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J. M. Yoffey, G. C. B. Winter ,  D. G. 0smond and E. S. Meek: Morphological studies 
in the culture oI human leucocytes with phytohaemagglut inin.  [Dept. of Anat .  and 
Path. ,  Univ. ,  Bristol.] Brit .  J.  I t aemat .  11, 488---496 (1965). 

G. Cave Bondi e M. Bargagna:  0sservazioni circa la fissazione nelle metodiche di 
assorbimento-eluizione su macehie di sangue. [Ist. Med. Leg. e Assicuraz., Univ. ,  
Pisa.] G. Med. leg. In for tun .  Tossicol. 13, 55- -59  (1967). 

Kriminologie, Gef~ingniswesen, Strafvollzug 

�9 Albert  Reps: Einf i ihrung in die praktische Kriminalpsychologie. Mit einem Geleit- 
wort  yon  I~UDOLF SI~VE~TS. 2., vollst, umgearb.  Aufl. S tu t tga r t :  F e r d i na nd  Enke  
1967. V I I I  u. 200 S. DM 22.- - .  

Im Jahre 1932 hatte der Verf. (Dr. med. Dr. phil.) ein Buch mit dem Titel ,,Vom Seelen- 
leben des Menschen" ver6ffentlicht. Er hatte darin seine Erfahrungen als einer der erstcn akade- 
misch vorgebildeten Gef~ngnisffirsorger niedergelegt, mit dem speziellen Ziel, dem Personal yon 
Haftanstalten einen menschenkundliehen Grundril~ an die Hand zu geben. Auch diese zweite 
fiberarbeitete Auflage soll dem Vollzugsbeamten, dem Gef~ngnisffirsorger usw. psychologische 
Einsichten vermitGteln, um das Interesse an der Psyche des Straft~ters zu weeken. Erst dann wird 
die Strafe sirmvoll, wenn es gelingt oder doch wenigstens der Versuch gemacht wird, die beim 
Krimincllen vorhandenen psychischen M~ngel und Schw~chen positiv zu beeinflussen. In ver- 
schiedenen Absehnitten werden die psychologischen Grundbegriffe (PersSnlichkeit, Gcffih]sleben, 
Temperament und Charakter, Denken und Wollen, Entwicklungsfragen) in einer gut lesbaren, 
auch dem Laien verst~ndlichen Sprache behandelt, wobei Fremdw6rter in Fuflnoten erl/~utert 
werden. Zitate aus der Weltliteratur, auch aus dem Bereich des Chassidismus (BVB~R), linden 
reiehe Anwe.ndung, um spezieUe Gemiitslagen und Geisteshaltungen zu verdeutlichen. Auch 
schriftliche AuBerungen yon Stra~gefangenen und Presseberichte fiber Kriminelle werden ver- 
wetter. Hinsiehtlich der charakterologischen Typen richter sich der Verf. an I ~ T S e ~  aus 
und unterseheidet kreismfitige (eyelothyme), spaltmfitige (schizothyme), Trieb- und Willens- 
Menschen. Eingehend wird auf die Ichbezogenheit des Kriminellen (,,Egoit~C', ,,Verselbstung"), 
auf die Labilit/~t seines Selbstgeffihls und die Unreife im Bereich der Interessen, des Wollens und 
der Religiositi~t eingegangen. Wenn aueh ein an Fakten interessierter Leser vieles vermissen 
wird, etwa empirische Daten zur Prognose, so ist doch kein Zweifel, dal~ die vielen oft sehr sub- 
tilen l~atsch]~ge fiir den Umgang mit Reehtsbrechern ausgezeichnet sind und auch stiehhaltig 
begriindet werden. Ihre Beachtung k6nnte das geistige Klima in einer Haftanstalt sicher giinstig 
beeinflussen und auch den Effolg der Strafe verbessern. Sehon deshalb verdient das Buch eine 
weite Verbreitung unter dem in Betracht kommenden Personenkreis, wie dies auch Prof. Dr. 
SI~V]mTS in seinem Geleitwort naehdriieklich betont. ]~SCHO~ (Berlin) 

�9 Wolf Middendorff: Kriminologische Reisebilder: USA - -  Mexiko - -  Israel - -  t tong-  
k o n g -  Taiwan.  H a m b u r g :  Kr iminal i s t ik  Vlg. 1967. 131 S. DM 8.20. 

