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Die Tiercrythrocyten reagierten mit Titertmterschieden: Die h6chsten Titer ergaben Hunde-, die 
niedrigstcn Ochsen/rosch-BlutkSrperchen. - -  Der Extrakt ergab 5 Protein-Peaks bei Chromato- 
graphie auf Sephadex G-50, 2 davon waren serologisch wirksam. ~ach Vergleich mit G-100 und 
G-200 wird das Molekulargewicht auf etwa 100000--200000 gesch~tzt. In der Agargelelektro- 
phorese wurden 7 Banden beobachtet. Diese werden als isomere betrachtet, und die Beziehung 
,,Isoelektine" wird vorgeschlagcn. Vollst~ndige ttitzeinaktivierung trat erst bei 100~ ein. - -  
Mit dieser Arbeit setzen die Autoren die verdienstvolle Suche nach weiteren spezifischen Iti~m- 
agglutininen fort. RITTN3mR (Bonn) 

Kriminologie, Gef~ingniswesen, Stralvollzug 

�9 D. Barley: Grundziige und  Probleme der Soziologie. Ber l in-Spandau,  Neuwied 
a. Rh. : I t e r m a n n  Luch te rhand  1966. 280 S. DM 16.-- .  

Diese yon einem amerikanischen Soziologen anschaulich und flfissig geschriebene Einfiihrung 
vermittelt Grundkenntnisse und Orientierung in einer Disziplin, die zunehmend mehr im psychia- 
trischen und forensischcn Bereich heimisch wird. Der Autor bringt eine gedr&ngte Darstellung 
des gcsamten Studiengebietes. Die Beziehung yon Mensch, Gescllschaft und Gruppen, wie auch 
die Wechselwirkungen, die aus den sozialen Schichtungen resultieren, werden umrissen. Die 
Familie als Institution und ihre Situation in Vergangenheit und Gegenwart stehen im Mittel- 
punkt dieser 0berlegungen. Einzeldarstellungen sind der Arbeitsteilung (z.B. Teehnik ~md 
Biirokratie) und spezieHen BevSlkerungsph~nomenen gewidmet. Die Jugendkriminalit&t wird als 
soziologisches Teilproblem grS~erer Strukturfragen gewertet, wesentliche Determinanten ihres 
Entstehens sieht Verf. im Versagen der tradierten Formen sozialer Kontrollen (divergierenden 
Gewissensnormen, die die Umwelt anbietet, dem Nachlassen des informellen gesellschaftlichen 
Druckes, unbegrenzten InformationsmSglichkeiten ohne kritische Filterung, mit hieraus resul- 
tierendem moralischen Relativismus und dem ttaften am formalen Gesetz, das aber keine vor- 
gegebenen unantastbaren Normcn zu ersetzen vermag), dem Wandel der Autorits 
(Skepsis gegen jede Art yon Unterordnung, aus einer abnormen Bereitschaft zu emotionaler 
Ergebung erwachsend, persSnlicher Identifikation nnd subjektiver Einwilligung, falsch verstan- 
denen Gleichheitsvorstcllungen, der sozialen Mobilit~t und modcrnen Bildungsproblemen, dem 
Verlust der Familienfunktion - -  vaterlose Gesellschaft - -  und umstrittener elterlicher Autorit~t) 
und einer mitverstandenen Psychologie, die vermeint, dal3 es in der menschlichen Erziehung 
ohne schmerzlich empfundene Erfahrungen der Einor4uung abgehe. Weitere Faktoren werden 
aus ZeitstSrmungen abgeleitet, die als formender Hintergrund ffir das soziale Versagen wirksam 
werden, etwa der zunehmendcn Akzentuierung der Eltern auf ihre Kinder (Kleinfamilien mit 
ambivalenten Erwartungseinstellungcn gegeniiber den Kindern, die nut provisorisch ,,angenom- 
men" werdcn) und der zunehmenden Entwicklung yon Snbkulturen (K. CO~E~) in der Jugend 
selbst. Statusunsicherheit und Geltungsstreben in einer unverhiiltnismKBig langen Zeit bis zur 
Auerkennung als Erwachsene ffihren zu Gruppenbildungen, in denen H&rte, Rficksichtslosigkeit 
und Mut dcmonstriert werden, die allein dem physischen VermSgen entsprechen, w~hrend 
intellektuelle Leistungen erst mit grSBcrcr zeitlicher Latenz erreicht werden kSnnen; hierzu 
wird auf die ,,mKnnerbeweisende Funktion" der letzten Kriege wie auch auf Fragen der ,,Unter- 
integration" und der ,,unbeffiedigtcn Vitalsituation" (A. RffSTROW) hingewiesen. 

