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F. Cohen and W. W. Zuelzer: Identification of blood group antigens by immuno-  
fluorescence and its application to the detection of the transplaeental passage of ery- 
throcytes in mother  and child. (Identffizierung yon  Blutgruppenant igenen durch 
Immunofluoreszenz und  ihre Anwendung bei der En tdeckung  des transplacentales 
Weges der E ry th rocy t en  in Mutter  und  Kind.) [Child. l~es. Ctr. of Michigan, Detroit ,  
Mich.] Vox sang. (Basel) 9, 75- -78  (1964). 

An..wendung der fluorescierenden AntikSrpermethode. Vergleich mit saurer Elutionstechnik. 
Gute Ubereinstimmung. Die Untersuchungen stiitzen nicht die gel~ufige Annahme, dab eine 
massive Invasion feta]er Zellen in das mfitterliche Blur w~hrend der Geburt ftir die Sensibili- 
sierung der l~h-Mfitter verantwortlieh sei. Bei 82 Kindern wurden nut in drei ~'s mfitter- 
liche Zellen gefunden. Kein Kind zeigte Antik6rper gegen die mfl~terlichen AB0-Blutgruppen. 

E. STIcmeOTg (Mfinster i.Westf.) 
A. J.  Rawson and N. M. Abelson: The effect of absorbing antiglobulin reagents with 
human  Yss globulin fragments.  (Der Effekt  yon  absorbierenden Antiglobulin-Reagen- 
tien mit  menschlichen 7ss-Globulinfragmenten.) [William Pepper  Labor.  of Clin. 
Med. and Dept.  of Path . ,  Univ. of Pennsylvania  School of Med., Philadelphia, Pa . ]  
Vox sang. (Basel) 9, 79- -84  (1964). 

Alle normalen 7-Globulinmolekfile sind zusammengesetzt aus drei Untereinheiten. Yon 
diesen haben zwei die Determination Sund eine F. Auf Grund der Untersuehungen (Kaninchen- 
antiserum, Immunelektrophorese, Doppeldiffusion in Gel) kann eine Konkurrenz zwischen 
Anti-F und Anti-S f/ir ein intaktes 7ss Clobulinmolekfil angenoramen werden. Fiir das Anti-Fya, 
Anti-Jka und in geringerem AusmaBe Anti-D seheint der wirksame Coombs-Serumbestandteil 
Anti-F zu sein, w/ihrend Anti-S fiir Prozoneneffekte verantwortlich scheint. 

E. STIe~NOm~ (Mfinster i.Westf.) 
D. Nelken and Zfia Welner:  Increase in titcr of rabbit an t i -human serum after addition 
of normal  rabbit serum. Prelim. report. (TitererhShnng yon  Kaninchen-Ant i -Human-  
serum nach Zugabe yon normalem Kaninchenserum.)  [Dept. of Clin. Microbiol., 
I m m u n o h e m a t o h  Unit ,  Hebrew Univ., Hadassah  Med. School, Jerusalem.]  Vox 
sang. (Basel) 9, 349--355 (1964). 

Der Titer yon Kaninchen-Anti-Humanserum kaIm durch Zugabe yon normalern Kaninchen- 
serum erh6ht werden. Diese sI0ezifische TitererhShung is$ dureh Prgcipitation und Agglutination 
antikSrperbeladener Erythroeyten nachweisbar. Verff. diskutieren diese Beobachtungen im 
Hinblick auf die Anti-Antik6rperbildung beim Kaninehen. E. STICm~OTH (Mfinster i.Westf.) 

Kriminologie, (]ef~ingniswesen, Stra~vollzug 

$ Winfried Pla tzgummer:  Die BewuBtseinslorm des Vorsatzes. Eine strafrechts- 
dogmatische Untersuchung auf psychologischer Grundlage. Wien:  Springer 1964. 
110 S. DM 24.- - .  

Erst in der zweiten H~lfte des 19. Jahrhunderts haben einige ffir die Strafrechtsdogmatik 
richtungsweisende Arbeiten, wie etwa A. LO~'FL]mns Studien fiber die Schuldstufen, 1~. v. Hie- 
PELs Willenstheorie und 1%. FRAnKs Schuldlehz'e. nachhaltigere Bereicherungen dureh die psycho- 
logischen Erkenntnisse ihrer Zeit erfahren. Bis in die Gegenwart hinein ist das Kausaldenken 
in den Schuldbegriffen ein entscheidendes movens geblieben, das Verstiindnis ffir neue Denk- 
kategorien (DITItEu HIJSSEI~L, RICKEET) hat erst verhiiltnism~Big sp~t in W~LZELS finaler 
Handlungslehre Entsprechungen gefunden. Der Dua]ismns zwischen kausaler (Eliminieren des 
Schuldgedankens) und normativer, wertbezogener, auf Sein und Sol]en ausgerichteter Betrach- 
tungsweise klingt auch heute ilnmer wieder in der Disknssion des Schuldprob]ems an. In un- 
raittelbarem Zusammenhang hiermit stehen Uberlegungen fiber die BewuBtseinsformen des 
Vorsatzes im Strafrecht. Zahlreiche Expertisen der letzten Jahre haben die Unzul~ngliebkeit 
des dogmatischen Vorsatzbegriffes erwiesen und gezeigt, dab die rationalen Funktionen, auf die 
die tradierte Vorsa~zlehre abstellt, in den psychischen Flmktionen keineswegs immer eine ent- 
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scheidende Rolle spielen. Juristischerseits hat man zunehmend erkannt, dab das ,,Daran Denken" 
in den als besonders strafwiirdig erkannten und gemeinhin unter dem Vorsatz eingestuften F~llen 
nicht regelm~13ig auf s~mtliche Tatumst~nde zu beziehen ist, die das Unrecht oder die Schuld 
des jeweiligen Delekttypus pr~gen und nicht gerade als objektive Bedingungen der Strafbarkeit 
aufzufassen sind (vgl. hierzu auch die Rspr. des RG-RGSt. 58, 249; 70, 258 und des BGH 9, 
194). Der Gesetzgeber tr~gt diesen ]~berlegungen in den neueren Entwiirfen zum Strafgesetz- 
buch dahingehend Rechnung, dab einer weiteren Fassung und Auslegung des vohmtativen Vor- 
satzelementes intendiert wird, die Spielraum ffir die Interpretation bietet. Die 6sterreichischen 
Entwiiffe reehnen alle Ph~nomene, die psychologisch iiberhaupt noch Ms Wollen anzusprechen 
sind, zum Vorsatz, sie subsumieren hierunter das ]imitative ebenso wie Taken mit Trieb- und 
Affektbesetzung, soweit sie noch willentllchen Charakter aufweisen (Raffung der Willensphase, 
Mitbewu~tsein e~e.), unter dem dolus eventualis fassen sie Verhaltensweisen, bei denen der 
T~ter ,,die als mSg]ich vorgestellte Tatbildverwirklichung billigend in Kauf nimmt". Die deut- 
schen Strafreehtsentwiirfe enthalten keine allgemeine Vorsatzdefinition und greifen auch nicht 
in den Theorienstreit ein. Ob sieh die Aufgliederung in die drei Vorsatzformen in praxi als giinstig 
erweisen wird, bleibt abzuwar~en, vornehmlieh aueh, ob die Differenzierung zwischen Wissen 
und Voraussehen den dynamischen Elemen~en eines Tatgeschehens immer gereeh~ werden 
kalm; es besteht allerdings ein verh~ltnism~13ig grol~er Spielraum fiir eine bewegliche Aus- 
legung, da die Entwiirfe keine exakten Bestimmungen der jeweils efforderlichen Bewul3tseins- 
intensit~t angeben. G. M6LLHOFF (Heidelberg) 

Hors t  Woesner :  Die kriminalpoli t isehen Grundsatzentseheidtmgen der GroBen Straf- 
reehtsreform in  kritiseher Sieht. Neue ju t .  Wschr. 19, 321--326 (1966). 