Der nns aueh sonst aus dem Sehrifttum bekannte Veff. schildert seine kriminalsoziologischen 
Beobachtungen auf einer Reise in die USA, einschliel]lich des Mormonenstaates, nach Mexiko, 
Israel, Hongkong und Formosa; die Ausfiihrungen, die im ganzen popular gehalten wurden, sind 
gut lesbar und werden weite Kreise interessieren. - -  Um dem Leser wenigstens ein ungef~hres 
Bfld zu geben, sei auf eine Anzahl yon Einzelheiten eingegangen: Im sittenstrengen ~ormonen- 
staat ist die Kriminalit~t auch jetzt gering, in einem Gefiingnis waren t~tig ein Vorstand, ein 
PfazTer and drei Aufseher, belegt war es mit drei Hi~ftlingen (Indianern), yon denen einer die 
Erlaubnis hatte, seine Famflie bei sich zu haben. Es gibt ein Strafgesetzbuch, nach welchem Sitt- 
liehkeitsdelikte sehr streng bestraft werden; die Vielehe ist gesetzlich verboten; die Streng- 
gl~ubigen berufen sich jedoch auf biblisches Reeht, sie wohnen in abgelegenen D6rfern, hier gibt 
es noch die Vielehe. Eine gegen die Familienv~ter angesetzte Polizeiaktion verlief praktisch 
erfolglos. - -  Die Verkehrsgerichtsbarkeit ist in den USA vielfach vom sonstigen Strafverfahren 
abgetrennt. Verf. erlebte eine 2 Tage dauernde Verhandlung wegen Trunkenheitsfahrt mit 
Sachschaden; sonst herrseht beim Verkehrsgericht 1Vfassenbetrieb. Der Angeklagte bekennt sich 
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meist schuldig; die Strafe wird in eine Registrierkasse am Richtertisch einbezahlt, bis zu 30 Per- 
sonen stehen vor dem Richter Schlange; auch zu langsames Fahren kann bestraf~ werden. - -  
In Mexiko herrschen Angriffe gegen die Person vor, doch ist die Statistik ungenau, es wird glaub- 
haft beriehtet, dab man im Inneren des Landes auch jetzt noch Diebe ohne Gerichtsverfahren 
aufhangt. In den Grenzgebmten zu den USA bliiht die Abtreibung, die an sich verboten ist; es 
gibt hierfiir luxuriSse Sanatorien. Im Vordergrund der Kriminalitat im Grenzgebiet stehen 
Rauschgiftdelikte jeder Art, gegen die die BehSrden machtlos sind. Das Leben ist in Mexiko 
billiger als in den USA, daher der lebhafte Grenzverkehr. - -  In Israel ist die Kriminalitat gering. 
Ihre Art ist vielfach abhangig yon den Sitten der Lander, aus denen die Einwanderer kommen. 
Besondere M/ihe gibt man sich mit der Erziehung und Betreuung von Jugendlichen, die kriminell 
geworden shad. - -  In der gegenwartigen britischen Kronkolonie Hongkong blfiht das seit dem 
2. Weltkrieg verbotene Opiumrauchen; ffir die Verteilung der Droge sorgen chinesische Geheim- 
gesellschaften, die auch sonst gro2en EinfluB haben und deren Bekampfung die Polizei trotz 
der Einriehtung einer besonderen Abteilung nieht gewachsen ist. In Formosa wirken sich noch 
die alten ehinesischen Ansehauungen aus. Rohheitsdelikte yon Eltern gegen Kinder werden 
milde bestraft, besonders streng Tatlichkeiten yon Kindern gegen die Eltern. Die Korruption ist 
noch nieht beseitigt; ein Polizeidirektor lie2 dureh Polizisten anlaBlich eines Familienfestes fiir 
sich Geschenke sammeln. Die Geburt yon Madehen wird wenig geschatzt; sie tragen zum Unter- 
halt der Familie (wenigstens jetzt noch) nicht bei; ihre Verheiratung verursacht gro2e Kosten; 
es kommt auch jetzt noch vor, da[~ weibliehe Kinder ausgesetzt werden. Der Verkehr ist ehaotisch, 
die Polizei ist machtlos. Ziemlich hinderlich sind die Rikseha-Fahrer, die das Gefahrt mit einem 
Fahrrad ziehen. B. MUELL]m (Heidelberg) 

�9 Kriminologie in der polizeilichen Praxis .  Auswahl  praktischer Kriminalf~ille. 
Zusammengest .  u. hrsg yon EooN RSSSMAHN. KSln-Ber l in-Bonn-Miinchen:  Curl 
H e y m a n n s  1967. 217 S. DM 9.80. 

Die Broschfire enthalt 15 kasuistische Beitrage zum Thema ,,Entwicklungskriminalitat", aus- 
gearbeitet yon Absolventen eines Kriminalkommissaranwarterlehrganges. Die Beitrage tragen 
folgende Titteh Eine Reihe versuchter Morde an Madchen und Frauen, Der Mordfall ,,N", 
Kriminologische Betrachtungen zu den Straftaten eines 20jahrigen DoppelmSrders, Mord an 
einer Prostituierten, Mordsaehe RAg, Ein jugendlieher SexualmSrder, PersSnlichkeitsanalyse 
eines jugendliehen Sexualm5rders, KindestStung, Zur Kriminologie eines Giftmordes, Mord an 
der geschwangerten Freundin, Zur Kriminologie eines Sexualmordes, Konfliktsituation eines 
Dreizehnjahrigen fiihrt zur TStung seines Vaters, Mord aus sexuellen Beweggriinden, Deliktanalyse 
des Raubes, Brandstiftungen eines Jugendliehen. Nach einer knappen, ausreichend informieren- 
den Schilderung des Sachverhalts und des Tatverlaufs folgt jeweils eine ausfiihrliehe Besehrei- 
bung der wahrscheinliehen Motive und der TaterpersSnlichkeit, wobei im einzelnen auf Anlagen, 
den Entwieklungsverlauf - -  insbesondere auf Ereignisse und Faktoren, die mSglieherweise mit 
dem Verbrechen in einem Zusammenhang stehen - -  auf die Elternhaus- und die iibrige Umwelt- 
situation eingegangen wird und in einigen Fallen auch der Versuch einer Prognosestellung unter- 
nommen wird. Der Herausgeber hofft, mit der VerSffentliehung dieses Erfahrungswissens einen 
Beitrag zur kriminologisehen Ausbildung ktinftiger Strafjuristen leisten und zur Erweiterung des 
Blickfeldes der Kriminalisten in bezug auf die Beurteilung deliktischer PersSnlichkeiten beitragen 
zu kSnnen. ARBAB-ZADEtI (Dfisseldorf) 

�9 Handw[irterbuch der Kriminologie .  Begr. yon ALEXANDER ELSTER und  HEIN- 
RICH LIHGEMANN. In  vSllig neu bearb. 2. Aufl. hrsg. yon RUDOLF SIEVERTS, Bd. 1: 
A b e r g l a u b e - - K r i m i n a l b i o ] o g i e .  Berl in:  W. de Gruyter  & Co. 1966. VI I I ,  519 S. 
Geb. DM 180.-- .  

