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tragen, so ergibt sich bei einer Mortaliti~t zwischen 0,08 % und 0,21% (Einbeziehung der mSglichen 
Fiille yon Transfusionshepatitis), dab jiihrlich 43--113 Patienten an Transfusionshepatitis ster- 
ben. - -  In den USA treten pro 1000 Vollblutkonserven im Mittel 5 klin.-manifeste Fiille yon post- 
transfusioneller Hepatitis auf. ]Naeh ALLEN sowie G~AI)Y et al. wird die Letaliti~tsquote auf 
10-::12% geseh~tzt. - -  Die Transfusionshepatitis pfropft sich nach den Untersuehungen des Verf. 
in ~bereinstimmung mit der Literatur auf schwere Grundleiden auf, wobei vorbestehende Er- 
krankungen des Gastrointestinaltraktes, Lebersch~den nnd Malignome im Vordergrund stehen. 
Es werden hi~ufig ~ltere Menschen betroffen. Von den 31 Schweizer F~llen mit Transfusions- 
hepatitis starben 13 an akuter odor subakuter Leberdystrophie. - -  Der Autor weist darauf hin, 
dal~ die Transfusion einer Blur- odor Plasm~konserve etwa mit demselben Mortalit~tsrisiko ver- 
bunden ist wie eine Geburt. Das Risiko ist somit hSher als bei einem einfachen chrirurgischen 
Eingriff, wie Herniotomie oder Tonsillektomie. - -  Der Verf. empfiehlt nach seinen Feststellungen, 
dal~ jeder klinisch t~tige Arzt bei einer geplanten Transfusion yon VoUblut, Trockenplasma odor 
Fraktions-I-Pr~paraten priifen sol|, ob der zu erwartende Nutzen den mSgliehen Sehaden fiber- 
wiegt. LEOI'OLD (Leipzig) 
Ra lph  A. Franciosi,  Erica Awer and  Michael Santana: Interdonor incompatibility 
resulting in anuria. (Interdonor-Unvertr~g]ichkeit ,  die zur Anurie  ffihrte.) [Dept. of 
Path . ,  Columbia Univ .  and  Blood Bank,  Presbyter .  Hosp., 57ew York City.J Trans-  
fusion (Philad.) 7, 297--298 (1967). 

Verff. teilen Beobachtung bei jungem Mann mit, bei dem naeh insgesamt 5 Blutfibertra- 
gungen am 3. postoperativen Tag eine Anurie eintrat. Ursache hierfiir war eine Interdonor- 
Unvertr~glichkeit im Kell-System. 4 H~modialysen waren erforderlich, bis die Urinsekretion 
in Gang k~m und sich schlieBlich wieder normalisierte. - -  Der Patient war AB Rh-pos. Kell- 
negativ. Alle 5 Blutspenden waren nach den Kreuzproben (Major- und Minor-Coombs-Tests) 
vertr~glich. Der Patient wies vor den Transfusionen keine atypischen AntikSrper auf, danach 
jedoeh ein Anti-Kell, das sich mit Coombs-Test nachweisen lielL Eine der zuerst (unter der Ope- 
ration) transfundierten Blutspenden enthielt ein Anti-Kell mit dem Titer 1:16000, die beiden 
anderen waren Kell-positiv, die ]etzten beiden Kell-negativ. - -  Diese Mitteflung soll die Notwendig- 
keit unterstreiehen, alle Blutspender routinem~]ig auf irregul~re AntikSrper zu untersuchen. 

W. LUBOLT Essen) 
Y. Delmas-Marsalet  and  M. Goudemand: Study of two anti-~-lipoprotein isoantibodies 
detected in multitransfused patients. [Ctr. Rdg. Transfus.  Sang., Ins t .  Pasteur ,  Lille.] 
Vox sang. (Basel) 14, 179--184 (1968). 