G. MSLLHOFF (Heidelberg) 
He lmut  0stermeyer:  Der sehweigende Besehuldigte. Neue jur. Wschr. 20, 915--917 
(1967). 

Die Frage, ob und welche Schliisse aus dem Schwcigen des Beschuldigtcn gezogen werden 
diirfen, ist seit dem Inkrafttreten des Strafprozel]i~nderungsgcsetzes in den Mittelpunkt der 
ErSrterungen geriickt und stark umstritten. Auch die Rechtsprechung hat sich damit befassen 
mfissen, insbesondere mit der Frage, ob anf~ngliches Sehweigen (z. B. bei Polizei, Ermittlungs- 
und Haftrichter) dem Beschuldigten zum Nachteil gereichen daft. Veal. ffirchtet mit Recht, 
dal3 die Wahrheitsfindung beeintri~chtigt wird, wenn der Auffassung des Bundesgerichtshofs 
gefolgt wiirde, das Schweigen des Beschuldigten bei der Polizei diide bei der Beweiswiirdigung 
nicht beriicksichtigt werden; es sei unzuls daraus nachtcilige Schliisse zu ziehen. Veff. h~lt 
es ffir richtiger, den Beschuldigten zur 0ffenbarung der Griinde, die ihn zum Schweigen veranlas- 
sen, zu bewegen. Dabei sollte der Beschuldigte aueh darauf hingewiesen werden, dab der Richter 
aus dem Schweigen Schliisse ziehen kSnne, die mit dem natfirlichen Rechtfertigungsbedfirfnis 
jedes Beschuldigten in Widerstreit stehen kSnnen. K. HAi'~DEL (Waldshut) 
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S tP0  w167 74, 85 (Zuliissigkeit der Zeugenvernehmung eines abgelehnten Sachverstiin- 
digen). 

Die erfolgreiche Ablehnung eines Sachverst~ndigen wegen Besorgnis der Befangenheit hin- 
dert nicht, ihn als Zeugen oder sachverst~ndigen Zeugen fiber Tutsachen zu vernehmen, die 
ihm bei Durehffihrung des ihm erteilten Auftrages bekanutgeworden sind. Sie verbietet nur, 
ihn als Zeugen zu den Schlu•folgerungen zu hSren, die er aus jenen Tatsachen auI Grund sciner 
Sachkunde gezogen hat, und ~uf die das Gericht ffir die Urteilsfindung angewiesen ist. [BGH, 
Urt. v. 7.5. 1965 - -  2 Stl~ 92/65 (LG Wuppertal).] Neue jur. Wschr. 18, 1492 (1965). 
P. Moutin et P. Juillet: Probl~mes pos~s par le traitement des d~linquants en milieu 
mflitaire. [Soc. M4d. Leg. et Criminol. de Fr., 13. VI.  1966.] Ann. Med. 14g. 46, 
365--369 (1966). 
B. M. Semenov: Discrepancy between sexual maturi ty and age in males. (1)her die 
Nichtfibereinst immung der geschlechtlichen ]~eife und  des Alters bei M~nncrn.) 
[Lehrstuhl  fiir gerichtliche Medizin (Leiter: Prof. V. M. SMOL'JA~I~OV) des 2. Mos- 
kauer Medizinischen N. I. Pi rogov-Inst i tu ts . ]  Sudebnomed.  eksp. (Mosk.) 9, l~r 3, 
31- -34  (1966) [Russisch]. 

