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aus wissenschaftlichem Interesse eine Klarung der Spezifitat erfolgen sollte. Dann sollten natiir- 
lich auch die mutma$1ichen Kindsvater in die Untersuchung mit eingeschlossen werden. Ab- 
sehlieSend betont der Verf. die i~rztliehe Aufgabe der Beratung der Ehepartner hinsiehtlieh 
weiterer Kinder, wenn eine Sensibilisierung nachgewiesen ist. t~TT~ER (New York) 

Kriminologie, Gef~ingniswesen, Strafvollzug 

�9 Strafffi~ligenhil~e im Dicnste eines geordneten Gemeinsehaftslebens. (7. Bundestag  
d. Straff~lligenhilfe 1 2 . - - 1 5 . 0 k t o b e r  1966, Fre iburg  i. Br.) Bad Godesberg: Selbstvlg. 
1966. 168 S. DM 3 . - - .  

Es handelt sich um einen Bericht, welcher sich in dem Abdruck yon drei Hauptreferaten: 
,,Die Besonderheiten der Straff~lligenhilfe im ~ahmen der Sozialerziehung, Landescaritas- 
direktor MAT~S, ~Ifinchen"; ,,Zwang und Erziehung als tragendes staats- und strafrechtliches 
Problem der Gegenwart, Landesgerichtsdirekter Dr. TttOMANN, Karlsruhe"; ,,Resozialisierungs- 
bedfirftigkeit, -willigkeit und -f~higkeit der Strafti~ter, Universit~tsprofessor Dr. MAY~R, Kiel" 
und fiber die Beriehte aus acht Arbeitsgruppen: I. Sinnvoller Beginn des Strafvollzugs, II. Aus- 
bildung, Arbeit und Entlohnung der Gefangenen, III. Gestaltung der Freizeit, IV. Kontak~ 
der Inhaftierten mit der Aui3enwelt, V. Vorbereitung der Entlassung und naehgehende Hilfe, 
VI. Mal3nahmen bei l~esozialisierungsunf~higkeit oder -unwilligkeit, VII. Besonderheiten bei 
der Resozialisierung yon Frauen, VIII. MSglichkeiten der Resozialisierung aul~erhalb des Frei- 
heitsentzuges gliedert. - -  Sowohl in den Referaten als auch in den Ergebnissen der Arbeitsgruppen 
wird zum Ausdruek gebracht, dal3 die augenbliekliehe Form des Strafvollzugs unbefriedigend 
sei und einer dringenden Reform bedfirfe. - -  Es wird herausgestellt, dab dem Gedanken der 
,,Behandlung" im Sinne der eigentlichen Therapie, aber auch im Sinne der Erreiehung einer 
Gesellschaftsf~higkeit mehr Raum gegeben werden mfisse und vor allem der Strafvollzug den 
individuellen Effordernissen starker angepal~t werden mfiBte. Die reine Einsperrung als Zwangs- 
mai~nahme kSnne weder den Gedanken der Sfihne noch der Absehreekung f6rderlieh sein. Es 
werden aus der Sicht des Gefangenenffirsorgers, des l~echtstheoretikers und Sozialp~dagogen 
vielf~ltige praktische Vorsehl~ge gemacht und vor allem auf die Ergebnisse der verschiedenen, 
bereits durchgeffihrten Versuche hingewiesen, welche im Sinne der offenen Anstalt, der teil- 
weise offenen Anstalt und der reinen therapeutischen, aber geschlossenen Anstalt erzielt wurden. 
Es wird die Forderung erhoben, d~ die Strafen nut dann zweckm~13ig erscheinen, wenn sie einen 
grSl~eren Zeitraum umfassen, yon Kurzstrafen abzusehen. Eine sehr stark umstrittene Frage 
ist jene der Entlohnung der Gefangenen (diskutiert in Arbeitsgruppe II  und Arbeitsgruppe III). 
Hier wird die Diskussion sehr stark durch die Auffassung fiber den Sinn der Strafe bestimmt 
und in die Er6rterung aueh die Problematik der Wiedergutmaehung durch den Straff~lligen und 
ihre Beziehung zur Versicherung des Gesch~digten hineingeraten. Hieraus stellt sich dann yon 
selbst die Frage der Be- oder der Entlohnung des Strafgefangenen. Bezfiglich der Vorbereitung 
des Gefangenen auf sein sp~teres Leben wird auf die Notwendigkeit einer Berufsausbildung 
w~hrend der Strafverbfi~ung, auf die Vermittlung einer Arbeitsstelle und auf die weitere Be- 
treuung hingewiesen. Es ergibt sich aus den Diskussionen der einzelnen Arbeitsgruppen, da{~ 
in den einzelnen L~ndern der Bundesrepublik sehr unterschiedliehe Auffassungen und Praktiken 
bestehen. In dem Referat ,,Erziehung zur Freiheit" (Prof. Dr. MESS~RSCmaZD, Tutzing) klingt 
noeh einmal die gesamte Problematik des Strafvollzugs und der Beziehung der Aufsichtsbeamten 
zu den H~ftlingen an. Aueh hier wird die Notwendigkeit der ,,Bildung" des Strafgefangenen 
herausgestellt, ohne dab klar umrissene methodisehe Grundlagen gegebea werden. Einzelheiten, 
die im Rahmen dieses Referats nicht erw~hnt werden konnten, mSge der Interessierte aus der 
Sehrift selbst entnehmen. PETE~SOK~ 