Die bisherige Konzeption und Tendenz der Strafreeh~sreform, wie sie sich in den Arbeiten 
des Strafreelltsausschusses des Bundestags abzeiehnen, werden einer kritischen Betraehtung 
unterworfen. Bedenken ~ul3ert der Verf. insbesondere hinsiehtlieh der Bejahung der Zweispurig- 
keit der Sanktionen, des Nebeneinanders yon Strafen und Ma~regeln mit repressiver und prOven- 
river Wirkung; er sieht in der gleiehzeitigen Verh~ngung eine Doppelbestrafung, soweit es sich 
um freiheitsentziehende Mal~regeln handelt. Der Hinweis, dal3 in manehen L~ndern die Ein- 
spurigkeit im Sinne der Mal3regel bereits durehgefiihrt wird, ist mit der l~'itischen Feststellung 
verbunden, dal~ es nicht gelungen sei, den Durchbrueh zur Sicherungsstrafe zu erreichen. Die 
Konzession des Vikariierens, wie der Entwurf es vorsieht, mildert die Naehteile des Dualismus, 
hebt sie aber nieht auf. - -  Die weitere Kritik richter sich gegen die Verschiedenartigkeit der 
Freiheitsstrafen (Zuehthaus, Gef~ngnis) ; der Verf. setzt sich fiir eine Einheitsstrafe unter Wegfall 
der Zuchthausstr~fe, die resozialisierungshemmend wirke, ein. Er schlieBt sieh der Ansicht, 
dal~ die Beibehaltung der Zuchthausstrafe den in kriminalpolitischer Hinsieht schwersten Mangel 
der Reform darstelle, mit der Mal~gabe an, da~ er die Bindung des gesamten Strafensys~ems an 
irrationale Grundlagen fiir einen noch gewiehtigeren Fehler h~lt. Dem entspricht, dal~ er auch 
die als Neuerung vorgesehene Strafhaft (als Abstufung der Strafarten nach unten) entschieden 
ablehnt. Die kurzzeitige Freiheitsstrafe stellt zwar in kriminalpolitischer Hinsicht keinen Ideal- 
zustand dar, wird abet vom Verf. als unentbehrlich fiir einen kleinen ]3ereich (rficksiehtslose 
Kraftfahrer, Fahrl~ssigkeits~i~ter, unter Umst~nden auch fiir Ersttiiter aus anderen Bereiehen) 
bezeiehnet; sie ist durch andere ErsatrLmal3nahmen nicht ausreiehend zu ersetzen. - -  Ablehnend 
iiul~ert sich Veff. welter zu der Uberschneidungs]Ssung, die im Raum bis zu 6 Monaten ein 
Nebeneinander yon Gef~ngnis und Strafhaft vorsieht, ferner zu der uneinheitlichen und un- 
befriedigenden Behandlung der t3berzeugungst~ter und der in diesem Zusammenhang vor- 
gesehenen Einsehliel]ungsstrafe, die ohne hinreichend klare Unterscheidung aber doeh wieder 
yon sehwerer Kriminalstrafe (Zuehthaus) verd_rdngt werden kann; auch bier w/irde die Einheits- 
strafe die Spannungen mindern k6rmen. - -  Die Einfiihrung des T~gesbul3ensys~bems bei Geld- 
strafen wird zwar grunds~tzlich begriil3t, doch wird auf die praktischen Unzutr~glichkeiten bei 
der Ermittlung der persSnlichen Verh~ltnisse des T~ters hingewiesen. Ebenso werden Bul3en 
gegen Personenvereinigungen trotz einiger Bedenken ffir gerechtfertigt gehalten. Die Zwei- 
teilung in Verbrechen und Vergehen (t)bertretungen fallen nach dem Entwurf ohnehin weg) 
wird im Hinb]ick auf die Befiirwortung der Einheitsstrafe abgelehnt, ebenso die Aufwertung 
einiger bisher als ~bertretung strafbarer Tatbest~nde zu Vergehen. Abgesehen yon der Ab- 
lehnung der Zweispurigkeit, stimmt Verf. der Reform im ]3ereich des Mal3regelsystems zu, 
aueh wenn die Differenzierung neue Anstaltstypen erforderlich macht. Veff. zieht die Vielfalt 
der Mai3regeln einer Einheitsverwahrung, die erst im Votlzug differenziert, vor, weft damit die 
En~scheidung dem Richter fiberlassen bleibt. Hi4~]~L (Waldshut) 
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Werne r  u  Zum dr i t tenmal :  Start zur Strafrechtsreform. Ers te  Lesung des Ini -  
t i a t iv -En twar ies .  Dtsch.  Ji~rzteblatt 63, 712--715 (1966). 

R u d i  Riidszus: Z u m  0bjektivit~itsprinzip bei Dars te l inng der T~iterpersiinlichkeit. 
F o r u m  Kr imina l i s t i k  Nr.  5, 1 - - 3  (1965). 

A r t h u r  P.  Miles: The ut i l i ty  of case records in probat ion  and parole.  (Der Nu tzen  von 
Regis te rn  in  F~l len  yon  St rafausse tzung zur Bewi~hrung und  St raf te i lvol l s t reckung. )  
J .  crim. L a w  Pol.  Sci. 56, 285- -293  (1965). 

