitgehender Verwendmlg bereits verSffentlichter Items 
entworfen, der im wesentliehen aus vier Teilen mit insgesamt 196 Items besteht (53 Items zur 
Sozialisation, 22 zur ethisch-moralischen Werthaltung, 110 zur Einstellung gegeniiber dem Gesetz 
und seinen Institutionen sowie 11 zur Selbstbeurteflung der zwischenmensehliehen Beziehungen). 
Items oder Antworten zum eigentlichen Thema werden nicht, aueh nicht nur beispielhaft, an- 
gegeben, sondern nur die statistisehe Signifikanz der, wenngleich geringen, Interkorrelationen 
sowie die zusammengefallten, nieht eben neuen Erkenntnisse mitgeteilt: Eine positive Gesetzes- 
einstellung finder sieh bei den hSheren sozialen Schichten eher als bei den niederen, sie ist bei den 
Weil~en ausgepr/igter als bei den 5Tegern (mitbegrfindet durch die ~llgemeine soziale Diskriminie- 
rung der Neger), bei famili/ir gebundenen T/itern giinstiger als bei Alleinstehenden, bei Ersttiitern 
besser als bei Riickf/illern und schliel~lich bei friiher 1/ingerzeitig Verwahrten (in Institutionen fiir 
Jugendliehe, Arbeitsh/iusern, Arrestanstalten etc.) sehleehter Ms bei erstmals Eingesperrten, 
denn: Die Kriminalit~it ist eine Funktion der Bauer des Kontaktes mit Rechtsbrechern. Ganz 
aUgemein sollen Beziehungen zwischen Gesetzestreue einerseits und Sozialisation, Werthaltung 
bzw. Umwelteinstellung andererseits bestehen. Zwei Tabellen geben eine Aufschliissehing der 
300 Probanden nach Rasse, Alter, Erziehung, Familienstand, Religion, Beruf und zur Kriminali- 
t/it, jedoeh ohne Inbeziehungsetzung zu einer vergleichbaren nieht-l~'iminellen BevSlkerungs- 
gruppe bzw. zur BevSlkerung yon Columbus oder Ohio iiberhaupt. Die auf europ~isehe Verh/ilt- 
nisse nicht ohne weiteres iibertragbare Arbeit schlieBt mit Empfehlungen fiir weitere gleichartige 
Untersuehungen an anderen T~itergruppen und Vergleichen zwisehen ihnen, v. KA~GEg (Kiel) 
G. Marrubini :  Die Erforsehung der Pers~nliehkeit  der Strafgefaugenen. Ka, suistischer 
Beitrag. [Inst .  f. gerichtl, u. Vers.-Med. u. Ztr .-Stelle f. kriminol .  Unters . ,  Just iz-  
s trafanst . ,  Mailand.]  Arch. Kr iminol .  135, 77- -83  (1965). 

Als Beispiel der bei PersSnliehkeitsuntersuehungen yon Strafgefangenen der Mail/inder 
gustizgef/ingnisse angewandten Methode - -  naeh dem in Italiea geltenden Reeht sind diese 
nur bei reehtskr/iftig verurteilten Tiitern mSglich - -  client die Darstellung eines Betrugsfalles. 
Es wird eine bei diesem Delikt ungewShnliehe Psyehodynamik, eine gefiihlshafte T/iter-0pfer- 
Beziehung auf melancholischer Basis herausgestellt. Dem Inkulpanten war es durch die frei- 
miitige Erz/ihlung eigener Mil3erfolge (,,ich bin nun einmal ein Pechvogel") gelungen, Mitleid und 
Vertrauen der Geseh/idigten zu erwerben. Die PersSnlichkeitsanalyse ergab die dominierende 
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Rolle des iilteren Bruders, mit welcher sich der Untersuchte identifizierte. Im Zuge einer in Italien 
in Vorbereitung befindiichen Reform des Strafvollzuges werden mit diesen Untersuehungen 
Internisten, Psychiater, Psyehologen, Erzieher und Sozialhelfer mit dem Ziel betraut, in Team- 
arbeit festzustellen, warum es bei dem einzelnen Ti ter  zu kriminellem Verhalten gekommen ist 
und durch welehe Maflnahmen die Rfickfallgefahr gemindert werden kann. Die diesen Bestre- 
bungen entgegenstehenden Hemmnisse, z. B. bei dem Versuch, einen wirksamea ~bertragungs- 
mechanismus in der Umgebung eines Gef~ngnisses zu erreichen, werden yam Autor nicht ver- 
]~annt. Eine praktische Schwierigkeit diirfte u. E. aut~er in der oft problematischen Eins~ellung der 
T~ter zur Behandlung zur Zeit auch darin bestehen, daft es in allen europ~ischen L~ndern an 
Therapeuten fehlt, die geeignet und gewfllt sind, in einer Strafanstalt t~tig zu sein. Die gr6Bte 
Bedeutung systematischer Pers5nlichkeitsuntersuchungen lieg~ heute noch auf dem Gebiet der 
kriminalbiologisehen Grundlagenforschtmg. CxBA~IS (Berlin) 
K r y s t y n a  Krause ,  H e n r y k  Szydlik und  Augus t  Was ik :  Aberglaube als Verbreehens-  
motiv.  [Psyehia t r i sehe  Kl inik ,  Med. Akad. ,  Breslau.]  Arch.  reed. sadowej 16, 
125--132 m i t  dtsch.  Zus.fass. (1964) [Polnisch].  