In Form eines HandwSrterbuches hatten ELSTER und LING]~ANN ihre Monographie 1937 
abgeschlossen. Die erste Lieferung der Neuauflage erschien Anfang 1965. Die Themen ,,Aber- 
glauben" - -  ,,Kriminalbiologie" sind abgehandelt. Dureh die klare Gliederung ist ein rasches Auf- 
finden der interessierenden Themen mSglich und - -  da die einzelnen Abschnitte jewefls mit einem 
Literaturverzeiehnis versehen sind - -  wird man sich auch bier raseh welter belesen kSnnen. 
Dieses HandwSrterbuch erganzt unsere Fachliteratur. DOTZAUER (KSln) 

�9 Handbuch der Kinderheilkunde.  Hrsg. yon H. OHTZ und F. SCHMID. Bd. 3: 
I m m u n o l o g i e -  Soziale P~tdiatrie. Redig.  yon TH. HELLB~OGO]~ und F. SC~MID. 
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Bearb. yon  W. AVST, G. BIERMAN~, H. BO~NCKE U. a. Berl in-Heidelberg-New York : 
Springer 1966. XIV,  1276 S. u. 334 Abb.  geb. DM 360 . - - ;  Subskript ionspreis  
DM 288.-- .  
W. I t a l l e rmann:  Kinder-  u n d  Jugendkr imina l i t a t .  S. 1170--1172. 

Nach der vorliegenden Untersuehung, welche sich au~ Zahlenmaterial aus der Zeit nach dem 
2. Weltkrieg stfitzt, sind Kinder in zunehmendem MaB an der Gesamtkrimina]itat beteiligt. 1954 
betrug der Prozentsatz noch 2,9, 1962 jedoch schon 3,8%. Ftir die Jahre 1963 und 1964 ergab sich 
ein prozentualer Anteil der Kinder yon 4,8 bzw. yon 5,5%. Die Kriminalitatsbelastungsziffer 
betragt fiir alle Kinder zwisehen 3 und 4%. Die mannlichen Kinder iiberwiegen die weiblichen 
hinsichtlich der Kriminalitat etwas (55,2%). Am haufigsten warden Diebstahle begangen. Es 
folgen fahrlassige Brandstiltung und Sittlichkeitsdelikte, welche bei beiden Gruppen weniger 
~ls 5% ausmachen. - -  Auch bei den Jugendlichen ist naeh 1954 ein Ansteigen der Kriminalitats- 
ziffer zu verzeiehnen. Hierbei diirfte die Zunahme der Motorisierung und die damit zusammen- 
hangenden Y,2fz-Diebstahle eine bedeutende l~olle spielen. 1960 hat die Kriminalitatsziffer der 
Jugendlichen erstmals die allgemeine Kriminalit~itszi~fer fiberfliigelt. Auch hier fiberwiegen die 
Diebsti~hle bei weitem, sie machen bei den mannlichen Jugendliehen 44,2 %, bei den weiblichen 
48,6 % aus. Sittliehkeitsdelik~e finden sich bei der m~innliehen Jugend in 5,4 %, bei der weiblichen 
in 1,2%. In der zuletzt genannten Gruppe finden sich Abtreibnngen in 1,1%. Nach der neuesten 
Kriminalstatistik sind die Diebstahle in beiden Gruppen stark angestiegen (71,8 bzw. 68,0% ). - -  
Aueh bei den Heranwachsenden ist die Kriminalitatszif~er nach 1952 angestiegen. Etwa einem 
Drittel wurden Diebstahle vorgewor~en. Es folgen bei den mann]ichen gdahrliche und sehwere 
KSrperverletzung (1964 - -  5,3%) und Sittlichkeitsdelikte (1964 - -  5,3%). Bei den weiblichen 
warden - -  bezogen auf das Jahr 1964 - -  in 48,4% Diebstahle begangen, in 2,3% Abtreibungen 
mad in 1,2 % Sittlichkeitsdelikte. Literaturhinweise. H E ~  (Freiburg) 

Joachim Hellmer: Wirken  ,,ideologische Aufsehwiinge kr iminal i t i i t shemmend"? 
Mschr. Kr im.  Strafrechtsref. 50, 34--37  (1967). 