Ausfiihrlicher Bericht fiber An]age und Anwendungsbereich der Register. Registerffihrend 
ist der Bew~hrungshelfer, der ein wichtiges 6ffentliches Amt bekleidet und gegeniiber dem Staat 
verantwortlich ist. Nur mit seiner Zustimmung dfiffen z.B. Auflagen erteilt, Strafaussetzungen 
widerrufen oder andere )/[al~nahmen, die sich gegen die Person des Verurteilten riehten, ergriffen 
werden. Benutzt werden die Register yon Gerichten, VerwaltungsbehSrden, Einrichtungen der 
5ffentlichen Wohlf~hrtspflege, Privatagenturen, Schulberatungen, psyehi~trischen Kliniken, 
Lehre, Forschung usw. Im Verlaufe der letzten 10 Jahre hut sich herausgestellt, dal~ die her- 
kSmmliche Registefffihrung viel zu umfangreich und aufwendig ist, da in der Praxis mit Aus- 
nahme der Verwal~ungsbehSrden, z.B. beim Widerruf der Bewi~hrung, nur wenig Gebrauch 
davon gemaeht wird. Eine Testaktion im Staate Wisconsin ergab, dal3 im Ver]aufe yon 9 Monarch 
nur 6,9% der Register eingesehen wurden und 85% fiberflfissig waren. In  90% allerF/ille war 
ffir die Beamten ein abgekfirztes und vereinfachtes Register vSllig ausreichend. Auf Grund 
dessen zweifelt Verf. die Zweckm~l~igkeit der herkSmmlichen Register genere]l an und schl~gt 
vor, das ganze System zu revidieren, zumal sich in der Praxis die persSnliche Rfickspraehe 
mit dem Bewiihrungshelfer als nfitzlieher und weniger aufwendig erwiesen hat als die zeitraubende 
Einsichtnahme der viel zu aus4~fihrlieh angelegten Protokolle und Register. 

It.  R~tr (Dfisseldorf) 

Leslie T. Wi lk ins :  ~ew th ink ing  in cr iminal  statistics.  (~qeues Denken  in der  Kr imina l -  
s ta t i s t ik . )  5. crim. Law Pol.  Sci. 56, 277- -284  (1965). 

Verf. strebt eine weitgehende Verbesserung der bisherigen, meis~ unzureiehenden Krimin~l- 
statistiken naeh den bekannten kriminologischen, kriminalistischen und forensischen Gesichts- 
punkten an, wobei das Opfer und nieht der Verbrecher in den Vordergrund gestellt werden 
solle. Es miissen Systeme gefunden werden, die die Statistiken wriabel gestalten und einen 
Vergleich fiber Zeit und Raum trotz verschiedener Gesellsehaftsorduungen, 5ffentlicher Meinungen 
nnd Reehtsauffassungen ermSglichen. Methodiseh werden jedoch keine neuen konkreten Vor- 
schl~ge unterbreitet. H. RE~ (Dfisseldorf) 

A lbe r t  Morris:  The comprehensive classification of adul t  offenders. (Eine mnfassende  
Klass i f iz ierung erwachsener  Reehtsbrecher . )  J .  crim. Law Pol.  Sci. 56, 197--202 
(1965). 

~ach einem 1963 vor der amerikanischen Gesellschaft ffir Krimino]ogie gehaltenen Vortrag 
hat tier Verf. einen Aufsatz gestaltet, der unter sozio]ogischen Aspekten eine Einteilung gibt, 
die im Prinzip keine wesent]ich neuen Anhaltspunkte bietet: 1. Einfache Gesetzbrecher: Aus 
Ignoranz, Gedankenlosigkeit und gesellschaftlichen Umst~nden zum Verbrecben neigende 
Typen, ffir die die Gesamtpopulation a]s potentielle Ti~terschaft angesehen wird. 2. Situations- 
bedingte Verbreeher: Ebenfalls sonst sozial angepal~te, wenn auch h~tufig labile und minder- 
begabte Menschen, die aus Provokation oder Anspanmmg zum Verbrechen gelangen. 3. Patho- 
logische Typen: Chronisch Abnorme, bei denen das Verbrechen Symptom einer psycho-somati- 
schen S55rung ist. 4. Wirtseh~ftsverbrecher: Normal sozialisiert erscheinende Menschen, die in 
finanzieller Erfo]gssucht ihr Risiko einka]kuliercn. 5. Eigentliche Berufsverbrecher. Veff. ver- 
kennt nicht die Schwierigkeiten einer Differenzierung verbrecherisehen und sonstigcn Ver- 
haltens, sowie Verbrecher und ~nderer Menschen und gibt gewisse Richtlinien bzw. Forderungen 
flit die weitere Forschung, die in Stichworten erw~hnt werden sollen. Gesetz]iche Definition 
des oder der Verbrechen, verbrecherische Verhaltensmuster, Opferidentifikation, Bewertung 
der Opfer, Opfer-Tiiterbeziehung, soziologisch-kultnrelles Milieu u.a .  D v c ~o  (Miinster) 
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IIaughton: The investigations at the u IIostel, Birmingham. (Die Unter- 
suchungen im Y.W.C.A. Studentenheim Birmingham.) Acta Med. leg. soe. (Libge) 
18, 73--76 (1965). 

In  einem Studentenheim wurde ein M~idchen durch einen :Mann fiberfallen und mit einem 
Stein auf den l~opf geschlagen, um es zu tSten. Sic kam jedoch mit einer Kopfwunde davon. 
Die auf ihre Anzeige eingeleitete Suche nach dem T~ter fiihrte zur Auffindung der Leiche einer 
Bewohnerin desselben Heims. Man land in der Erde vor dem Hause Schuhabdrficke und im 
Zimmer des getSteten M~dchens auf einem Briefumschlag einige handgeschriebene Worte. - -  
]:)as I-Ieim lag in einer dicht bevSlkerten Gegend, weshalb die Uberprfifung aller Personen in 
seiner n~heren Umgebung sehr miihselig war. Insgesamt wurden etwa 20000 Personen mit 
Hilfe eines speziell ausgearbeiteten Fragebogens, in welchen die Ergebnisse der Befragung ein- 
getragen ..wurden, fiberprfift, wobei auch die Kleidungsstficke aller Befragten untersucht wurden. 
Bei der Uberprfifung der Bewohner einer Pension stellte sieh heraus, dab ein !Viarm, der zum 
Zeitpunkt der Tat hier gewohnt hatte, in seine Heimatgemeinde abgereist war. Der l~ragebogen 
wurde daraufhin an die Polizeistation dieses Ortes gesandt und der )/[aim dort vernommen. 
Er gestand das M~idchen getStet zu haben. ~ach seiner Erinnerung habe sic einen roten Pullover 
getragen. Dies war bekannt und hatte bereits zum falschen Verdacht anderer Personen gefiihrt, 
die ebenfalls angaben, das M~dchen in einem roten Pullover gesehen zu haben. Welters schilderte 
der Mann den Tatort und dab er dort etwas geschrieben habe. Der Vergleich seiner Schrift mit 
der auf dem Briefumschlag gefundenen erwies die Identit~t. Die bei der Tat getragenen Sehuhe 
hatte er weggegeben, jedoch wurden sic gefunden und ihr Sohlenabdruck erwies sich ident mit 
den am Tatort gefundenen. Eine t~igliche Konferenz der die Untersuchung ]eitenden Beamten 
erwies sich als zweckm~l]ig. PATSC~]~ID~I~ (Ilmsbruck) 

Oskar Wenzky: Zur Situation der Kriminalpolizei als Pr~iventivorgan. Arch. Kriminol. 
136, 80--89 u. 150--155 (1965). 