R. S. Koff and  T. C. (~halmers: Prisoner blood donors and posttransfusion (ieteric) 
viral hepatitis. [Inter-Hosp.  Liver Group, Boston.] Transfusion (Philad.) 7 ,436- -439  
(1967). 

R. Garibaldi: Aspetti medieolegali della trasfusione fetale endouterina. [Ist. di Med. 
Leg. e Assicuraz., Univ. ,  Pavia . ]  Arch. Soc. lombarda  Med. leg. 3, 211--223 (1967). 

Kriminologie, Gefiingniswesen, Strafvollzug 

�9 B. 5~iggemeyer, H. Gallus u n d  H. -J .  Hoeveler: Kriminologie. Leitfaden fiir Kri- 
minalbeamte. (Schri~enr.  d. Bundeskr iminalamtes .  4000--4909. H. 1--3.)  Wiesbaden:  
Bundeskr imina lamt  1967. 403 S. 

Mit diesem Work schlossen Verff. eine Liicke, indem sie versucht haben, ,,einen einheitlichen 
Ansatz in der Darstelllung dieses Faches zu finden". Sie bemfihten sich, alle Erkenntnisse dieses 
Gebietes erfassen zu wollen. Insofern geht die Arbeit fiber das gesteckte Ziel hinaus, nur ein Leit- 
laden ffir Kriminalbeamte zu sein, erreieht aber nicht den Rang eines wissensehaftlichen Hand- 
buches. Unterrichtszwecken h~t~e eine did~k$isch einfachere und in wesentlichen Abschnitten 
intensivere Bearbeitung besser getan. Forschung und Praxis eines so umfassenden Fachgebietes 
in verh~ltnism~l~ig knapper Form bieten zu wollen, erforderte Kompromisse. Dennoch ist dieses 
Buch nicht nut ffir Kriminalbeamte ein grundlegendes Werk, das orientiert, informiert und auch 
manehe Anregung ffir die gerichts- und sozialmedizinische, besonders forensisch-psychiatrische 
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Ti~tigkeit enth/~lt. Der Rahmen dieser Arbeit ist mit der Kl~rung der relevanten Begriffe, Metho- 
den, Eingrenzung des Gegenstandes und des Verh~lt~isses tier Kriminologie zu Strafreeht und 
sozialen Beztigen abgesteekt. Dann werden I~'iminalph/~nomenologie u.-~tiologie differenziert 
erSrtert. Die Deliktbesehreibungen besehr~nken sich auf nur wenige, wichtige Bereiche. Eingehender 
wird die ILriminologie des T~ter im Typ, sozialem Verhalten und Prognose besprochen. Unter 
den kriminalsoziologischen Themen finden u. a. neuere Formen der Kriminalit/~t, wie Jugend- 
kriminalit/~t, Weil3e-Kragen-KriminMit~t und Verkehrskriminalit~t ihre Beleuchtung. Eine 
diesen Themen angemessene Auswertung h~tte den Rahmen der Arbeit vollends gespreng~. Den- 
noch ein wertvolles Buch, das Praktikern und Forschern dieses Gebietes selbstverst~ndliehe 
Lekti~re sein sollte. Duc~o (Mfinster) 

S t an ton  Wheeler:  Criminal statisties: a reformulat ion of the problem. (Die Erneue rung  
der Kr iminals ta t i s t ik . )  J.  crim. Law Pol. Sol. 58, 317--324 (1967). 

Verfasser kritisiert die Art und Weise, wie die heutige Kriminalstatistik zustande kommt. 
Die gesammelten Daten sind als eine Aufstellung juristischer Sank~ionen lediglich ein Reflex 
auf die Aktionen der Kriminellen. Es ist deshalb aueh nicht mSglich, die Statistik zu interpre- 
tieren und sie nutzbar zu maehen. Der tiefere Grund daftir ist in der Konzeption der Straftat zu 
suchen, in tier die soziale Erkl~rung des Verbrechens vollkommen fehlt. - -  Die praktische Kon- 
sequenz daraus ist die Notwendigkeit, die Kriminalstatistik zu erneuern. Dureh eine Erweiterung 
der zu sammelnden Daten fiber den sozialen Hintergrund des Verbreehens (den T~ter, das Opfer 
and die verbreehensverfolgende T/~tigkeit betreffend) wird die Information erhSht undes werden 
die hinter dem Verbrechen liegenden Wechselwirkungen siehtbar, die heute noch verborgen 
bleiben. V ~ L E I X  (Jena) 