Stellungnahme zu Aufs~tzen yon MARCVS und SC~rSTEI~ (,,Erheblicher l~iickgang der 
Jugendkriminalit~t vor dem zweiten Weltkrieg ?"). Die Kriminalit~tszahlen yon 1933 und den 
Folgejahren sind dureh eine Reihe yon Amnestien beeinfluBt. Allgemein deuten kriminologisehe 
Erfahrungen daraufhin, dab ,,idealistische" oder besser ,,ideologische" Aufschwiinge aus mannig- 
fachen Griinden kriminalit~tshemmend wirken, wobei ,,Kriminalit~t" im Sinne yon gesellschafts- 
widrigem Verhalten, nicht im Sinne yon VerstSBen gegen sittliche Gebote gemeint ist. Die Ver- 
urteilungszahlen ~fir Jugendliche aus den Jahren 1925--1939 lassen jedoch nur ein Absinken 
gegeniiber der unmittelbar vor 1933 liegenden Zeit, nicht gegenfiber den zwanziger Jahren er- 
kennen. Nach Kriegsbeginn sind die Verurteilungszahlen merklieh gestiegen. Verf. stellt daher 
lest, dab die Jugendkriminalit~t unter dem Nationalsozialismus selbst unter Zugrundelegung 
der damaligen amtlichen Zahlen keinen giinstigen Verlauf hatte, wenn auch mSglicherweise der 
,,ideologische Aufschwung" yon 1933 voriibergehend kriminalit~itshemmend wirkte. Das ent- 
spricht allgemeinen Erfahrungss~tzen. Eine Ideologisierung des Ganzen bleibt auf die Dauer 
ohne Erfolg. Die heute in Deutschland herrsehende kriminologische Richtung sieht die Haupt- 
ursache der Jugendkriminalit~t noch immer nur in einzeinen psychopathisehen Abweiehungen 
und biologiseh bedingten EntwicklungsstSrungen. Die in anderen Li~ndern, vor allem solehen mit 
intensiver kriminologischer Forsehung, vorherrsehende Auffasstmg yon der entscheidenden 
Bedeutung sozialkultureller Vorg~nge und Zustande hat bei uns nicht FuI3 fassen kSnnen. Ffir 
die Eind~mmung der Jugen4kriminalitgt kommt es auf die Wiederherstellung einer gesunden, 
zeitunabh~ngigen sittlichen Grundordnung an; dazu gehSr~ die St~irkung des Gewissens des ein- 
zelnen. K. ItX~D]~L (Waldshut) 

Joachim Gerchow: Kriminal i t~t  und  Lebensalter. [Inst.  f. gerichtl, u. soz. Med., 
Univ. ,  F rank fu r t  a. M.] An  den Grenzen yon  Medizin u n d  l~echt. Festschrift  z. 
65. Geburts tag von  Prof. Dr. med. Dr. reed. h. c. Wm~ELM HALL~RMANN 1966, 
21--34.  