Dem Velff. geht es bei der analytischen Betrachtung des Themas vor ahem um das Aufzeigen 
und Diskutieren aktueller Probleme. Bei der bewertenden Aufz/ihlung der Aufgaben der Kriminal- 
polizei als PrEventivorgan vertritt der Autor die Ansicht, dab die ~berwachung der Polizei- 
aufsichtspflichtigen aus dargelegten Gr/inden eine kraftlose Einrichtung sei, wohingegen die 
geheime kriminalpolizeiliche Beobachtung der Hang- und Berufsverbrecher, ffir die noch eine 
ausdrfickliche gesetzliehe ErmEchtigung fehlt, eine weir wirkungsvollere priiventive MaBnahme 
sei. Es sei dazu abet eine eigene Exekutivgruppe zu Observationszweeken notwendig. Es werden 
ferner Vor- und l~achteile pr~ventiver kriminalpolizeilicher Fahndungen erSrtert und die Schwierig- 
keiten bei anderen pr~ventiven ?3berwachungsaufgaben, wie die kriminell verd~ehtiger Aus- 
l~nder, Prostituierter etc., dargelegt. AnschlieBend werden die zur Bewi~ltigung dieser priiven- 
riven Verpflichtungen dienenden Systeme wie Abnahme und Klassifizierung yon Fingerabdrficken 
und modus-operandi-Systeme aufgezKhlt. Bei einer rechtssystematischen Betrachtung werden 
die Rechtsgrundlagen der pr~ventiven und der repressiven kriminalpolizeilichen T~tigkeit ver- 
glichen. In  der darauffolgenden organisationsrechtlichen Betrachtung werden unter anderem 
die Nachteile einer Eingliederung der Kriminalpolizei in die Justiz ffir das vorbeugende Wirken 
der Kriminalpolizei dargelegt. Abschlie~end hebt der Veff. hervor, dal~ die Erfolge in der Auf- 
kl~rung yon Verbrechen das Ergebnis der Verschmelzung yon vorbeugender und strafverfolgender 
Zweckeinrichtung sind und eine Trennung yon Pr~Lvention und Repression innerhalb der 
Kriminalpolizei ein unheilvoller Rfickschritt wiire. AlCBAB-ZAI)E~ (]:)iisseldorf) 

O. Nakata and S. 0da: On the late criminals. I. (~rimino-biologieal, psychometric and 
anthropometr ic  studies. (]~ber Kriminel le  im hSheren Lebensalter .)  [Dept. Crim. 
Psycho]. and  Forens.  Psychiat . ,  Ins t .  Forens.  Sci., and  Depb. of Ident i f icat ,  Ins t .  
of Forens.  Sci., Tokyo Med. and  Dent. ,  Univ. ,  Tokyo.]  Acta  Crim. Med. leg. jap. 
31, 207--225 mi t  engl. Zus.fass. (1965) [Japanisch] .  

47 Erstt~ter und 45 Rfickf~llige, die erst im Alter von fiber 30 Jahren straff~illig geworden 
waren, wurden kriminal-biologisch, psychometrisch und anthroprometrisch untersucht. Von 
den aus Tabellen im einzelnen ersichtlichen Ergebnissen kSnnen als wesentlich hervorgehoben 
werden: 1. das erste Straffiilligwerden der fiber 30ji~hrigen f~]lt racist in die dreiBiger Jahre. 
2. :Eigentumsdelikte sind sowoM bei den Erstt~itern als auch bei den l%iickf~lligen die h~ufigsten. 
3. In der Gruppe der l~tickfalligen sind Gewaltverbrechen und Sexualverbrechen signifikant 
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h~ufiger als in der Gruppe der Erstt~ter. 4. JJrsaehen der Kriminalit~t sind in beiden Gruppen 
hgufiger Alkoholismus, finanzielle und famili~re Schwierigkeiten und J~hnliches als bestimmte 
PersSnlichkeits-Dispositionen. 5. Im Rorschach-Test ergab sieh h~ufig ein koartierter Typ, 
was anf innere Erlebnis- und Phantasiearmut schliel~en lgl~t, ferner ttinweise auf ein Fehlen 
von Elastizit~t. Zwischen beiden Gruppen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede. 6. Auf 
Grund der Diagnose der Kretschmerschen Somatotypen ergab sich, da{~ die H~ufigkeit der 
pyknischen Typen bei beiden Gruppen der erst im Alter yon fiber 30 Jahren kriminell Gewordenen 
wie auch bei allen anderen Kriminellen geringer ist als bei normalen Populationen. 

ARBAB-ZADE:g (Diisselderf) 

Alf red-Johannes  Rangoh  Der internat ionale Kriminalitii tsvergleich. [Statist .  Bund.-  
Amt,  Wiesbaden.]  Mschr. Kr im.  Strafrechtsref. 48, 114- - ]37  (1965). 

Dem internationalen KriminaHtgtsvergleich (IKV) stehen zahlreiche Schwierigkeiten ent- 
gegen, deren Niehtbeaehtung zu fehlerhafter Interpretation ffihrt. Zur Beurteilnng der Kriminali- 
t~t kSnnen herangezogen werden die Tatermittelungsstatistik, die Stra]ver]olgungsstatistils und 
die Stra]vollzugsstatisti/c. Technik und Methode dieser drei Strafrechtspflegestatistiken sind 
untersehiedlich ; ihr Aussagewert ist deshalb verschieden. Die Meinung der Kriminologen, welche 
(der aus den Teilstatistiken gewormenen) Zahlen als Basis ffir die Messung und den Vergleich 
der Kriminalit~t dienen sollten, ist nicht einheitlich. ~aeh der veto Verf. vertretenen Meinung 
l~l~t sieh ein internationaler KriminaHt~tsvergleich nut auf der Grundlage der Strafverfolgungs- 
statistik vornehmen, wie er an Hand eines historisehen ~dberblieks darzulegen versucht. Seit 
1853 wurde immer wieder (100 Jahre lang praktisch ohne jeden Erfolg) das Problem eines IKVs 
diskutiert. Die schlie~lich nach dem Krieg zustande gekommenen Zusammenstellungen (so die 
yon der zust~ndigen Abteilung des Europarats verSffentlichte Tabe]le) und veto Wirtschafts- 
und Sozialrat der Vereinten Nationen den Regierungen der Staaten empfoh]enen Verfahren 
lassen naeh Ansieht des Verf. die einfaehsten Grundregeln der Statistik auger ~cht. So wurden 
z.B. bedenkenlos die T~terziffern aus dem einen Lande mit Verurteiltenzahlen aus einem anderen 
Lande vergliehen, obwohl erfahrungsgem~B die Zahl der ermittelten T~ter etwa doppelt so 
groB ist wie die Zahl der rechtskr~ftig Verurteilten. In dem UNO-Dokument wurden aul~erdem 
die Untersehiede zwischen innerem und ~u~erem Tatbestand bzw. Rechtswidrigkeit und Sehnld 
nicht berficksiehtigt. Dutch den - -  offenbar auf den Soziologen To~sT~ S]sLLI~ - -  zurfiek- 
gehenden Versueh, die Probleme des IXVs dadureh zu ]Ssen, dal~ die bekanntgewordenen Straf- 
taten ohne Rficksicht anf den T~ter gez~hlt werden, witrde aus einer ,,criminalstatistie" eine 
,,erimestatistie" deren Ergebnisse zur wissensehaftliehen Auswertung zum Zwecke einer um- 
f~ssenden Beurteilung der Kriminalit~t, Verbrechensprophylaxe usw. vSllig ungeeignet seien; 
denn die Kriminalitgt ist wesensmgBig ,,etwas Subjektives", da es ,,ohne krimine]les Individuum 
keine Kriminalit~t geben kann". Der gewfinschte Vergleich hat sieh daher anf die Verurteilten- 
zahlen der Strafverfolgungsstatistik zu stfitzen. Er sei nicht sllzu sehwer durchzufiihren und 
kSnnte anf der Grundlage yon Erhebungen raSglich werden, die sieh mit einem veto Verf. ent- 
wickelten Meldeformular gewinnen liel3en. G ~ i ~  (Giel~en) 