D. D. Akman ,  A. Normandeau and  S. Turner :  The measurement  of del inquency in 
Canada. (Statistische ~be r l egung  zur  Kriminalit /~t in  Kanada . )  J. crim. Law Pol. 
Sci. 58, 330--337 (1967). 

Hier wird eine Studie vorgelegt, die sieh mit der Konstruktion eines neuen Index ffir die 
kanadisehe Kriminalstatistik besch/~ftigt. V~ETTERLEII"~ (Jena) 

Manfred Danner :  Z um Problem der I i r iminals t rMe aus deterministiseher Sieht. Son- 
derdruek aus:  Kr imina l i s t ik  22, 63--66,  125--128 (1968). 

Die Arbeit schlieSt an die in dieser Zeitschrift [62 (1968), 40] ausf~hrlieh besprochenen 
Sehriften des Verf. an. Unter scharfer Ablehnung aller Ausftihrungen der Indeterministen betont 
Verf., der tibrigens Mediziner ist, da$ die deterministische Straftheorie yon der Tatsache der 
psychologisehen Determiniertheit des Wollens ausgehe. Diese Theorie anerkennt nut eine Sinn- 
gebung der Strafe: Sehutz der Gesellsehaft vet dem T/~ter und (bzw. dutch) Hilfe der Gesellschaft 
fiir den T/~ter. Fiir sie ist die Schuld keine frei gewollte Sehuld, sondern eine zwar gewollte, abet 
dennoeh schicksalhafte Verfehlung eines Sollens infolge unzureichender emotioneller Besetzung 
desselben. In der Strafe erblickt sie nur eine ErziehungsmaBnahme, die zwar schmerzlichen, 
jedoch nie vergeltenden Charakter haben kSIme. Die Angst vet den Sanktionen eraehte~ sie als 
eine legitime Determinante, keinesfalls abet die Angst vor der eigenen Schuld. Der Fortfall der 
Angst vor der eigenen Schuld sell von entscheidender Bedeutung ffir den Vorsatz des T/~ters 
im Hinblick auf sein ktinftiges Verhalten sein. Verf. erbliek~ in der Sinndeutung der Strafe einen 
besonders groSen Untersehied zwisehen Determinismus und Indeterminismus. W~hrend tier 
Indeterminismus unter Stihne das bejahende Erdulden aufgezwungener Leiden zum Zwecke der 
Wiedergutmaehung einer freigewollten Sehuld verstehe, sei ffir den Deterministen die Sfihne 
das reuevoile Aufsichnehmen opfervoller Taten zum Zweeke der Wiedergutmachung eines ange- 
riehteten Sehadens. Die temperamentvollen Ausftihrungen des Verf. werden seitens tier wissen- 
sehaftliehen Gegner nicht unwidersprochen bleiben. K. HXNnxL (Waldshut) 

J .  Gerehow: Alkohol- und  Woehenendkriminal i t i i t  einer Grollstadt. [Inst.  Geriehtl. u. 
Soz. Meal., Univ. ,  Frankfur t /M.]  Alcoholism 2, 185--191 (1966). 