J.-Y. Dautr icourt :  Les conditions du droit crimincl univcrsel:  communica t ion  au 
Congr~s de Droi~ p6nal in te rna t iona l  de Paris  (27 au 30 Avril  1967.) Rev. Droit  p6nal 
Crimin. 47 ,867- -909  (1967). 

H a n s - H a r t m a n n  Frhr .  v. Schlotheim: Sinn und  Zweck des 8trafens und  der Strafe. 
Mschr. Kr im.  Straffechtsref. 50, 1- -14 (1967). 

In allen Dialogen zwischen Juristen, Arzten, Seelsorgern und Vertretern des Strafvollzuges 
bildet die Frage nach dem Sinn und Zweek der Strafe stets ein gemeinsames Fundament, auf 
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dem die jeweilige Funktion im Dienste am Reeht zuriicktritt zugunsten der inneren Einstellung, 
der Haltung zum Mitmensehen und zum Gemeinwesen. Naeh einer knappen und bei aller behut- 
samen Kritik trefflichen Ubersicht fiber die wiehtigsten Positionen, besonders der jfingeren 
Strafrechtslehrer, wird der rechtsphilosophische Standort der Strafrechtspflege im sozialen 
t~echtsstaat festgelegt. Der Mensch im geschiehtlich gewordenen sozialen Gefiige konstituiert 
sich in seinem ,,Se]bstsein" erst durch den ,,entsprechenden Anderen", dem er wechselseitig 
An- und Zuspruch schuldet. Vergeltung durch ein auferlegtes Opfer ist Zurechtweisung in der 
Gemeinschaft und Ausgleich ffir einen nach eigenem Gutdfinken angemal]ten Verstol] gegen 
die Ansprfiehe der ,,korrespondierenden Anderen". Die Strafe ist somit ein personaler, geschicht- 
licher, erzieherischer und sachlicher Vorgang, dem als Manifestation des Sittlichen weder yon 
der Tatseite allein durch den Rechtsgiiterschutz noch yon der Tgterseite durch die Anlage- 
Umwelt-Formel hinreichend Genfige getan wird. Zur naheren Vertiefung dieses wichtigen Pro- 
blems in unserer Zeit gesetzgeberischer Initiative kann diese anregende Studie nachdrficklich 
empfohlen werden. WILLS (Kiel) 

J a n  Maar ten  van  Bemmelen:  Strafreeht und Kriminologie.  Mschr. Kr im.  Straf- 
rechtsref.  50, 99--108 (1967). 