Im Entwurf E 1962 der Strafrechtskommission wird der Individualit~t des Einzelt~ters, auch 
dessen Altersphase, besser Rechnung getragen. :Die Wandlung vom Tat- zum T~terstrafreeht 
erfordert eine weitgehende Beriieksichtigung geistig-seelischer und sozialer Ta~best~nde. Aus 
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methodischer Notwendigkeit muB das Delikt zur psychologisch und psychopathologisch erhellten 
Pers5nlichkeitsstruktur des Taters in Beziehung gesetzt werden. Ein deskripfiv-phanomenologisch 
dargestellter psychischer Befund ist objektivierbar. Eine exakte empirische Bearbeitung kompli- 
zierter biologisch-psyehologisch-sozialer Zusammenhange ist mit Hilfe der Datenverarbeitung 
z. B. nach der Methode der multifaktoriellen Analyse mSglich und somit das derzeitige Stadium 
in der Kriminologie und forensischen Psychiatrie im Prinzip fiberwindbar. - -  Im Mittelpunkt 
jeder Erhellung yon Motivketten und kausalen Abh~ingigkeiten, von Schuldfiihigkeit und der 
Beurteilung der Prognose steht das Problem ,,Kriminalitat und Lebensalter". Bei Miinnern 
findet sich zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr ein steiler Kriminalit~tsgipfel. Die Kurve fiillt 
dann ziemlich steil ab und lauft vom 60.--70. Lebensjahr ab aus. Die weibliche Kriminalit~ts- 
kurve zeigt bis zum 25. Lebensjahr nur einen ganz flaehen Anstieg, bis zum 40.--50. Lebens- 
jahr ein angenahertes Plateau und lauft jenseits des 60. Lebensjahres gleiehmSBig aus. Nach 
Deliktarten aufgegliedert finder sich als einzige bemerkenswerte Parallele zwisehen beiden 
Geschlechtern vom 18. bis zum 21. Lebensjahr ein Maximumbereich bei der Diebstahlskriminali- 
tat. - -  In der Zeit der intellektuellen und gemfitlichen Reifung kann es zu verschiedenen An- 
passungsstSrungen kommen, die z. B. in negative Einstellungen und Trotzhaltungen auslaufen 
kSnnen. GroBe kriminologene Bedeutung haben Isolierung und Vereinsamung: Brandstiftung aus 
Heimweh, KindestStung und andere KurzsehluBreaktionen in Ausnahmesituationen, erweiterter 
Selbstmord oder Fahnenflueht. Soziale Ressentiments und Minderwertigkeitsgeffilfle kSnnen 
aggressive Entladungen bedingen. Diese sind dann haufig Kennzeichen der Unreife, der Dis- 
harmonie im seelischen Geffige, des Dranges n~ch Freiheit und Bindungslosigkeit, Ausdruek 
fehlgeschlagener Bindungsversuche naeh mi]glfiekter Realitatsanpassung. Bei abnormen Per- 
sSnlichkeitsanlagen, in welchen F~llen es haufig progredient zur Demaskierung psychopathischer 
Radikale kommt, liegt die Prognose natiirlich ganz anders. Bei einer Diskrepanz zwisehen der 
normal raschen oder gar accelerierten k5rperlieh-hormonal-sexuellen und l angsamer psycho- 
sexuellen und affektiven Reifung kann eehte Entwicklungskriminalitat entstehen: homosexuelle 
Veffehlungen, unzfiehtige Handlungen mit Kindern, exhibitionistsehe und sodomistische Ver- 
haltensweisen. Die Probleme ,,Pubert~tsl~'ise", Verwahrlosung und Entwicklungskrimin~litat 
miissen heute mehr unter psychosozialem Aspekt, als Krise der Anpassung gesehen werden. Die 
Deutung der Jugendkriminalitat als ReifungsstSrung daft jedoch nicht zu einer Bagatellisierung 
dieser Phanomene ffihren, denn etwa 15 % warden zu Rfickfallverbrechern, fiber 80 % der Rfick- 
fall- und Berufsverbreeher wurden in ihrer Entwicklungszeit sehon straffallig. Zugenommen 
haben in dieser Lebensphase Notzueht, N5tigung zur Unzueht, Unzueht mit Kindern und gleieh- 
gesehlechtliehe Unzucht. Bei vorwiegender Entwicldungsgest5rtheit und Milieuabnormisierung 
liegen bei mannlichen Jugendlichen Sehwerpunkte beim schweren Serien-, Banden- und Auto- 
diebstah], bei weiblichen Jugendlichen beim Serienbetrug. Die KindestStung bildet einen Sonder- 
tatbestand weiblicher Jugendlicher und tteranwachsender. Die Verdrangung der Sehwanger- 
sehaft ist die typische Reaktionsform solcher Mensehen, die ihrer Aufgabe nicht gewaehsen sind. 
Ffir den psychopathischen Dissozialen ist die kriminelle Polytropie, der rasehe Wechsel im Be- 
tatigungsfeld, kennzeichnend. 10--15% ist der Anteil der Heranwaehsenden an der Gesamt- 
kriminalitat. - -  I~ach verschiedenen Zusammenstellungen sind 12--20% der Straftater ange- 
trunken oder betrunken. Einen alkoholspezifisehen Delikt jedoch gibt es nicht. In etwa der H~ilfte 
der Falle wird dem AlkoholeinfluB ffir die Verbreehensentstehung Bedeutung zugemessen; in 
allen anderen Fallen liegt das kausale Schwergewieht bei der PersSnlichkeitsstruktur. Das 
Trinken in dissozial eingestellter Umgebung disponiert zur Kriminalitat. Der Alkoholisierungs- 
grad liegt haupts~ehlich zwischen 1,5 und 2,50/00 . - -  Einen Schwerpunkt besonderer Art stellt 
die sog. Alterskriminalitat, d. h. der Teil der Spatkriminalitat, der durch die besonderen, an die 
Lebensphase gebundenen psyehologisch-biologisehen Besonderheiten bedingt ist, dar. Von 
besonderer Bedeutung sind hier die Sittliehkeitsdelikte. Ganz allgemein kann gesagt werden, 
daB das Fehlverhalten in hSherem Alter versehiedenartig gedeutet werden kann, dab das Phano- 
men aber eingelagert ist in einen Kommunikationswandel durch Vitaliti~tsverlust. - -  Unter den 
Aspekten des He[fens und Vorbeugens, der Wahrheitsfindung, der Schuldzumessung und der 
Auswahl yon der Individualitiit des Einzelfalles Rechnung tragenden sozialpri~ventiven Mal~- 
nahmen liegen die Schwerpunkte in den hier herausgestellten, einerseits dureh Vitalit~tssteige- 
rung, andererseits durch Vitalitiitsverlust gekennzeichneten Lebensphasen. K~iiPui~o 

M. Portigliatti:  Tradizioni ed attuali t~ delI 'antropologia criminale.  [Ist. Antropol.  
Crim., Univ. ,  Torino.]  Minerva med.-leg. (Torino) 86, 209--214 (1966). 
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Rfidiger Lau tmann:  Empirisehe Forsehung und Geheimnisschutz in der Strafreehts- 
reform. Mschr. Krim.  Strafrechtsref. 50, 15--27 (1967). 

Freiherr yon Sehlotheim: Der Laie im Riehteramt.  (Bericht fiber die Ergebnisse der 
Tagung der Ev. Akademie Hofgeismar ffir Sch5ffen und Geschworene vora 26. bis 
28. Februar  1965.) Mschr. Krim. Strafreehtsref. 49, 374--375 (1966). 

Umber to  Vaeearo: Rilievi statistiei sulla eriminalit~ nelia vallata delia Fontanabuona.  
(Statistische Erhebungen fiber die Kriminali t~t  im Fontanabuonata l . )  Med. leg. 
(Genova) 14, 187--193 (1966). 

Die Kriminalitat im Fontanabuonatal (Prov. Genua; Amtsgerich~ Chivari) (15379 Ein- 
wohner) bestand in den Jahren yon 1960---1965 vorwiegend aus ffeiwilligen KSrperverletzungen, 
Diebstahl, Vergehen gegen die Familie und die 5ffentliche Sieherheit. Aui3erdem wurden vor allem 
in bestimmten Kreisen (vorwiegende Milchproduktion) Ubertretungen der Sanitatsvorschriften 
festgeste]lt. G. GlCOSSEl~ 

Gerhard Potrykus:  Jugendstrafrechtliche Zweifelsfragen. Neue jur. Wsehr. 20, 
185--188 (1967). 