Aus dem Sabre 1964 wurden fund 1900 alkoholisierte Straft/~ter einer Gro6stadt (unter Aus- 
sehaltung der Verkehrsdelikte) statistisch ausgewertet, t3ber das Jahr ergab sich eine ziemlieh 
regelm~Bige Verteilung, wobei die Wochenenden und haupts~chlieh die Stunden um Mitternacht 
herum eigentliehe Sehwerpunkte bildeten. Leute zwischen 21--30 gahren waren fiberdurch- 
schnittlich beteiligt; Frauen maehten 4,5% aus. Unter den Berufsgruppen standen Arbeiter, 
besonders aueh Faeharbeiter im Vordergrund. Bei einem Drittel aUer F~lle handelte es sich um 
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Diebst~hle. Dann folgten Aggressions- und Enthemmungsdelikte. Der Alkoholisierungsgrad lag 
haufig um 2 Promille. Naeh Auffassung des Verfassers sind haupts~chlieh die Freizeitleere, das 
herrschende Sozialprestige und die schlechte Beeinflussung durch die Massenmedien far diese 
alkoholisierten Straftaten verantwortlich zu maehen. - -  13 Abbildungen. 6 Literaturzitate. 

HA~S~T~R HA~T~A~ (Z~irieh) 

Herber t  Sch~ifer: Becearia-Medaille in Gold an Professor Dr. reed. Otto Prokop. Neue 
jur. Wschr.  21, 193 (1968). 

Die Beccaria-Medaille (in Gold und Silber) wurde erstmals im Jahre 1964 zur Erinnerung 
an den italienisehen Rechtslehrer CESA~:S D. B]~CCA~IA aUS Anlal~ des 200. Jahrestages des 
Erscheinens seines Buches ,,Dei delitti e delle pene" (1764) verliehen. Inhaber der Medaille 
sind u.a. das Ehepaar GLVECK, USA., HANS YON H]~TIG, BORGER-PRI~Z, Hamburg. Am 9. 12.67 
verlieh die Deutsche Kriminologische Gesellsehaft in Frankfurt die Medaille an den Direktor des 
geriehtsmedizinisehen Instituts der Humboldt-Universit~t in Berlin-Ost, Professor Dr. OTTO 
PROKOP, wegen seiner hervorragenden Leistungen auf dem Gebiete der Serologie. Es folgt ein 
Lebenslauf. In seiner Ansprache bekannte sich P~oxoP im groGen und ganzen zum Indeter- 
minismus; man masse vermehrt den Erbanlagen des Rechtsbrechers nachgehen. Die Vergeltungs- 
strafe h~lt er far ungeeignet, das Hauptgewieht solle auf die Prophylaxe gelegt werden. Der 
Vortrag wird im Wortlaut gesondert erscheinen. B. MV~L~ER (Heidelberg) 
S tephan Qnenseh Die Hehrseite der Beccaria-Medaflle. Folgerungen ans der Dis- 
kussion zwischen H. J. S C H ~ I D ~  und  G. KAISEI~. [Lehrst. a i r  Strafreeht u. Kri-  
minologie, Univ .  Giel~en.] Mschr. Krim.  Strafrechtsref. 50, 406--411 (1967), 

Kritische Bemerkungen zum Stand der deutschen kriminologischen Forschung und Arbeit, 
die dutch das Bestehen zweier Gesellsehaften far Kriminologie gekennzeiehnet wird. Veff. 
empfiehlt die Grandung eines mit zureiehenden Mitteln bedachten, gro~en interdisziplin~ren 
Instituts far Kriminologie nnd P5nologie naeh englischem Vorbild. Das Institut sollte entspre- 
chend den deutschen Organisationsm6gliehkeiten als Max-Planck-Institut eingeriehtet und ent- 
sprechend den bet~iligten Disziplinen in gleiohberechtigte Departments aufgeteilt werden; es 
sollte der Forsehung und Ausbildung dienen und sowohl Grundlagenforschung als auch aktuelle 
Auftragsforsehung betreiben. Ein solches Institut kSnnte an die bestehenden Institute in Heidel- 
berg und Tabingen angelehnt werden. K. I-IX~DEL (Waldshut) 

Hans  Joachim Schneider: Jugendschutz durch den Jugendrichter und  seine ] t i t ,  
arbeiter. Acta  Crim. Med. leg. jap. 33, 206--211 (1967). 