Der Aufsatz des Niederlandischen Krimino]ogen ist aus der hollandischen Spraehe ins 
Deutsche fibersetzt worden. Es handelt sich um grundsatzliche Ausfiihrungen. Wenn es keine 
Willensfreiheit geben sollte, ist das Strafreeht fiberflfissig. Verf. stellt sich jedoch auf den Stand- 
punkt, dal] es eine Willensfreiheit gibt. Es gibt aber Freispriiehe trotz bestehenden objektiven 
Tatbestandes aus subjektiven Erwagungen heraus: Ein Buehhandler vertrieb pornographisehe 
Schriften. Ein Polizeikommissar war regelma]ig an seinen Stand gekommen, hatte die Bficher 
angesehen und sie nicht beanstandet; auch der Handler, yon dem die Schriften bezogen wurden, 
hatte mitgeteflt, sie kSnnten an Erwaehsene verkauft werden; der Buchhandler hatte vor kurzer 
Zeit noch als Backer gearbeitet; er war also in den bestehenden Bestimmungen nieht sonderlich 
bewandert. Er wurde freigesprochen, weft eine subjektive Schu]d nicht zu beweisen war. Weitere 
Gedankeng~nge yon Verf. mfissen dem Original entnommen werden. B. MUELLER 

Kar l  Engiseh:  Um die Charaktersehnld.  Mschr. Kr im.  Strafreehtsref .  50, 108--122 
(1967). 

Strafreehtsphilosophische Darstellung der Probleme, die bei der ErSrterung der Charakter- 
schuld auftauehen. Verf. setzt sich insbesondere mit den Gegnern seiner Auffassung auseinander. 
Den Begriff ,,Charakterschuld" definiert Verf. dahin, sie bedeute, dab ,,die strafbare (tatbestands- 
mgBige, rechtswidrige und die positivreehtlich maBgeblichen Schuldelemente aufweisende) 
Itandlung zurfickzuffihren ist auf Charaktermangel, die sich im Hinbliek auf die ,,Schuldformen" 
Vorsatz und Fahrl~ssigkeit als Fehlen jener Willenskraft oder Besorgnis kennzeichnen lassen, 
welche zur Vermeidung des ,,Unreehts" erforderlich sind bzw. gewesen wgren. Diese Charakter- 
mangel werden in einem spezifischen Werturteil festgeste]lt, das wir ,,Schuldurteil" nennen, 
und das einen ,,Vorwurf" gegen die PersSnlichkeit des Taters enthalt. Der Vorwurf trifft den 
Tater in seinem ,,Sosein", aber eben nur mit Bezug auf die genannten M~ngel an Willenskraft 
oder Besorgnis". Im iibrigen mfissen Einzelheiten im Original nachgelesen werden. 

K. HX~D~L (Waldshut) 

Alber t  Stein: Zur  Mordkriminali t i i t  der Gegenwart.  Msehr. Kr im.  Strafrechtsref .  50, 
86- -90  (1967). 

Es handelt sieh um die st~tistische Auswertung der Akten fiber Faille von Mord und Tot- 
schlag, darunter auch Versuche, die dem Strafsenat des Oberlandesgeriehts KSln im Jahre 1965 
zum Zwecke der Haftprfifung vorgelegt worden waren. Von den 26 Untersuchungsgefangenen 
(22 Manner, 4 Frauen) waren 6 Auslander. Unter 21 Jahre alt waren 10 Verhaftete, 21--30 Jahre 
8 Verhaftete und fiber 30 Jahre ebenfalls 8 Verhaftete. 11 Taten batten unmittelbaren Sexual- 
bezug. Bei 6 Taten war das Motiv, eine vorangegangene Straftat zu verdecken. - -  Vergleiehe 
zu den Verh~ltnissen in anderen Grol3st~dten oder in frfiheren Jahren werden nicht gezogen. 