J .  Bernheim:  Aus~ehnung ~er ~erichtspsychiatrie auf klinisehe Aspekte in der 
I~riminologie. [Inst .  f. gerichtl. Med., Univ. ,  Genf.] An den Grenzen yon  Medizin 
u n d  t~eeht. Festschrif t  z. 65. Geburts tag yon  Prof. Dr. reed. Dr. reed. h. e. \u 
H A n n ~ A ~  1966, 175--188. 

In  der T~tigkeit eines kriminologiseh-klinischen Arbeitsteams f~llt dem Psychiater eine 
zentrale Position zu; seine fachliehe Eignung und Erfahrung sind nicht nur ffir die ~ngemessene 
Bewertung des Rechtsbrechers im Strafverfahren, sondern oft auch ffir die weitere soziale 
Prognose des T~ters yon entseheidender Bedeutung. In biographisch orientierten Gespr~chen 
sind primgre seelisehe tPehlentwicklungen, wie aueh abnorme Umwe]tbe]astungen, die in F~milie, 
Arbeitswelt und dem weiteren soziMen Umfeld zu pathogenen und pathoplastisehen Faktoren 
wurden, zu erfassen. Aus ihnen kSnnen oft die Determinanten des Handelns wie auch Ansatz- 
punkte fiir eine sp~tere Behandlung, die Struktur~nderungen intendieren sollte, abgeleitet 
werden. In  der n~heren Differenzierung werden sieh dann charakteristische, neurosenpsyeho- 
Iogiseh auflSsbare, ,,soziopathisehe" Verhaltensweisen, die man vornehmlich bei jugendliehen 
(neurotischen) Delinquenten finder, yon ,,soziotisehen" abgrenzen ]assen, bei denen das Ver- 
brechen vergleiehsweise den Stellenwert einer Berufsausfibung hat, die neben einem mitunter 
inhaltreiehem Priwtleben ablg, uft (seelische Defizienz). Vonder  ersten Kontaktaufnahme an 
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kann der Psychiater im positiven Sinne auf den T~ter einwirken, etwa bei ihm Reflexionen fiber 
die veffehlte soziale Anpassung anregen, durch sein ~rztlieh orientiertes Verhalten eine Ver- 
trauensbasis ffir sp~tere psyehotherapeutische Ffihrung schaffen, wie aueh deren MSglichkeiten 
nnd Grenzen abseh~tzen. Die empiriseh oder systematisch ausgeriehtete kliniseh-kriminologisehe 
Arbeit im Strafvollzug leidet unter den eingeengten Beziehungen zum tKgliehen Leben, das ist 
ihr Naehteil, wohl aber in vielen auch ihr Positivum; die kombinierte sozio- und psychothera- 
peutisehe Art wird sich den geeigneten Fi~llen zuwenden, sie sollte in einer gut geplanten Nach- 
sorge aueh aul3erhalb der Mauern fortgesetzt werden. G. MOLL~OFF (Heidelberg) 

Shufu Yoshimasu:  Criminal life eurves of monozygotie twin-pairs.  (Das kriminelle 
Verhal ten yon  monozygot isehen Zwillingspaaren.)  [Dept. of Criminal  Psyehol.  and  
Forens.  Psyehiat . ,  Tokyo ivied, and  Dent .  Univ. ,  Tokyo.]  Aeta  Crim. Med. leg. jap. 
31, 144--153 u. 190--197 (1965). 

Abgesehen yon kSrperlichen Merkmalen lassen sich auch die Eigenschaften des Charakters, 
Begabungen, besondere Veranlagungen sowie die Neigung zum kriminellen Verhalten als erheblieh 
erklaren. Verf. schildert mehrere monozygotisehe Zwillinge und deren Lebenslauf und finder 
entsprechende ~)bereinstimmungen bei den Individuen eines Paares. Er stellt das kriminelle 
Leben in Kurven dar und hi~lt diese ffir systematische und objektive Besehreibungen des krimi- 
nellen Verhaltens eines Individuums durch das ganze Leben. Die Verhaltenskurven krimineller 
monozygotiseher Zwillinge gleiehen sieh. Die Einflfisse der Umwelt spielen nur eine gering- 
gradige Rolle. E. TRVBE-B~CK~ (Dfisseldorf) 

Georg I Ie lmer:  Serienbrandstifter.  Arch. Kr iminol .  136, 39--55,  106--116, 156--164 
(1695). 