D~ die Beziehungen zwischen der Ausreifung der Geschlechtsorgane und dem Lebensalter 
aus geriehtsmediziniseher Sicht noeh wenig untersucht sind, nahm Verf. bei 300 m~nrflichen 
Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren anthropometrische Messungen und morphologische 
Untersuchungen an den ~ul~eren Genitalien vor (diese werden in tabellarischer Ubersicht ver- 
5ffentlicht). Er h~lt diese Methode bei der Begutachtuug ffir erforderlich, da die Berficksichti- 
gung der Ausbfldung sekund~rer geschlechtlicher Reifemerkmale nicht ausreicht. WX~T~l~ 
Lee N. Robins and Shirley Y. IIill: Assessing the contributions of Iamily structure, 
class and peer groups to juvenile delinquency. (Ein Versuch dcr Zuordnung yon  
Familienstruktur ,  sozialer Klasse und  Ehlflui~ des Freundeskreises zur Jugendstraf-  
fi~lligkeit.) J .  crhn. Law Pol. Sci. 57, 325--334 (1966). 

Als Ausgangskotlektiv werden diejenigen Negerknaben herangezogen, die in dieselbe Grund- 
schulklasse eingeschult worden waren. Die Bedeutung schleehter Schulleistungen und eines 
niederen Sozialstatus fiir eine ungfinstige Kriminalit~tsprognose wird hervorgehoben. Die Bezie- 
hungen zwischen dem Fehlen des Vaters oder der Straff~tlligkeitsrate, die nach den Ergebnissen 
der Volksz~hlung zu erwarten w~re, und der aktuellen Delinquenz werden nicht best~tigt. Unter- 
sehiedliehe Entstehungsbedingungen der Friih- und Sp~tjugendstraff~lligkeit (15. Lebensjahr 
als Grenze) werden vermntet: bei der ersten famili~re und individuelle Besonderheiten, bei letz- 
terer Einflfisse der auBerfamiliaren sozialen Umwelt. ]~N~PLING (Bonn) 
Thomas  Wiirtenberger: Die Training School 1965 der kanadischen Provinz Ontario. 
Mschr. Krfln. Strafrechtsref. 50, 31--34  (1967). 

Verf. kommentiert die wichtigsten Gesichtspunkte des ,,Training School Act", ein Gesetz 
fiber Erziehungs- und Ffirsorgeanstalten, das 1965 in der kanadischen Provinz Ontario in Kraft 
gesetzt wurde. Es werden die dadureh erreichten Fortschritte gegenfiber der bisherigen gesetz- 
lichen l~egelung herausgestellt und die Abgrenzung des ,,Training School Act" gegenfiber dem 
eigentlichen Jugendstrafrecht getroffen. VETTEI~LEII~ (Jenu) 
Kar l  yon  8chowingen: Spielbanken und Kriminalitiit. Mschr. Krim.  Strafrechtsref. 
50, 61- -70  (1967). 
K u r t  Springorum: Dcr Landstreicher der Gegcnwart und seine Unterbringung im 
Arbeitshaus. Neue jur. Wschr. 20, 1014--1015 (1967). 

Verf., Amtsgerichtsrat in Kusel, hat 250 Strafverfahren wegen Landstreicherei aktenmal~ig 
bearbeitet; die Landstreicher zerfallen in zwei Gruppen, die eigentlichen Landstreicher, die 
aul3er Landstreicherei nur Delikte begehen, die damit zusammenhangen (Betteln, Hausfriedens- 
bruch und Ausweislosigkeit), und die umherziehenden Kriminellen, die meist viele Vorstr~fen 
auch anderer Art haben, insbesondere Eigentumsdelikte. Each arztliehen Feststellungen seien 
die Landstreicher vielfach Psycholoathen. Verf. wirft die Frage auf, ob man sie unter diesen 
Umstanden beibestehender Zurechnungsunfahigkeit oder verminderter Zurechnungsfahigkeit nicht 
besser in ein Psychiatrisches Krankenhaus einweisen solle, anstatt sie in Arbeitshausern unter- 

15 Dtsch. Z. ges. gerichtl, l~Ked. Bd. 61 
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zubringen. - -  Die Frsge der Unterbringung wird auf diese Weise kaum gelSst werden kSnnen; 
die Psychiatrischen Krankenhiiuser weigern sich vielfaeh, Menschen zu verwahren, die zwsr 
Psychopathen sein mSgen, aber nieht eigentlich geisteskrank sind (Ref.). B. MV~LL~R 

Ezza t  Abdel  Fa t t ah :  Die Stellung des Raubmordes  in der Gliederung der Verbrechen. 
[Dept.  Criminol. ,  Univ.  of Montreal ,  Ca.] Msehr. Kr im.  Straffeehtsref .  50, 49 - -60  
(1967). 