Bscgo~ (Berlin) 

Mauriee Muller, Louis (~hristiaens, Pierre Muller et Ren6 ~Iiehel: La peine de mort.  
(Die Todesstrafe.)  Arch. Inst .  Mdd. ldg. soc. Lille 1966, 45--77.  

Nach einem historischen Uberblick and einer Gegenfiberstellung der Staaten, die die Todes- 
strafe abgeschafft haben, und derjenigen, die sie beibehalten haben, wird der gegenwartige 
franzSsische Status mitgeteilt; das franzSsische Strafrecht kennt die Todesstrafe noch ffir eine 
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erhebliche Zahl yon Straftaten. Der Hanptteil der Studie schildert die verschiedenen Hin- 
richtungsarten yon den klassisehen fiber die mit Folterungen verbundenen im Frankreieh des 
18. Jahrhunderts bis zu den verschiedenen Systemen des elektrisehen Stuhls. Abschliel3end 
erSrtern die Verff. in der fib]ichen Weise Berechtigung nnd Ablehnung der Todesstrafe. Sie 
sprechen ihr die Abschreckungswirkung, den Charakter einer gerechten Strafe und die Elimi- 
nationsfunktion ab und erkl~ren sich auch aus ~rztlieher Sicht gegen die Todesstrafe. 

HXNDEL (Waldshut) 

Jos@ Maria Rodriguez Devesa: Das Zahlenbfld der Todesstrafe in Spanien 1870--1966. 
Mschr. Kr im.  Strafrechtsref.  50, 122--130 (1967). 

Es war nicht einfach, verl~l]liche Statistiken zu erha]ten. Die Zahl der Todesstrafen ist in 
Spanien zurfickgegangen, auch die Mordkriminalitiit; die TStung yon AngehSrigen (Parricid) 
gilt als besonders verwerflieh. In den Jahren 1870--1879, um ein Beispiel zu bringen, wurden 
wegen Mordes 95 Todesstrafen verh~ngt, in den Jahren 1957--1966 waren es nur 4. 

B. MUELnER (Heidelberg) 

Jules  Eelerq:  Le diament rose. Corn@die poliei~re. (Der rosa Diamant .  - -  Eine Kri-  
minalkomSdie.)  Arch. Inst .  M@d. 16g. soc. Lille 1966, 7--18.  

Eine k]eine Gesehiehte, in der ein anscheinender Diebstahl eines kostbaren Diamanten 
AnlaI3 gibt zur Anwendung der Blutspurenkunde und anderen naturwissenschaftlichen Spezial- 
gebieten. Die falseh ausgelegten Ergebnisse eines jungen Krimina]isten sollen beweisen, dal~ 
nicht nur eine grfindliche Kenntnis der Spurenkunde erforderlieh ist, sondern dab der Unter- 
sucher aueh Scharfsinn besitzen mul~; dies fehlte scheinbar dem Kriminalisten, Hauptfigur dieser 
Geschichte. WEIL (Strasbourg) 

Cesare Gerin, Aldo Semerari  e Silvio Merli: Kritische Betraehtungen iiber den Begriff 
des Sexualverbreehers.  [Inst.  Gerichtl.  Med. u. Versieherungsmed. ,  Univ. ,  Rom.]  
[6. Kongr. ,  In t .  Akad.  f. Gerichtl.  u. Soz. Med., Paris,  22.--26.  IX .  1964.] Zacchia 40, 
446--458 (1965). 