Vefff. befassen sich mi~ Problemen des Aberglaubens in seinem religiSsen, sozial-geschicht- 
lichen sowie psychopathologischen Aspekt und weisen daraufhin, da$ manehe Erscheinungen yon 
~hnlichem Typus noch heute in der Mentalititt des modernen Menschen fiberdauern und dureh 
spezielle Lebens- oder Krankheitsverh/~ltnissc aktiviert noch jetzt zum Vorsehein kommen 
kSnnen. So z. B. berichten die Autoren fiber einen ungewShnlichen zivilen Gerichtsprozel~ in 
Niederschlesien, tier stark in seiner Atmosphiire an mittelalterlichen Hexenjagd erinnerte. Eine 
Frau erhob niimlich als Zivilkli~gerin die Klage vor Gericht gegen ihre zwei Nachbarinnen, die sie 
wegen angeblicher Hexerei mehrmals verleumdeten und sogar gegen sie handgreiflieh auftraten. 
Die beiden 29- und 38j~hrigen Angeklagten sind psychiatriseh untersneht und in der Klinik 
linger beobachtet worden, bei keiner yon ihnen jedoch weder jegliche Geisteskrankheit noch 
ungenfigende geistige Entwiclflung festgestell~ wurde. Nich~des~oweniger wurde bei ihnen unvolle 
Zurechnungsfiihigkeit angenommen und sog. ,,andere StSrungen des psyehisehen Zustandes" 
erkliirt. Diesem Begriff wurde die Veri~nderung des primitiven Bewul~tseins tier beiden Unter- 
suchten in schweren Lebensbedingungen unter dem Einflu$ des Aberglaubens zugrunde gelegt. 

W~LCZY~SKI (Szczeein) 
BGB w 833 (Ursiiehlieher Zusammenhang zwisehen Verletzung eines Mensehen und 
Tun eines Tieres).  Die Fes t s te l lung  des urs/~chhchen Zusammenhangs  zwisehen tier 
Ver le tzung eines Menschen und  dem auf  der  na t i i r l ichen  Gefahr  be ruhenden  Tun  
eines Tieres h a t  nach  den  Grunds/~tzen der  Ad/~quanz zu erfolgen, ohne da$  der  Ur-  
saehenzusammenhang  ein unmi t t e lba r e r  zu sein b rauch t .  Urs/~ehlieher Zusa.mmen- 
hang  is t  in e inem de ra r t igen  Fa l l  deshalb  aueh dann  gegeben, wenn ein Menseh dttrch 
das  Tun  eines Tieres in  Angs t  oder  Sehreeken verse tz t  wird  und  infolgedessen stiirz~ 
oder  ver le tz t  wird.  [OLG Nfirnberg,  Ur t .  v. 15. X.  1964--3  U 76/64.] Neue jur .  Wschr .  
18, 694 696 (1965). 

Das betr. OLG ist der Meinung, dab im Gegensatz zu einer Entscheidung des RG in JW 08,41 
und der darauf gegriindeten Abweisung der Kl~gerin dureh das LG ein ursi~chlicher Zusammen- 
hang zwisehen der Verletzung eines Menschen und dem auf natfirlicher Gefahr beruhenden Tun 
eines Tieres auch dann gegeben ist, wenn eine objektive ernste Gefahrensituation fiberhaupt 
nicht besteht und der Mensch durch die Art und Weise, wie er der vermeintlichen Gefahr zu 
begegnen suche zu Schaden komm~. Die Feststellung des Kausalzusammenhangs habe also 
lediglich naeh dem Grundsa~z der Adi~quanz zu erfolgen, ein unmittelbarer Kausalzusammen- 
hang sei also ausreiehend. Der Schutz des w 833 BGB miisse besonders altenMensehen, Kranken, 
insbesondere sehreekhaften und nerv6sen Menschen zugutekommen die besonders schutz- 
bediirftig sind und keineswegs eine verschwindende Minderheit bilden. E. B6n~ (Heidelberg) 

Kunstfehler, ~rztereeht, mediziniseh wiehtige Gesetzgebung und Reehtspreehung 

�9 Manfred Hagedorn: Die Entbehrliehkeit der Einwflligung und Aufkl~irung bei 
Heflbehandlungen naeh dem Strafgesetzbueh-Entwarf 1962. M/t einem Geleitwor~ 
8. 