Die durch groBen Erfahrungsreichtum ausgezeichne~en Darlegungen grfinden sich auf ein 
Beobachtungsgut, das sich aus der sorgf~ltigen Analyse yon 103 Serienbrandstiftungen im 
Bundesland Schleswig-I-Iolstein yon 1945--1963 zusammensetzt. Nach einer kurzen Definition 
des Begriffes ,,Serie" und Erw~hnung des Schrifttums wird die Bedeutung dieser Deliktart, 
die sich allein aus einem gesch~tzten Gesamtschaden yon fiber 26 Millionen DM bei 782 Einzel- 
taten ergibr herausgestellt. W/~hrend ein Viertel der Delinquenten nur Bagatellsch/iden an- 
richter, zwei Viertel in ihrem GefiihrllchkeitsmaB noch dem des Einzelbrandstifters entsprechen, 
rekrutiere sich aus dem letzten Viertel der im engeren Sinne ,,hochgef/ihrliehe T~tertyp". Im 
t{inblick auf die Beteiligung der Geschlechter ergibt sich, daI~ die Frau an den BrandstiIter- 
serien starker als an der allgemeinen Brandstifterkriminalit/~t beteiligt ist, nach der Schadens- 
summe gerechnet~ bezfiglich ihrer Gef/~hrllchkeit jedoch als harmloser zu beurteilen ist. Das 
weibliehe Geschlecht dominiert unter den jungen Serienbrandstiftern, mit der Erreichung des 
Erwachsenenalters kehren sich jedoch die Verh/~ltnisse urn, der Anteil der Frauen wird pro- 
portional mit ihrem zunehmenden Alter immer geringer. Unter den M/~nnern fiberwiegen nach 
den Heranwachsenden die jfingeren Jahrgiinge der Erwachsenen bis zum 24. Lebensjahr, und 
zwar als die gef~hrlichsten Serienbrandstifter. In soziologischer Beziehung stammen diese T/~ter 
in noch hSherem Mal3e, als es schon beim gewShnlichen Brandstifter der Tall ist, aus den unteren 
Schichten des Volkes. Bei der Brandlegung werden Gegenst/~nde, die weniger die Gefahr des 
Entdecktwerdens, als Wohnh~user, in sich bergen, n/~mlieh Wirtschafts- und Nebengeb/~ude, 
freistehende Diemen, Wald- und Feldfl~chen, bevorzugt. In der Regel tritt der Serienbrand- 
stirrer als Einzelg/~nger auf, nut in drei yon 103 Fiillen konnte T~termehrheit festgestellt werden. 
Unter den Serienbrandstiftern waren grundstficksfremde Ortst/iter und ortsfremde Delinquenten 
mit einem hohen Anteil: mit 47,4% ~zertreten. 1VIeistens werden die TKter nach einer Serie 
ermittelt, und zwar oft dann, wenn sie Ablenkungsbr~nde legen. I)anach werden sie in der Regel, 
entgegen einer verbreiteten Laienauffassung, nicht mehr rfickfi~llig. Der Autor unterscheidet 
zweckgerich%ete, r krisenhafte, ,,geisteskrankhafte" (hierunter werden sowohl Psychosen 
als aueh hochgradige Schwachsinnszust/~nde verstanden) und verborgene Tatbeweggrfinde. 
Innerhalb der %riebhaften Atiologie werden Handlungen aus Sensationsbediirfnis, Geltungs- 
streben, Feuerwehrehrgeiz, asozialer oder antisozialer Grol], alkoholisehe Enthemmnng, der 
Wnnsch, ,,Feuer zu sehen" oder sexuelle ]~rsa~zhandlungen, abgegrenzt, wobei auch auf die 
1V[Sgliehkeit des Motivwechsels hingewiesen wird. Absehlie$end hebt der Autor die Bedeutung 
des ,,modus operandi", sowie die des Zeit- und Raumfaktors ftir die Brandermittlung hervor. 

CA]~x~s (Berlin) 
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Manfred Hauck:  Sonderbare Liebe und  ihre Folgen. Kr imina l i s t ik  2, 86--87  (1966). 
Der Verletzte, ein 26j~hriger Hilfsarbeiter, wohnte im Hanshalt seiner Mutter mit mehreren 

Geschwistern, einem Schwager und dessen Kindern. Er siedelte sp~iter in die Nachbarschaft 
zu einer Familie mit acht Kindern fiber. Der 55j~hrige Ehemann, klein und schw~chlich, versah 
oft Nachtschicht, eine gute Gelegenheit, mit der 44j~hrigen Ehefrau ein Verh~ltnis anznfangen. 
Der Ehemann drohte naeh langem ZSgern dem Hausfreund mit Hansverbot. Ehefrau und Freund 
flohen und mieteten sich 14 Tage in einem Hotel ein. ~aehdem das Geld verbraucht war, wurde 
die Ehefrau wieder yon ihrem Mann aufgenommen. Der Hausfreund duffte nich~ wieder ins 
Haus, kam aber trotzdem zur Nachtschichtzeit zu seinem gewohnten Schgferstiindchen. Der 
17j~hrige Sohn der Familie glaubte die Familienehre zutiefst verletzt, stellte eines Tages den 
Hausfreund und versuchte ihn festzuhalten. Dieser holte mit einem Knfippel zum Sehlag aus, 
erhielt aber selbst einen Kinnhaken. Jetzt versuchte der Freier sein Hell in der Flucht, erhielt 
aber yon dem 17j~hrigen mehrere Schl~ge auf den Kopf. Die zugezogene Polizei verwies beide 
Parteien auf den Privatklageweg. Von diesem Tag an ldagte der Hausfreund fiber Kopfsehmerzen, 
verweigerte die l~ahrungsaufnahme, zeigte L~hmnngserscheinungen. Der Hausarzt ~eranlal3te 
Klinikeinweisung. Dort land man einen Sch~delbruch, ein epidurales Hi~matom und einen Hirn- 
quetschungsherd. Trotz Trepanation verstarb der Hausfreund ohne das BewuBtsein wiedererlangt 
zu haben. Die angeordnete Obduktion der Leiche best~tigte die Diagnose der Kliniki~rzte, 
weiterhin fanden sieh Hirndruck mit zentraler L~hmung yon Atmung und Kreislauf sowie 
eine Pneumonie. Der Kausalzusammenhang wurde bejaht. Die Staatsanwaltschaft erhob K]age 
wegen KSrperverletzung mit Todesfolge. Ffir den Tatzeitbestand wurde dem 17j~ihrigen Sohn 
der Familie erheb]iche Verminderung der Zurechnungsfiihigkeit auf Grund niederer Intelligenz- 
stufe, der Tatumst~nde sowie der Erregung fiber die Ehrenkriinkung der Familie (i) zugebilligt. 
Verurteilung effolgte zu 1 Jahr Jugendstrafe, auf 3 Jahre Bewiihrung ausgesetzt. Verf. ist der 
Meinung, da~ ohne das Gest~ndnis des Sehuldigen in diesem Fall (keinem der Betei]igten war 
an einem Bekanntwerden der Tatumst~nde gelegen) eine Kl~rung des Falles nicht mSglich 
gewesen w~re. E. B5m~ (Heidelberg) 

Paul  Kiihl ing:  Ri ickfal luntersuchungen an  jnngen  Rechtsbrechern. Mschr. Kr im.  
Strafreehtsref. 48, 269--297 (1965). 