Zusammenfassender Bericht fiber den 7. Internationalen JugendrichterkongreB, der yore 
18.---23. Juli 1966 in Paris stattfand. Von Bedeutung die weltweite Erfahrung, da]] die jugend- 
lichen Straft~ter in zunehmendem Mal3e fraher mit ihrem sozialabweichenden Verhalten be- 
ginnen und dal~ ihre Delikte an Schwere und Gef~hrlichkeit zunehmen. Eine Mehrheit beffir- 
wortete gesetzliche Mal~nahmen eigener Art ffir die Altersgruppe der 18- bis 25j~hrigen Rechts- 
brecher, d a m  der modernen Industriegesellschaft erst mit 25 Jahren yon einer vollen Sozialreife 
gesprochen werden kSnne; dem stehen allerdings die Bestrebungen entgegen, Vollj~hrigkeit und 
aktives Wahlrecht niedriger als bisher anzusetzen. I)as Problem der heranwachsenden und 
jungerwachsenen T~ter, die fiir die Behandlung als Jugendiiehe zu alt, als Erwachsene zu jung 
sind, wurde yon den Jugendrichtern als noch ungelSst angesehen. Stark umstritten war die 
Frage, ob der Aufenthalt in einer Jugendstrafanstalt allein schon einen kriminogenen Faktor 
darstelle. Die Erarbeitung eines vergleichenden Jugendkriminalrechts ist zwar Voraussetzung 
und erster Schritt far eine vergleichende Jngendkriminologie, aber die Uneinheitlichkeit der 
Terminologie und die Verschiedenheit des normierten Jugendrechts sind vorerst fast unaber- 
windbare Hemmnisse. ])as gilt insbesondere auch fiir einen Vergleich der Rackfallstatistiken. 

K. HX~DEL (Waldshut) 
Sheldon u n d  Eleanor  Glueck: Zum Problem einer Typologie jugendlicher Reehts- 
brecher. Mschr. Kr im.  Strafrechtsref. 50, 377--381 (1967). 

Die Arbeit ist dem bekannten Kriminologen Professor tt. v. Hn~TIG zum 80. Geburtstag 
gewidmet. Es handelt sich um allgemeine Ausfiihrungen des Forscherehepaares, die aus der 
englischen Sprache abersetzt wurden. Verff. sind bestrebt, far die Kriminalit~t yon Jugend- 
lichen ,,Typen" herauszuarbeiten; dabei sollen der lJCIodus operandi, die PersSnlichkeit und die 
h~us|ichen Verh~ltnisse Beracksichtigung linden. Es mull auch ein Vergleich stattfinden mit 
ungef~hr gleichartigen Jugendlichen, die nicht kriminell geworden sind. Die zu erarbeitende 
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Typologie sell auch brauchbare Anh~ltspunkte fiir die Gestaltung therapeutiseher, prophylak- 
tischer und pr/~ventiver MaBnahmen bringen. ]3. M~LL]~R (Heidelberg) 

An ton io  Ber is ta in  S. J .  : Jugenddel inquenz  in Spanien; Zahlen und Zweifel. Mschr. 
Kr im.  Str~frechtref .  50, 382- -394  (1967). 