Formal stellt der Artikel das Musterbeispiel einer Arbeit dar, die - -  mit Recht - -  inter- 
nationale Geltung heischt: Knappe, aber wesentliche Literatur aus vier Sprachenkreisen, aus- 
ffihrliehe Zusammenfassung in ffinf Sprachen. Aueh inhaltlich bringt das Thema internationale 
Aktualit~t, n&mlieh einen Beitrag zum Problem Tat-Strafrecht odor T~ter-Strafreeht. Auf 
keinem Goblet ist diese weltweite Auseinandersetzung --..odor besser: Abwi~gung - -  dringlieher 
als auf dem Gebiet der Sexualdelikte. Die Autoren sind Arzte nnd bleiben auf festem medizini- 
sehem Boden, auch dort, wo sic ganz bewuSt unmittelbar an die Grenze zur l~echtsphilosophie 
rfihren; diese Grenze wird nieht fiberschritt~n. Der Rechtsphilisoph kann direkt auf solchen 
Unterlagen aufbauen; abet nieht nur ihm, sondern auch dem Rechtspolitiker, dem Strafrechtler 
und dem Gesetzgeber selbst wird in Artikeln wie im vorliegenden ein unersehfitterliehes Funda- 
ment ffir bedeutungsvolle Konsequenzen gegeben, welchem Rechtskreis immer er aueh ange- 
hSren mag. - -  Es geht den Autoren darum, den Verbrechensbegriff der Sexualstraftat nicht 
yon der Tat her, sondern vielmehr vom Ti~ter her zu erfassen, dementspreehend ,,ist die Frage 
yon der Ebene der juristisehen Definition des ,Sexualverbrechens' auf die kriminologische Defini- 
tion des ,Sexualverbrechers' zu versehieben". - -  Naeh kritiseher Betraehtung der Pseudo- 
synonyma ,,Motiv", ,,Zweek" und ,,Ziel" wird als Sexualverbrecher derjenige definiert, ,,bei 
dem die yore Gesetz als Verbrechen betrachtete Handlung ihren Ursprung aus einer sexuellen 
Motivation nimmt und die Befriedigung des gesehlechtlichen Bedfirfnisses zum Zweck hat". 
Um im spezie]len :Fall zu einer solchen Charakterisiertmg zu kommen, mfissen fiber die Frage 
des Was hinaus aueh die Fragen des Wie und des Warum untersucht werden. - -  An Hand eines 
einseh]~gigen Falles erli~utern die Autoren die yon ihnen herausgestellten Unterschiede zwischen 
der Ebene des instinktiven Meehanismus und jener der bewuBten und willkfirlichen Direktiven. 

H. MAURE~ (Graz) 

H e r m a n n  Stutte: Kriminelle  Entgleisungen unter  Sexualhormon-Wirkung.  Zugleich 
ein Bei t rag zur Praxis  des Gnadenrechts .  Mschr. Kr im.  Strafrechtsref .  50, 153--162 
(1967). 

In Erg~nzung einiger von DE Booa publizierter F~lle beriehtet Verf. yon einem 16j~hrigen 
Lehrling, dessen Unzuchtshandlungen mit einem mehrere Jahre vorher erfolgten Sprung in der 
Geschlechtsentwicklung nach zwei Prolankuren in Verbindung gebracht wurden. Neben besom 
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deren biographisehen und neurosepsychologischen Fakten war dies Anhalt zur Empfehlung der 
Voraussetzungen des w 51, Abs. II ,  StGB. Ausftihrliehere Besprechung findet die fortgesetzte 
Unzucht eines zur Tatzeit 49j~hrigen Lehrers. Angebliche Testovironapplikation soll die Ursache 
einer zeitweisen Triebsteigerung gewesen sein, die ebenfalls als Voraussetzung erheblich ver- 
minderter Zurechnungsf~higkeit anerkannt wurde, wobei auch biographische Auff~lligkeiten, 
m6glicherweise eine friihere Hirnsehiidigung, Beriicksichtigung fanden. Epikritisch werden diese 
im Sinne der ,,Wilderschen Ausgangsregel" gewiirdigt. So wie beispielsweise ein erniedrigter 
Blutcb'uck starker als ein Normotonus auf blutdrucksteigende Mittel reagieI% soll bei sexuell 
entsprechend Disponierten eine st~Lrkere Reaktion und damit kriminogenetische Wirkung durch 
I-Iormonbehandlung erfolgen. Zum SehluB werden Verfahrensm~ngel geriigt. Dtrclzo 