Der Rsubmord unterscheidet sich grundlegend yon den andercn Mordtypen. Die Einordnung 
dieses Verbreehens in der Kriminslstutistik gemeinssm mit den snderen Mordvariet/~ten unter 
dem Oberbegriff ,,Mord" steht nach Auffassung des Verf. ira Widerspruch zu seiner Natur. Das 
Wesen des t~submordes liegt in erster Linie suf dem Gebiet der Eigentumsdelikte, jedoch diirfen 
Gewaltunwendung und vors~tzliche TStung bei der Bewertung dieses Delikts nieht unberficksich- 
tigt bleiben. Die Komplexnatur des Rsubmordes stellt die Kriminalstatistik vor ein schwieriges 
Problem. Die doppelte oder mehffsche Z/ihlung und Einbeziehung in mehrere Deliktsgruppen 
veff/~lscht die Kriminalit/~tsziffern; die Kombinstion yon Rsub und Mord psl]t abet weder 
richtig zu den TStungs-, noch zu den Eigentumsdelikten. F(ir den Strsfrechtler hat die T6tung 
das grSBere Gewicht; ffir den Kriminologen steht das Bediirfnis, zu dessen Befriedigung die 
Tat begangen worden ist, mehr im Vordergrund. Veff. empfiehlt, den Rsubmord kriminslsts- 
tistisch nicht bei den TStungsdelikten, sondern sls ,,Gewsltt/s gegen Personen zum Zwecke 
des Erwerbs" - -  also wie Rsub, Erpressung mit Gewsltanwendung u./i. - -  einzuordnen. Dies 
hs e r aus  kriminologisehen, kriminslistischen und verbreehensprophylaktischen Erw/~gungen 
ffir bedeutsam. K. HX~D]]L (Waldshut) 

T. Kuroda :  Two cases of death by chastising. (Zwei Todesf/~lle durch  Ziieht igung.)  
[Dept .  Legal  Med., F u k u s h i m a  Univ. ,  Fukush ima . ]  [5. Ann.  Meet.,  J ap .  Assoc. of 
Criminol. a t  N ippon  Med. Coll., Tokyo,  5. X I .  1966.] Ac ta  Crim. Med. leg. jap .  33, 
38- -39  (1967). 

40jKhriger Vater steekte seinen 7j~hrigen Sohn in eine Strohtasche und verband ihm den 
Mund. Naeh 4 Std wurde der Junge erstickt aufgefunden. Des Opfer hatte die Angewohnheit, 
Geld aus den Einnahmen seiner Familie zu stehlen. Anldage wurde nicht erhoben, da angenom- 
men wurde, dab tier j~hzornige Vater versueht habe, suf die beschriebene Art und Weise dem 
Kind die schlechten Manieren abzugewShnen. - -  40j/ihrige Witwe und Lsndarbeiterin erh~ngte 
ihren 8j~hrigen Sohn mit einem Seil am Balken im Kuhstall. AuBerdem brsehte sie ihm mit 
StSeken Blutergiisse im Gesicht und an den Gliedmaten bei. Dieses Opfer stahl nicht nur Geld 
aus den Einkiinften seiner Mutter, sondern such des fremder Leute. Die T/~terin habe des Kind 
nur bestrsfen, aber nicht tSten wollen; sie wurde jedoch ffir schuldig befunden. REH 

StGB w167 223a, 224, 48, 73 (Versuchte schwcre KSrperver le tzung und gef~hrliche 
Ki~rperverletzung in Tate inhei t ) .  a) Versueh der  schweren K5rperve r l e t zung  ist  
begriffl ieh mSglich,  b) Gef/ihrliehe KSrperver le tzung  und  versuchte  schwere KSrper -  
ver le tzung kSnnen ta te inhe i t l i eh  zusammentref fen .  [BGH,  Ur t .  v. 7 .2 .  1967 - -  1 
S tR  640/66 (LG Ulm). ]  Neue jur.  Wsehr .  20, 737--740 (1967). 