Verf. er6rtert eine Reihe yon jugen.d.gerichtlichen Veffahrensfragen, insbesondere inwieweit 
das Verbot der reformatio in peius der Anderung einer Gefgngnisstrafe mit Strafaussetzung zur 
Bewiihrung in der Berufungsinstanz in einen gleichlangen Dauerarrest entgegensteht. Die Auf- 
fassungen gehen derzeit auseinander, ohne dab eine yon ihnen als herrsehend bezeichnet werden 
kann. Weitere Abschnitte behandeln die Verbindung jugendrichterlicher Mai3nahmen, das Ein- 
heitsstrafprinzip und die Aufnahme eingestellter Veffahren bei naehtrAglicher schlechter 
Ffihrung des Angeklagten (w 47 JGG). - -  In zunehmendem Mafle werden im jugendgerichfliehen 
Veffahren zur Begutach~ung des Entwieklungsstandes vor allem heranwachsender Angeklagter 
psyehologische Sachverst~ndige zugezogen. Es kommt nicht selten vor, dal3 Erziehungsberechtigte 
und Verteidiger dem Heranwaehsenden raten, sieh der Aufforderung des psyehologisehen Sach- 
verst~indigen, bei ihm zur Untersuchung zu erscheinen, nieht zu stellen. Im Gegensatz zum all- 
gemeinen Veffahrensrecht kalm die Untersuehung und Unterbringung auch bei geistig vSllig 
gesunden Minderji~hrigen angeordnet werden. Es besteht Einigkeit dariiber, daI3 der Besehuldigte 
oder Angeklagte sich der Begutachtung und den damit verbundenen MaBnahmen des Sach- 
verst~ndigen unterziehen muff, soweit damit, wie bei der psychologischen Exploration in der 
Regel, keine kSrperliehe Beeintr~chtigung verbunden ist. Dies folgt aus der Tatsache, dab die 
sechswSchige Unterbringung ohne weiteres zul~ssig ist mid erzwungen werden kann; die ambu- 
lante Begutachtung als minder schwerwiegend mul3, wie tin argamentum a maiore ad minus 
ergibt, gleichermal]en zul~issig sein. K. H:4~D~L (Waldshut) 

StGB w167 226a, 42f  (En tmannung  bei entartetem Geschleehtstrieb). a) Wenn  der 
Zweek der Sicherungsverwahrung, d. h. der Schutz der 5ffentliehen Sicherheit er- 
reieht ist, muB der Sicherungsverwahrte entlassen werden, b) Der Zweek der Siehe- 
rungsverwahrung is~ auch dann  erreicht, wenn weitere Straf taten dureh weniger 
einschneidende Mal3nahmen als die Sieherungsverwahrung verhfitet werden kSnnen. 
c) Eine solche Mal3nahme kann  ~ueh die E n t m a n n u n g  sein, sofern sie das einzige 
erfolgverspreehende ~rz~liehe Mit~el ist, den Betroffenen yon einem entar te ten Ge- 
sehleehtstrieb zu befreien, d) Voraussetzung ist, dab der Betroffene den Eingriff 
naeh s Belehrung freiwillig wfinscht, e) Sieherungsverwahrung schliel3~ die 
Freiwilligkeit nieh~ aus. f) Der Betroffene hat  einen Reehtsansprueh darauf,  dal3 
ihm in einem solchen Fall ermSglieht wird, sich en tmannen  zu lassen, wenn dies ffir 
die VollstreekungsbehSrde zumutba r  ist. OLG Frankfur t ,  Besehl. v. 11. 10. 1966 - -  
3 VAs 69/65. Neue jur. Wschr.  20, 687--689 (1967). 

Der Verwahrte war wegen Unzucht mit Kindern immer wieder bestraft worden; schlieBlich 
beschlol3 das zust~ndige Gerieht die Sieherungsverwahrung. Der Betreffende beantragte laufend 
die Genehmigung, sieh kastrieren lass en zu dfiffen, er wiinsehte, daI3 die Operation in einem 
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Krankenhaus der Haftanstalten durchgefiihrt werde oder dab man ihn beurlaube, damit or die 
Operation yon sich aus durchfiihren lassen kSnne. Die vorgelegten ~rztliehen Gutachten hielten 
die Kastration ffir indiziert. Nachdem der zust~ndige Landesjustizminister sowohl die Beur- 
laubung als auch die Durehffihrung der Operation in der Haftanstalt abgelehnt hatte, klagte der 
Verwahrte gegen den MinisterialerlaB, das OLG Frankfurt hielt sein Anliegen ffir berechtigt. 

B. MUELLER (Heidelberg) 

N. 5Tielsen: La d6tention preventive dans les trois pays seandinaves (Die Untersuchungs-  
haft  in  den drei skandinavischen Ls l~ev. Droi t  p6nal Crimin. 47, 327--342 
(1967). 