Die vom Verf. 1956 nach kriminologischen Gesichtspunkten untersuchten 200 m~nnlichen 
Heranwachsenden, die in einem bestimmten Zeitraum vom Amtsgericht Hannover verurteilt 
wurden (VerSffentl. in Msehr. Krim. Strafrechtsref. 516, 167ff., 1959), wurden yon ihm einer 
Nachuntersuchung unterzogen, und zwar um festzustellen, inwieweit die Probanden rfickfiillig 
geworden waren. In  53 Tabellen werden die Probanden unter anderem nach Lebensalter, Fami]Jen- 
verh~ltnissen (soziale und wirtschaftliehe Lage, Beruf des Vaters, Rechtschaffenheit der Eltern), 
Erziehung und Schulbildung und ferner nach der Art der Delikte (Verm5gensdelikte, K5rper- 
verletzung, Verkehrsdelikte u.a.) und Art und Anzahl der Verurteilungen kategorisiert. Der 
Verf. stellt unter anderem lest, dal~ lediglich ein geringer Prozentsatz der erstmalig mit einer 
Verwarnung belegten oder gema~ w 45 Abs. 1 JGG ermahnten Probanden strafreehtlieh nicht 
wieder in Erscheinung getreten ist. Daneben sind zwei Drittel der T~iter, die als erste Mai~nahme 
Ffirsorgeerziehung oder Schutzaufsicht erhielten, sparer mit Freiheitsstrafen, teflweise mit 
Zuchthaus b'elegt worden. Insgesamt sind 65% der Probanden wieder straff~llig geworden. 
Hervorgehoben wird unter anderem, dal3 kein Sittlichkeitst~iter erneut wegen eines Sittlichkeits- 
deliktes verurteilt win'de, dagegen traten 75 % der Probanden, bei denen die erste Verurteilung 
wegen eines VermSgensdeliktes erfo]gte, wegen desselben Deliktes strafrechtlich wieder in 
Erscheinung. Bei den Verkehrst~tern wurde eine Rfickfallquote yon 63% und bei den wegen 
KSrperver]etzung Verurteilten yon 44,5% festgestellt. Es werden weiterhin Prozentualdaten 
fiber die Zahl der erneuten Verurteilungen, die Intervallzeit und den Einflu~ der Umwelt an- 
gegeben. AI~BAB-Z• (Dfisseldorf) 

Shfifu Yoshimasu: Some considerations on cr iminal  life curves. [Dept. of Crim. 
Psyehol. and  Forensic Psyehiat . ,  Tokyo Med. and  Dent .  Univ. ,  Tokyo.]  Acta Crim. 
Med. leg. jap. 31, 101--105 (1965). 

Zum Verst~ndnis yon Lebenskurven Krimineller - -  welche die Kenntnis einer Entwicklung 
von Erziehungsschwierigkeiten, fiber sozial negative AnpassungsstSrungen bis hin zu strafbaren 
Hand]ungen voraussetzt - -  stellt der Autor zuni~chst 5 Gruppen infanti]-neurotiseher Verhaltens- 
anomalien anf: 1. Naschsucht, Lfigenhaftigkeit, 2. NSrgelei, Streitsueht, 3. infantile Sexualitat 
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(Masturbation, Exhibitionismus, Voyeurismus), 4. Sehulsehwanzen, Fortlaufen, 5. grober Unfug 
und Brandstiftung. Diese Friih- oder Pradelinquenz wird - -  unseres Eraehtens etwas willkfir- 
lich - -  auf ihre triebdynamischen oder dranghaften Ursprfinge, namlich auf Nahrungs-, Besitz-, 
Geltungs-, Sexual-, Flucht-, Wander- und Aggressionstrieb bzw. -Instinkt zuriickgeffihrt. In 
der Gegeniiberstellung zur Erwachsenenkriminalits ergibt sieh die Relation: je friiher ein 
Kind delinquiert, um so polytroper setzt seine kriminelle Entwick]ung ein, je h6her das Lebens- 
alter bei Erstt~tern ist, um so monotroper gestaltet sich die Kriminalits Die Entwicklung geht 
in der Regel fiber folgende Manifestationsstufen: polytrop - -  amphitrop - -  homotrop - -  mono- 
trop. Entspreehend dem tiefenpsychologischen Denkmodell sieht der Autor eine kriminelle Re- 
gression dann als gegeben, wenn es bei einem Tgter unter starker affektiver Belastung, auBer- 
ordentliehen Lebensumstiinden, Notzeiten (Kriege) oder als Fo]ge einer Hirnlgsion zu einem 
Rfiekfall in polytropes Delinquieren gekommen ist. In Analogie zu den kindlichen Verhaltens- 
anomalien werden die strafrechtliehen Tatbesti~nde nach Eigentnms-, Verm6gens- und KSrper- 
verletzungsdelikten, nach Totschlag und Mord, Fluchtvergehen und Verbreehen, die dureh heim- 
liehe ZerstSrungslust (Brandstiftung) gekermzeiehnet sind, unterteilt. Konstitutionstypologiseh 
iiberwiegen unter den poly~ropen Kriminellen die Athlethiker, welehe hs ihre ,Verbreeher- 
laufbahn" berei~s als Friihkrimine]le begonnen hatten. Strukturanalytiseh waren die meisten 
mater Verwendung der Nomenklatur yon KURT SCHNEIDER in die Gruppe der ,,gemiitlosen 
Psyehopathen" einzuordnen. Der interessante Beitrag zeigt einmal mehr die Wurzeln einer bei 
sehr vielen Delinquenten evidenten UnangepaBtheit aus innerer Unreife und mangelnder Per- 
s6nliehkeitsausformung. CASA!cIS (Berlin) 

Wal te r  Miihlb~icher: Das , ,Zwangs jacken-Syndrom" bei Langinhaft ier ten.  Med. Wel t  
1965, 1855--1856. 

An Hand einiger Fallbeschreibungen werden k6rperliehe und seelisehe Folgen l~ngerer Frei- 
heitssbrafen diskutiert, die Mgnner wegen nieh~-krimineller Delikte verbfiBt hatten. Die erste 
Zeit nach der Entlassung ist durch Anpassungsschwierigkeiten and Krisen gekennzeichnet. In 
psyehopathologischer Hinsicht steht die Antriebsverarmung im Vordergrund. Der Autor warnt 
vor dem Versuch, die Entlassenen zu frtih wieder ihre Arbeit aufnehmen zu lassen. 

RASCH (K61n) 

Tsu tomu  Takamatsu :  tJber die habituell  ordnungswidrigen Strafgefangenen. [Med. 
Abt. ,  S t r a f a n s t ,  Yokohama.]  Acta  Crhn. Med. leg. jap.  31, 113--122 mit, engl. 
Zus.fass. (1965) [Japanisch] .  

Es warden 100 m~nnliche Strafgefangene, die als habituell ordnungswich'ig angesehen werden 
konnten, psyehiatrisch untersueht. 80 yon ihnen waren Psychopathen, 18 Epileptiker und 
zwei Schizophrene, wobei die Psychopathen aueh epileptisehe oder epileptoide Zfige aufwiesen. 
Aus der Anamnese ging in zahlreichen Fs eine erbliehe Belastung, wie Epilepsie, Psychopathic, 
Alkoholismus u. dgl. oder eine frfihkind]iche HirnsehKdigung hervor. AuBerdem wurde bei fast 
allen eine Milieuseh~digung nachgewiesen. Oft waren diese H/iftlinge auch morphin-, weekamine- 
oder alkoholsiiehtig. In der Haft klagte die Mehrzahl der Gefangenen besonders fiber Schwindel- 
geffihl, Kopfschmerzen, Sehlafs~rungen oder Magenschmerzen. Diese Beschwerden sowie vor- 
handene epi]eptoide Charakterziige verst~rkten sieh infolge MiBhandlungen und Sport durch 
Mithi~ftlinge und Wachpersonal. In  der Freiheit relativ hilflose Personen wurden nicht selten 
in der Haft gewaltt~tig. Verf. fordert ffir derartige Gefangene nach der exakten psychiatrischen 
Diag]msestellung eine psychotherapeutische Betreuung und medikament6se Behandlung, letztere 
besonders bei Epileptikern. HAMMER (Leipzig) 

l~ichard J.  Thurrell ,  Seymour  L. Halleck and  Arvid  F. Johnsen:  Psychosis in prison. 
J .  crim. Law Pol. Sci. 56, 271--276 (1965). 