Die schweren ~'olgen des w 224 StGB k6nnen dureh eine vors~tzliche KSrperverletzung 
sowohl fahrliissig als such vors~tzlieh herbeigefiihrt werden. Im letzteren Falle tr i t t  allerdings, wenn 
die Folgen ,beabsichtigt" sind, also mit direktem Vorsatz herbeigefiihrt werden, w 225 StGB 
ein. Im anh/s Fslle hatte tier Angeklagte bei seinem SehuB auf den Geschleehtsteil der 
Verletzten damit gerectmet undes billigend in Ksuf genommen, dal] sie die ,,Zeugungsfiihigkeit", 
d.h. hier die Empf/ingnisf/~higkeit, verlieren werde. Er hat mit unbedingtem Verletzungsvorsatz 
und bedingtem Vorsatz hinsichtlieh der schweren Folgen gehandelt. Daher war w 224 StGB 
anzuwenden. Da dieser Tatbestand jedoch ein Verbrechen ist, ist kraft Gesetzes such der Ver- 
such strafbar. - -  Zwar besteht zwisehen gef~hrlicher KSrperverletzung und vollendeter sehwerer 
KSrperverletzung keine Tsteinheit, sondern Gesetzeskonkurrenz, aber zwischen gef~hrticher 
KSrperverletzung und versuchter schwerer KSrperverletzung ist Tateinheit m5glieh; hierfiir 
spielen kriminalpolitische Erw/~gungen eine wesentliche Rolle. K. HX~DEL (Waldshut) 

U. I te idbreder :  Entwurf  einer tugends t ra fans ta l t  flir Berl in-Tegel .  Msehr. Kr im.  
Strafreehtsref .  50, 70- -77  (1967). 
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P. E. I t iver t  et  S. Sehaub:  D6pistage h l 'entr6e en prison, premier  temps du t r a i t emen t  
cr iminologique.  [Soc. M6d. Lgg. et  Criminol.  de Fr , ,  13. VI .  1966.] Ann.  Mgd. 16g. 
46, 363- -364  (1966). 
K .  Hiindeh Krankenhausd iens t  als Bewiihrungsauflage.  5/led. Kl in ,  62, 572- -575  
(1967). 

Da eine Strafaussetzung zur Bew/ihrung naeh Auffassung des Verf. oft nicht die durch eine 
Bestrafung be~bsichtigte erzieherische und vorbeugende Wirkung hat, befiirwortet er die mit 
dem w 24, Absatz 1, Nr. 2 StGB gegebene MSglichkeit, die Auflage, wiihrend der Bewiihrungs- 
frist Krankenhausdienst zu Msten. - -  In besonderem 1VfaBe seheint Verf. diese Weisung bei 
ErsttgterI1 zu befiirworten, welche wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung oder anderer Ver- 
gehen direkt verurteilt wurden, da hier in besonderem MaBe der innere Zusammenhang zwisehen 
Auflage und Siihne, Wiedergutmachung oder erzieherischer Einwirkung gegeben seheint. Bei 
den meisten anderen Straftaten, insbesondere Diebstahl, Betrug u. i~., sieht der Verf. eine solche 
Auflage schon allein auf Grund der Eigenart des Krankenhausbetriebes und der dort gebotenen 
Gelegenheiten, erneut stra4~f/~llig zu werden, als ungeeignet an. - -  Es werden weitere Gesichts- 
punkte erSrtert, die bei einer solchen Auflage zu beachten sind: Es soll kein direkter Pflegeein- 
satz erfolgen (Sehweigepflieht, mangelnde Vorbildung, Infektionsgefahr etc.). Es soll keine 
besonders ekelerregende oder schmutzige Arbeit verriehtet werden. Nut geistig und k6rperlieh 
arbeitsfghige Personen sollen iiberhaupt solehe Auflagen erhalten. Es muB yon seiten des Gerichts 
eine genaue Abstimmung mit den Bedfirfnissen in Frage kommender Krankenhguser sowie aueh 
mit den Verhgltnissen der Verurteilten erfolgen (keine Dauerbesehiiftigung, genaue Bezeiehnung 
yon Zeitpankt und Dauer des Einsatzes). --- Bei Begutachtung dieser Gesichtspunkte sollte 
nach Ansieht des Verf. die gerichtliche Bewghrungsauflage, im Krankenhaus in bestimmter 
Weise Arbei~en zu verrichten, sich giinstig auswirken. A~BAB-ZAD~E (Diisseldorf) 
K o n r a d  Hiindel:  Krankenhausa rbe i t  als Bew~ihrungsauflage. Blu ta lkohol  4, 18--25  
(1967). 