Die gesetzlichen Bestimmungen fiber die Untersuchungshaft in den skandinavischen Landern 
sind nicht neu; sie stammen yon 1887 (Norwegen), 1916 (D~nemark) und 1942 (Schweden). 
Die Grundzfige der gesetzlichen Regelung in den drei Landern i~hneln einander. Die Unter- 
suchungshaft setzt voraus, dab der Betroffene eines nicht geringfiigigen Delikts verdachtig ist, 
wobei Art nnd Sehwere der Straftat und der Grad des Verdachts unterschiedlich formuliert 
werden. Als Haftgrfinde gelten Fluehtverdacht, Verdunklungsverdacht und Wiederholungs- 
gefahr, wobei die drei Lander in den Einzelheiten voneinander abweichen. Norwegen hat 1963 
den Verhaltnisma]igkeitsgrundsatz eingeffihrt, nachdem Sehweden und Norwegen sehon vorher 
bei leiehteren Straftaten nur die Fluehtgefahr Ms Haftgrund gelten lieBen. In Norwegen ist die 
Untersuchungshaft seit 1963 stets zuli~ssig, weml der Besehuldigte einer Tat verdachtig ist, die 
mit mindestens 10jahriger Freiheitsstrafe bedroht ist. Ebenfalls seit 1963 kann der T~ter in 
Norwegen selbst darum ersuchen, in Untersuehungshaft genommen zu werden, wenn er triftige 
Grfinde hierffir vorbringt. Ffir die Anordnung der Untersuchungshaft ist das Gerieht zusti~ndig; 
der Haftbefehl mu] Msbald erSffnet und der Beschuldigte dazu gehSrt werden. Dem Verhafteten 
ist ein Verteidiger beizuordnen. Die vorlaufige Festnahme kann auf Auorchmng des Gerichts oder 
bei Gefahr im Verzuge dureh die Polizei erfolgen, doch ist der Festgenommene sodann innerhMb 
24 Std dem Gerieht vorzuffihren. Auch hier weichen die Gesetze der drei Landor in Einzelheiten 
voneinander ab. Eine HSchstdauer der Untersuchungshaft ist im Gesetz nieht vorgesehen. Der 
Verkehr zwischen Hi~ftlizlg und Verteidiger in Wort und Sehrift ist ffei und unterliegt keiner 
Uberwachung. Gegen jugendliche Delinquenten wird die Untersuchungshaft so wenig wie mSg- 
lieh angewandt; der Jugendliehe kann in die Obhut yon AngehSrigen oder in ein Heim gegeben 
werden. Das Recht der Untersuchungshaft wird - -  insbesondere aus den Kreisen der AnwMt- 
schaft - -  kritisiert. Psychiatrisehe Begutaehtungen verl~ngern die Haftdauer erheblich. Im 
fibrigen richter sieh die Kritik mehr gegen die Praxis der Gerichte als gegen die gesetzliche Rege- 
lung. - -  Einzelheiten des sehr grfindlichen Berichts miissen im Original nachgelesen werden. 

K. t t~D~L (WMdshut) 

Wal ter  I I e r rmann :  ~ber legnngen zur gegenw~irtigen Situation des Strafvollzuges. 
Msehr. Kr im.  Strafrechtsref. 49, 358--373 (1966). 

Die gegenwi~rtige Situation des Strafvollzuges ist dadnrch gekennzeiehnet, daI~ das heutige 
Gefangniswesen veraltet ist und daI] eine Reform der Freiheitsstrafe seit fund 40 Jahren fiber- 
fallig ist. Dies fiir Westdeutschland zu bessern, ist schwierig, da der Strafvollzug dort Lander- 
saehe ist und dureh die nnterschiedlichsten VerwMtungsvorschriften der Lander geregelt wird. 
Zu den Problemen des Gefangniswesens und der FreiheitsstrMe gibt es keine verbindliche Lehre 
und Meinung hinsichtlich Sinn nnd Zweck yon Strafe und Strafvollzug. Auch der Begriff der 
,,ResoziMisierung" ist ausffillungsbedfifftig. Deshalb ist der Vollzug der Strafe in hohem MaBe 
Privatsache des jeweiligen AnstMtsleiters. Verf. fordert, um die Situation zu bessern, die Test- 
legung allgemein verbindlicher Grundsi~tze des Strafvollzuges. - -  Die Reform des Strafvollzugs 
ist nach dem Veff. an zwei Aufgaben gebunden. Einmal muB die Institution Ms solehe besser und 
moderner ausgestattet werden (Arbeitsplatze, Einriehtung der Anstalt, hygienisch-sanit~re An- 
lagen usw.), denn hier besteht ein ,,Nachholbedarf" bis zu 4 Jahrzehnten; zum anderen aber 
miissen vordringlieh die Rechtfertigungsgrfinde fiir die Freiheitsstrafe als Strafart gefunden und 
formuliert werden. - -  Andere Probleme des Strafvollzuges, ffir deren Kli~rung sich der Veff. mit 
beredten Worten einsetzt, sind die Rechtsstellung des Gefangenen sowie die Einstellung und 
Haltung der Strafvollzugsbeamten zu den Gefangenen. - -  Hinsiehtlieh des ersten Fragenkom- 
plexes regt Veff. an, dab die Strafgefangenen ein Reeht auf Information haben sollten (fiber das 
durchaus individuelle Anstaltsmilieu trod -kolorit und bezfiglich der Verbindung zur Familie 
sowie zur beruflichen oder geschaftliehen Tatigkeit), dab ihnen der allgemeine Ansprueh jedes 
Arbeitenden auf gerechte Entlohnung zugebilligt wird und dab ihnen die M6glichkeit gegeben 

10 Dtsch. Z. ges, gerichtl, ivied., Bd. 61 
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wird, in und ~fir ihren besonders gearteten Lebensbereich MRsprache und Mitver~ntwortung zu 
tragen. - -  Beispiele sowie die grofle praktische Eff~hrung, die aus den Zeflen des Veff. spricht, 
machen sein Anliegen deutliGh und zeigen die DringliGhkeit einer L6sung. V~TT~L]~T~ (Jena) 

EGGVG w167 23if.; DVollz0 Nr. 245ff. (Ansprueh des Sicherungsverwahrten auf ehe. 
liehes Zusammenleben in der Zelle fiber das Woehenende.) Der  Sieherungsverwahrte 
ha t  keinen Ansprueh darauf,  fiber das Woehenende mi~ seiner F rau  unter  ErmSg- 
]iehung des eheliehen Verkehrs in einer Zelle zusammen zu leben. [OLG Harem,  
Besehl. v. 6. 10. 1966 - -  1 VAs 98/66.] ~Teue jur. Wschr.  20, 217--218 (1967). 