Minoru Yamada ,  S a d a t a k a  Kogi  et  Akr i a  F u k u s h i m a :  Etude cr iminologique et 
psycho-pathologique  des rgcidivistes de vol. [Clin. Neuro-Psych ia t . ,  Univ. ,  e t  Labor .  
Psychol .  Crimin. et  Psyeh ia t .  M6d.-L6g., Ins t .  G6n. M@d.-Ldg., Univ.  M6d. et  Dent . ,  
Tokyo. ]  Ac t a  Crim. Med. leg. jap .  33, 83- -93  mi t  franz. Zus.fass. (1967) [ Japan i sch] .  

J .  Luthier :  R61e de la  duroc dans l 'o rganisa t ion  du t ravai l  p6nal dans les maisons  d ' a r -  
r@t. (Die O r g a n i s a t i o n  tier Arbe i t  im Gef/ingnis un t e r  Berf icksicht igung der  be- 
sonderen zei t l ichen Verh/iltnisse.) [Soc. Mdd. L6g. et  Criminol. de Fr . ,  13. VI .  1966.] 
Ann.  Mgd. l@g. 4 6 , 3 6 1 - - 3 6 2  (1966). 

Erfahrungsbericht fiber die MSglichkeiten einer abwechslungsreichen Arbeitsorganisation im 
Gef/ingnis. Die kurze Zeitdauer mancher Inhaftierungen und die Besonderheiten des Tages- 
ablaufes verhindern oft eine differenziertere produktive Beseh/~ftigung. STAAK (Frankfurt) 

J .  P inate l :  Les crit~res de la durge du t ra i tement .  (Die Kr i t e r i en  der  Behandlungs-  
dauer . )  [Soc. Mgd. Ldg. e t  Criminol. de Fr . ,  13. VI.  1966.] Ann.  M6d. ldg. 4 6 , 3 5 1 - - 3 5 3  
(1966). 

Unter dem Gesichtspunkt, dag die Behandlung Straff~lliger das Ziel verfolgt, die 
Pers6nlichkeit in dem Sinne zu verSndern, da~ die Rezidivgefahr verringert wird, geht Verf. nnter 
Berufung auf vorliegende Untersuchungen (EISSLER, CARROLL, DE GR~EEFF, ELIAS k I-IIGJ~- 
FIELDS U. a.( davon aus, dag auf dem Weg zu einer solchen psyeho-moralisehen Gesundheit 
ffinf Stufen zu absolvieren sind: erste Kontaktnahme mit dem Erzieher, Eintritt  in das 
Gruppengesprach and Identifikation mit dem Erzieher, innere Verarbeitung unter dem Aspekt 
der Wiedergutmaehung, Distanzieren yon der Gruppe, AblSsung yore Erzieher und gleichzeitig 
Versuch einer sozialen Wiedereingliederung. - -  Anregung, zukfinftig mit standardisierten Ver- 
fahren vergleichende PersSnlichkeitsuntersuchungen vor, wghrend und naeh der Behandlung 
durehzufiihren. H.~RDTMA~N (Berlin) 

S. Buffard et  J .-M. Bot ta :  La  dur@e du t r a i t ement  et la dur@e de la  peine. (Behand-  
lungsdauer  und  St ra fdauer . )  [Soe. Mdd. Ldg. e t  Criminol.  de Fr . ,  13. VI .  1966.] 
Ann.  M@d. ldg. 46 ,348- -351  (1966). 