Die Zahl der fiber 16 Jahre alten jugendliehen Delinquenten in Spanien hat yon 1950--1964 
st/~ndig abgenommen und ist auf einem beachtenswerten Tiefstand angelangt; allerdings hat 
die Zahl der unter 16 Jahre alten Delinquenten etwas zugenommen, so dull fiir die Folgejahre 
mit einer wiederum hSheren Kriminalit~tsziffer der Jugendlichen gereehnet werden mul]. Der 
Anteil der unter 21j~hrigen Strafgef~ngenen an der Gesamtzahl der Strafgefangenen ist yon 
3,67% im Jabre 1960 auf 6,12% im Jahre 1965 gestiegen, wobei allerdings zu berficksiehtigen 
ist, dab die Gesumtzahl der Stra~gef~ngenen fallende Tendenz zeigt. Bei der Behandlung tier 
Jugendkriminalit~t mfissen Reeht und Psychologie in gleieher Weise wirksam werden. Verf. 
weist auf die unterschiedliehe Begriffsbestimmung der Jugendkriminalit/~t hin: in Amerika 
versteht man unter ,,juvenile delinquency" jedes Verh~lten, das gegen irgendeine sozia]e Norm 
verstSl~t, in dem betreffenden Gebiet allgemein anerk~nnt ist und deren Einhaltung gefordert 
wird, dagegen ist der Auwendungsbereieh in l%ul31and sehr viel enger, denn dort gilt als Delinquent 
nur, wer H~ndlungen begeht, die im Erwachsenenstrafreeht aufgeffihrt sind. Verf. sieht mit 
B e r e t  und GISBE~ZS in manehem, was als Jugenddelinquenz gilt, nur den Ausdruck ernsthafter, 
aber vorfibergehender Waehstums- und Anpassungskrisen. Der Anstieg der Jugenddelinquenz 
Infisse sogar mit einer gewissen Befriedigung zur Kenntnis genommen werden, weft er den sozialen 
Fortschritt und die Zunahme eines fruchtbaren dialektischen Generationengegensatzes best/itige. 
Die Kriminalpolitik zur Vorbeugung und Bek~mpfung der Jugenddelinquenz mtisse sich revo- 
lution~rer Methoden bedienen. Neue Formen der Delinquenz bedingen neue Formen der Kriminal- 
politik. Verf. hebt die besonderen spanisehen Verh/~ltnisse hervor, we z.B. 279000 Kinder keine 
Schule besuchen und die soziale Gesetzgebung noeh der FSrderung bedarf, aueh die Frauen nieht 
in angemessener Weise am 5ffentlichen Leben beteiligt sind. K. HA.NDEL (Waldshut) 

Mij~fl Neme:  Los nifios vagabundos  de Tucumam Informaciones .  (Die s t r eunenden  
K i n d e r  yon  Tucums Ein  Bericht . )  Arch.  Crimin. ~eu rops iq .  14, 529- -542  (1967). 

Allgemein gehaltener ~berbliek fiber die Ursaehen des Streunens, Analyse des Milieus, 
Klassifikation der Streuner-Typen und mSgliehe prophylaktische MaBnahmen. Unter den 
Ursaehen ist aufgeffihrt, dab manche Eltern ihre Kinder systematisch zum Betteln anhalten 
oder sogar zum Betteln zwingen. Zahlenangaben fiber Hgufigkeit, Prozentsatz der einzelnen 
Typen, Altersverteilung, etc. fehlen. Keine Literaturhinweise. H~N~I (Freiburg) 

GjS w167 1 Abs. 2 Nr. 2,6 Abs. 1 (Auswirkungen  des , ,Kuns tvorbeha l t s " ) .  U n t e r  w 6 
Abs.  1 G jS  fa l lende Schrff ten (Abbi ldungen)  unter l iegen  den Beschr/~nkungen des 
Gesetzes nicht ,  wenn sie der  K u n s t  oder  der  Wissenschaf t ,  der  Forsehung  oder  der  
Lehre  d ienen (w 1 Abs.  2 Nr.  2 GjS).  [ B a y O b L G ,  Beschl.  v. 26 .4 .  1967 - -  RReg.  4 b  
S t  9/67.] Neue  jur.  Wschr .  20, 1477--1479 (1967). 