In der sorgf~ltigen und ausffihrlichen Begrfindung des Senates wird unter anderem darauf 
hingewiesen, dalt der Verwahrte die Anordnung der SV selbs~ verschuldet babe. Verboten sei 
im Grundgesetz eine unmenschliche BGh~ndlung, davon kSnne abet night die l~ede sein, werm 
man seine Fordertmg nicht beriicksichtige. B. MUWLLER (Heidelberg) 

StP0 w167 112, 116 (Itaftverschonung bei lVlord oder Totschlag). Gem~B w 116 StPO 
kann  aueh ein wegen des dringenden Verdachtes des Mordes oder des Totschlags 
erlassener Haftbefahl  aui3er Vollzug gesetzt werden. Dabei  ist es unerheblich, ob der 
Haftbefehl  ausschlieBlich auf w 112 Abs. 4 StPO oder aueh auf w 112 Abs. 2 StPO 
gestiitzt ist. [LG Dor tmund ,  Beschl. v. 8 .9 .  1965--14 (7) Qs 4/65 (nicht rechtskr.]  
Neue jur. Wsehr. 18, 1391--1393 (1965). 

Kunstfehler, ~rztereeht,  medizinisch wiehtige Gesetzgebung und Reehtspreehung 

@ Amir Arbab-Zadeh:  Der Arzt in den L~indern der Europ~iisehen Wirtschafts- 
gemeinsehaR. Eine vergleiehende Untersuehung der ~z t l ichen Ausbildung, Reehts- 
und Standeskunde. K61n u. Berlin: Deutsch.  ~rzte-Vlg. 1967, 205 S. D ~  19.80. 

Der Veff. hat sich der miihevollen Aufg~be unterzogen, die Probleme, die sich aus den sog. 
rSmischen Vertr~gen ergeben, fibersichtlieh darzutun. Die Tatsache, dai3 in einer Zeit, in der noch 
nicht einmal innerhMb des Bundesgebietes in allen Fragen des Standesrechtes volle ~berein- 
stimmung zwischen den einzeinen Bundesl~ndern hGrrscht, bereits als Folgen des engerGn wirt- 
schaftlichGn Zusammenschinsses yon sechs europiiischen L~Lndern fiberregionale Koordinationen 
erforderlich werden, l~l]t die ~otwendigkeit einer vergleichenden Analyse erkennen. SollGn die 
gesteckten Ziele der EWG erreieht werden, so ist zumindest eine Abstimmva~g der medizinischen 
Ausbildung, der Assistentenzeit und des Facharztwesens vordringlich anzustreben. Die in der 
Zukunft beabsichtigte Niederlassungsfreiheit innerhMb der seGhs L~nder macht dies deutlich. - -  
Veff. hat sigh zum Ziel gesetzt, die wesentlichen Unterschiede in der medizinisGhen Ausbfldung 
sowie in den Standes- und Rechtsffagen zwisehen den einzeinen EWG-L~ndGrn zu veranschau- 
lichen. Dieses Ziel wurde durch die Darstellung in den vier naeh groBen Gesichtspunkten vor- 
genommenGn Unterteilungen errGicht. Besonders hervorzuheben ist die sich auf das Wesentliche 
beschriinkende, jedoch ersehSpfende Darstellung, aus einer fast unfibersehbaren Ffille yon 
M~teri~l in zumindest ftinf verschiedenen Sprachen. W. S ~ , ~  (Freiburg i. Br.) 

W. Janssen: Moderne Anaesthesieprobleme in der Hals-Nasen-0hrenheilkunde.  Aus 
der Sieht des Geriehtsmediziners. [37. Jahrestag. ,  Dtseh. Ges. d. HNO-~rz te ,  Saar- 
briicken, 22.--26.  V. 1966.] Arch. Ohr.-, Has.- u. Kehlk.-Heilk. 187, 499--510 (1966). 

Der Verf. inSerpretiGrt eine Reihe yon Problemen aus dem Grenzgebiet zwischen Medizin 
und l~eGht aus tier Sicht des Gerichtsmediziners: 1. Die rechtliche Stellung des Anaesthesisten 
neben dem Operateur. - -  Die juristische Seite wird als weitgehend gekl~rt angesehen: Operateur 
und Fachanaesthesist sind gleichberechtigte Partner mit eigener Verantwor.t.ung. ~bergangs- 
probleme bestehen in Krankenh~usern ohne eigene An~esthesie-Abt~ilung, wo Arzte aus ~nderen 
Fachriehtungen, die nach einer Kurzausbildung als Anaesthesisten t~tig sind, a]s Effiillungs- 
gehilfen des allein haftenden Operateurs angesehen werden mfissen. 2. ~bertragung der Narkose 