Strafdauer und ~rztlich-psychologische Behandlungsdauer korrespondieren selten, da der 
Arzt weder EinfluB auf die Strafe and das Strafmal3 hat, noch sicher sein kailn, dab eine Behand- 
lung durch pl6tzliche Verlegung unterbrochen wird. Mitunter ist ein Delinquent noch vor Ablauf 
der Strafe reif ffir eine Entlassung, im h/~ufigeren Fall erfolgt diese unter therapeutischem Ge- 
sichtspunkt verfriiht oder sogar in einer Phase erh5hter Gef~hrdung. Speziell bei den jugendlichen 
und heranwachsenden Delinquenten entsprechen die realen Altersnormen oft nicht den psycho- 
logischen. Die BehandlungsmSglichkeiten werden eingeschri~nkt durch eine ungenfigende Anzahl 
f~higer Erzieher, mehr oder weniger zu]~illig vorhandener menschlieher und institutioneller Mittel. 
Die Dauer der Behandlung sollte sich mehr auf wissenschaftliche Kriterien als auf den gesunden 
Menschenverstand oder die Tradition stfitzen. Gegen alle ernstzunehmenden Einw/inde sollte 
in dieser Altersstufe die Behandlung obligatorisch erfolgen, da ein Appell an den Therapeuten 
auf Grund der Unf/~higkeit, Konflikte zu verbalisieren oder bewugt zu machen, nicht zu erwarten 
sei. HARDTMANN (Berlin) 

L. Gayral~ P. Moron et  R. Puyuelo :  Le cycle th~rapeut ique chimioth~rapie-psycho-  
th6rapie et sa durge en mat ibre  de d@linquance. ([Jber die kombin ie r t e  chemothera .  

19 Dtsch. Z. ges. gerichr ~ed., Bd. 61 
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peutisehe u n d  psyehotherapeutische Behandlung  und  ihre Dauer  bei Straff~lligen.) 
[Soc. M6d. L6g. Criminol. de Fr.,  13. VI. 1966.] Ann.  M6d. 16g. 46, 354--355 (1966). 

Vefff. sind der Auffassung, dag eine alleinige medikament6se Behandlung mit psychotropen 
Medikamefiten nicht ausreicht, um eine bessere Sozialisierungstendenz zu erreichen, da die 
dem asozialen Verhalten zugrundeliegenden St6rungen allzu differenziert seien. Die medikamen- 
t6se Behandlung kann in dem Fall nur Grundlage eines psychotherapeutischen Vorgehens sein. 
~ber Dosis und Dauer der medikamentSsen Behandlung sowie psyehotherapeutiseher Mal3nahmen 
ist immer nach Lage des Falles zu entscheiden. Die Verff. ~ugern sich optimistisch in bezug auf 
die Behandlung yon l%fickfallt~tern. STAAK 

Jessica Wolf: Legal Psyehiatra and Criminal Justice: The Court Clinic in  Massachusetts. 
(Gerichtliche Psychiatr ie  und  Strafrechtspflege : Die Gerichtsklinik in  Massachusetts.) 
[Dept. of Political Sci., Yale Univ. ,  New Haven ,  Conn.] J.  forensic Sci. 1 2 , 1 4 7 - - 1 7 I  
(1967). 

Die Gerichtskliniken in Massachusetts umfassen 14 Krankenanstalten, yon den 12 mit den 
zusti~ndigen Bezirksgerichten, eine mit dem Jugendgericht in Boston und eine mit dem Oberen 
Gerichtshof in Suffolk zusammenarbeiten und die auBer SoziMarbeitern und Psyehologen etwa 
30 yell- und teilzeitbeseh~ftigte Psyehiater eingestellt haben. Ziel dieser Arbeit ist nicht allein 
die Diagnostik, i.e. Ursachenleststellung der Kriminalitgt, sondern die Therapie, i.e. Wieder- 
eingliederung des Delinquenten in die Gesellschaft. Dieser wird als kranker Mensch betraehtet, 
der infolge charakterlicher Unordnung zu antisozialen Akten verleitet wird. Seine psychotherapeu- 
tische Behandlung erscheint, auch wenn sie yon oben angeordnet wird, gemessen an der Rfickfall- 
quote erfolgverspreehend (nach frfiheren Statistiken des Bezirksgerichtes Cambridge wurden yon 
58 Delinquenten nur 7 riiekf~llig). Untersuchungen, inwieweit die Rechtspreehung prozessural 
und substantiell beeinflul~t wurde dureh die Existenz dieser Kliniken stehen noch aus. 