Nach einer Skizzierung der diagnostischen und therapeutischen Sehwierigkeiten, denen sieh 
der Gef~ngnispsychiater ausgesetzt sieht, und welche die Tatsaehe erlfl~ren, dab sieh nur wenige 
Nerven~rzte bisher zu einer hauptberuflichen T~tigkeit in der Haftanstalt entschlieSen k6nnen, 
wird auf die vielschichtige Problematik der Geisteskrankheiten w/ihrend der Haftzeit eingegangen. 
So reagieren vide Gefangene, die yon allen Kontakten, welehe gegengeschlechtliche Beziehungen 
zur Folge haben k6nnen, ausgesehlossen sind - -  aueh manche Bindungen, die frfiher zur AuBen- 
welt bestanden haben, gehen verloren - -  infolge sexueller und geftihlsm/il~iger Verarmung mit 
entspreehenden Symptombildungen und emotionaten St6rungen. Der sonst haltgebende Faktor 
,,Arbeit" erfahre im Gefiingnis eine Sinnentleerung. Vor allem fehle in der Haft die M6glichkeit 
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zur legalen Aggressionsabfuhr, was um so schwerer wiege, als vide Hgftlinge gerade wegen sozial 
verp6nter Gewalthandiungen verurteilt worden seien. Der psychische Wirkfaktor der I-Iaftzeit 
wird mit der sensorischen Isolation verglichen, die experimentell auch bei normalen Versuehs- 
personen Psychosen hervorrufen kann. Anf Grund der psychiatrischen Vorgeschichte wurden die 
Hgftlinge, die im staatlichen Visconsin-ttospital Aufnahme fanden, in negative und positive 
Fglle eingeteilt. Letztere wiesen friihere Anstaltsaufenthalte bzw. floride psychotische Zusti~nde 
ohne klinische Behandiung und psychopathologische Erscheinungen wie Illusionen, Halluzina- 
tionen nnd Wahnvorste]lungen auf. Psychoneurotische En~wicklungen wurden nicht beriick- 
sichtigt. Von 55 untersuchten Gefangenen zeigten 37 = 67 % die vorgenannten positiven Kri- 
terien. Der psychische ,,breakdown" in der Haft wird als tin Umstand betrachtet,.welcher mit 
der geistigen Erkrankung in der Vergangenheit zusammenhiingen k6rmte. Die Uberpriifung 
yon Lebensalter, Familiensituation, beruflicher Tg~igkeit und Verbrechenstypologie ergab 
dagegen keine signifikanten Zusammenhiinge. Die psychotische Symptomatologie im Gefgngnis 
unterschied sich im fibrigen yon der in der AuBenwelt nicht, so traten auch hier Ganser-Syndrome 
oder Gefgngnispsychosen nur ganz selten in Erscheinung. Suicidversuche, selbstmordghnliche 
Handlungen oder Selbstverstfimmdungen waren dagegen h~ufiger. Die Ursachen hierffir werden 
von den Autoren in Selbstwertkrisen oder in einem Geffihl des Verlustes der Identitgt der 
Gefgngnisinsassen gesehen. Bei einer akuten Psychose wird Krankenhausbehandlung angeraten, 
nach M6glichkeit jedoch empfohlen, die geisteskranken Hgftlinge in ihrem Gefgngnismilieu zu 
bdassen, da in der Rfickfiihrung aus der psychiatrischen Klinik in die I-Iaftsituation sich die 
erneute Anpassungsleistung und Frustrationsverarbeitung als Belastung auswirken wiirde. 
Neben der medikament6sen Behandlung konnten die Antoren gewisse Erfolge durch Gruppen- 
psychotherapie beobachten. CAnA~IS (Berlin) 

Th. C. GiJssweiner-Saiko: Die kriminalistische Bedeuttmg der aktienreehtl ichen 
Pflichtprii~ang. Eine 1Ubersicht fiir die Praxis des WirtschaRsstrafrechts.  Arch. 
Kr iminol .  136, 165--177 (1965). 

Kunstfehler,  Hrztereeht, medizinisch wichtige Gesetzgebung und Rechtsprechung 

�9 Ar thur  Kreuzer:  Hrztliche Hilfeleistungspflicht bei Ungliicksiiillen im Rahmen  des 
w 330c StGB. H a m b u r g :  Ludwig Appel 1965. 136 S. DM 14.80. 

Es handelt sich um die juristische Dissertation des Veff., die Arbeit wurde yon der Juristi- 
schen Fakulti~t in Hamburg angenommen. Veff. ist es gelungen, sich gut in medizinische Verh~lt- 
nisse hineinzudenken. Die in Betraeht kommenden Entscheidungen und das Schrifttum sind 
exakt zitiert, die Arbeit ist klar gegliedert. Im Grol]en und Ganzen sind dig AvAorderungen der 
gerichtlichen Entscheidungen an den Arzt recht erhebliche. Von Einzdheiten sei erwi~hnt, dab 
zwar eine Pneumonie mit plStzlicher Verschlimmerung und eine Angina mit plStzlich auf- 
tretender Atemnot nicht als Ungliicksfall im Sinne des Gesetzes deldarier~ wurde, wohl abet 
eine plStzliche StSrung bei einer Entbindung. Auch beim Selbstmord muB I-Iilfe geleistet werden; 
niemand hat das l~echt auf sein Leben zu verzichten. Der Aufnahmearzt des Krankenhauses 
wird auch dann untersuchen mfissen, wenn kein Platz vorhanden ist und wenn der Kranke 
oder Verletzte einem anderen Xrankenhause zugefghrt werden muB. Wet Fiille yon unterlassener 
I~ilIeleistung zu begutachten hat, wird gerne und mit lqutzen yon dem Inhalt dieser Schrift, 
einsehlieBlich der kasuistischen Beispiele, Kenntnis nehmen. 13. MvEr.LS~ (Heidelberg) 

�9 Jarosch-Miiller-Piegler: Das Schmerzensgeld in medizinischer und  juristiseher 
Sicht. l~achtrag zur 2. Anti .  Wien:  Manzsche Verlags- u. Universit /~tsbuchhandl.  
1965.51 S. DM 4.40. 

Der l~achtrag zur 2. Anflage enthiilt eine lJbersicht der Rechtssprechung des Obersten 
Gerichtshofes der Jahre 1962--1964. Ein neues Sachverzeichnis zu den Entscheidungen 1945 
bis 1964 schlieBt das I-Ieftchen ab. Durch dieses nach jeweiligen Diagnosen geordnete Sach- 
register ist eine rasche Orientierung mSglich. Der l~achtrag bringt somit eine wertvolle Ergiinzung. 

MARESCH (Graz) 