Kunstfehler ,  ~ rz te rech t ,  mediziniseh wiehtige Gesetzgebung und Rechtspreehung 

F r i t z  L. Rueff:  Wundversorgung  naeh Verletzungen und Tetanusprophylaxe .  [Chit. 
Univ . -Ki ln . ,  Miinchen.]  Mfinch. reed.  Wschr .  109, 669--671 (1967). 

Zwei kasuistische Mitteilungen: 1. Ein 64j~hriger Landwirt zog sich dureh Sturz eine blu- 
tende Rigplatzwunde am I-Iinterkopf zu. Der Hausarzt streute Leucomyeinpuder in die Wunde 
und verschlog sic mit vier Klammern. Der Verletzte hatte ein Jahr vorher eine Injektion yon 
TAT erhalten, er lehnte eine neue Injektion ab. Es war aueh nieht bekannt, welches Serum damals 
benutzt worden war. 7 Tage sparer Wundsehmerzen, Entfernung der Klammern; es lief Eiter 
ab. Am 8.Tage naeh der Verletzung Schluekbeschwerden und Steifigkeit am Hals, 2 Wochen 
spiiter im Krankenhaus Tod an Tetanus. Die Klinik stellte sieh auf den Standpunkt, dag der 
prim~re Verschlug der Wunde ohne vorherige Excision yon den fiblichen i~rztlichen Vorgehen 
abweiche. Eine aktive Immunisierung hgtte keinen ausreiehenden Sehutz dargeboten. Dal] der 
Arzt unter den gegebenen Umst~nden, insbesondere angesichts der Weigerung des Pat., yon 
einer Gabe yon TAT absah, konnte als fallrl~issig nicht angesehen werden. 2. Bigverletzung 
am Unterarm dureh Sehiiferhund. Excision, Wundnaht, Sehienenverband, Verabreichung yon 
TAT. 4: Tage nach der Verletzung Phlegmone am Unterarm, AbfluB yon Eiter. Es blieben kos- 
metiseh stark stSrende Narben zuriick. Der Gutachter stellte sich auf den Standpunkt, d~13 die 
Excision fehlerhaft gewesen sei. Bigwunden, die in die Tiefe gehen, soll man primgr nicht schlie- 
Ben. Da aber die Verletzte aus kosmetischen Griinden einen Versehlug der Wunde verlangt 
hatte, kann man dem Arzt naeh Meinung des Gutachters Fahrlgssigkeit nieht naehsagen. 

B. MUELS~ (Heidelberg) 
g .  F.  K u h n  und  F.  Regli :  Die Sehiidigung des 51. glutaeus cranial is  dutch in t raglu-  
tiiale In jek t ionen .  [Neurol.  Univ . -Kl in .  u. -poliklin. ,  Kantonsspi~. ,  Ziir ich.]  Schweiz. 
reed. Wschr .  95, 520- -524  (1965). 

Kasuistische Mitteilung fiber sieben Kranke mit einer Seh~digung des N. glutaeus craniMis 
dureh intraglut~ale Injektion. Diese an sich seltene Injektionssch~digung wird als normMes 
~isiko des Pat. bei einer intraglut~alen Injektion angesehen und nicht Ms haftpflichtig erachtet. 
Zur Vermeidung wird die yon I-~O(JI:s angegebene ungefghrliche ventrolaterale Injek- 
tionstechnik empfohlen. G. t tAI~]~ (SMzburg) ~176 
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