HARDTMANN (Berlin) 

Kunstfehler,  ~rzterecht ,  medizinisch wichtige Gcsctzgebung and  Rcchtsprechung 

�9 I . F .  0garkov:  Xrztliche Rcchtsverletzungen und  strafrechtliche Verantwortung 
f i i r  sic. Leningrad:  Izdatels tvo Medieina 1966. 193 S. (Russisch) Geb. R . - - . 6 9 .  

In den ersten Kapiteln gibt Verf. kurze historische Einleitung, er bespricht Verantwortlich- 
keit des medizinischen Personals ffir berufliche Rechtsverletzungen und ihre Ursachen in ver- 
sehiedenen geschichtlichen Perioden, l%eglementation der Reehte und Pflichten der 2i, rzte und 
des Hilfspersonals in der Sowjetunion, ~rztliche Schweigepflicht, allgemeine Klassifikation yon 
~rztlichen l%echtsverletzungen, er zitiert einige statistische Daten, aus welchen hervorgeht, dab 
aug allen ~rztlichen Fachgebieten die Chirurgie und die Frauenheilkunde in diesen Sachen in der 
UdSS]% an den ersten zwei Stellen stehen. Im Kapitel fiber vors~tzliche Handlungen des Arztes 
bespricht Verf. der Reihe nach gesetzwidrige Durehffihrung der Schwangersehaftsunterbrechung, 
Nichthilfeleistung, rechtswidrige Srztliche Praxis, Ur~fruchtbarmachung ehne jegliche medizini- 
sche Hinweise, unzul~ssige Experimente an Mensehen, Ausstellen yon falschen medizinischen 
Dokumenten und Verletzung der Vorschriften zur Bek~mpfung yon epidemischen Krankheiten 
oder zum Umgang mit Rauschgiften. Veff. befM~t sich welter beim Besprechen yon unvorsichtigen 
I-Iandlungen des Arztes mit ungenfigender Untersuchung der Kranken oder Nichtverwenden yon 
speziellen diagnostischen Methoden, nachli~ssiger Kinderffirsorge von seiten des Hilfspersonals, 
Fehlern bei HospitMisierung, Operationen und anderen ~rztlichen Eingriffen, VerstSBen gegen 
verschiedene medizinische Vorschriften und tnstruktionen, Nachl~ssigkeit bei Anwendung yon 
Medikamenten oder beim Ffihren yon Krankengeschichten und anderer ~rztlicher Dokumentation, 
Fehlern bei Organisierung der ~rztlichen Hflfe und endlich mit der Unwissenheit der ~.rzte. Die 
n~chsten Kapitel befassen sieh mit Irrtiimern der Arzte, ihren Ursachen und Folgen, sowie mit 
Ungliieksfgllen in der grztlichen Praxis. Die Monographie ist mit Bemerkungen und Beispielen 
ffir die Durchffihrung der gerichtsmedizinischen Expertise und die Dokumentation in F~]len yon 
Reehtsverletzungen des medizinischen Personals, sowie ffir die Tiitigkeit der grztlichen Begut- 
achtungskommissionen beendet. Die Arbeit stfitzt sich auf sowjetrussisehe l%echtsvorschriften. 
Das Sehrifttumsverzeichnis enthglt russische Publikationen und Artikel; alle Ausffihrungen sind 
mit interessanten Musterf~llen illustriert. WaLcz~r~s~i (Szezecin) 