Es geht in diesem Urteil nicht urn die - -  rein juristisch kaum 15sbare - -  Frage nach den 
Kriterien der Kunst oder Wissensehaft, die grundgesetzlich besonders gesehfitzt sind. Dagegen 
ist der gugendschutz kein Grundrecht. Die Gesetzesbestimmungen fiber die Verbreitung jugend- 
gefi~hrdender Schriften sehen weder nach ihrer Entstehungsgeschiehte eine BesehrEnkung der 
Freiheit yon Knnst mid Wissensehaft vor, noeh enthalten sie die naeh Artikel 19, Absatz 1, Satz 2, 
Grundgesetz, notwendige Nelmung des Grundrechtes, in das sie eingreifen. WILLE (Kiel) 

H.  S tade lmann:  Die Zuhiil terei .  Ki . imina l i sgk  22, 211- -214  (1968). 

R e i n h a r d  Wil le  and  J / i rgen  Sehwarz:  Aussagedel ikte  der IKindesmutter aus geriehts-  
/[rzflieher Sieht. Mschr.  K r i m .  Strafrechtsref .  49, 263- -273  (1966). 

Naeh einer Auswertung der Gutaehtenergebnisse des Kieler Instituts ffir Geriehtliche Me- 
dizin - -  es handelt sich um 40 Begutacht. (20 M/~nner und 20 Frauen) aus den Jahren 1941--65 - -  
neigen Frauen eher zu Aussagedelikten, wenn die Intimsph~re ber/ihrt wird, M~nner hingegen 
sagen hgufiger in VermSgensprozessen falsch aus. Verff. stellen die psychologisehe Situation 
tier Kindsmutter besonders eingehend dar, die zwar einem Zeugen gleichgestellt ist und formal 
die Aussage wegen der Verwandschaft mit dem Kind verweigern kann, dieses Recht jedoch kaum 
wahrnehmen wird, da sie bei Verzieht auf ihre Aussage die Interessen des Kindes nicht wird 
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verfechten kSnnen. Da sic sich mit dem Kind identifiziert, kann sic keine unvoreingenommene 
Zeugin sein, zumal sie sich als ,,moralisch" Angeklagte ffihlt. Die Verff. besprechen die Motive, 
welche die Kindsmutter zu Aussagedelikten veranlassen (Sicherheitsbediirfnis ffir das Kind, 
,,Zahlvater", Rache am Schw~ngerer). Fiir das Zustandekommen yon Aussagedelikten in diesem 
Zusammenhang spielen MiBversti~ndnisse yon Seiten der Kindsmutter, Aussageungenauigkeiten, 
Verfi~lschungen und insbesondere frfiher gemachte Angaben fiber den Erzeuger, z.B. vor der 
~'firsorgerin, insofern eine bedeutsame Rolle, als sich die Kindsmutter dadurch festge]egt hat 
und auch in der Folgezeit yon diesen einmal gemachten Angaben nicht mehr abriickt. Diese 
Fixierung auf frfiher gemaehte Angaben bleibt bestehen, auch bei der Aussage vor dem Richter, 
trotz eingehender Belehrung. Bei der geriehtsmedizinischen und psychiatrischen Begutachtung 
soleher Fglle schlagen die Verff. die Erarbeitung eines detaillierten Untersuchungsschemas mit 
einer Reihe yon Fragestellungen vor im Hinblick auf die w167 157 Abs. 2 StGB, 60 StPO, 393 ZPO, 
51 StGB, 105 JGG. Die dabei auftretenden Probleme der Feststellung des geistigen Reifegrades 
und z.B. die Erarbeitung einer Altersnorm bei Jugendlichen bzw. Heranwachsenden werden 
angeschnitten. Prophylaktisch sollte der Richter vor einer Vereidigung der Kindsmutter alle in 
Frage kommenden objektiven Beweismittel ausschSpien (z.B. medizinisehe Vaterschaftsdia- 
gnostik). Auch sollte man die Kindsmutter als Zengin zungchst nut informativ vernehmen. - -  
Die Auswertung des Materials lel~rt, dal~ der Eid den Wahrheitsgehalt der Aussage der Kinds- 
mutter nicht beeinfiuBt. ~an  sollte daher im zukiinftigen Recht bei der Kindsmutter generell 
auf den Eid verzichten. - -  Literaturhinweise. H ~  (Freiburg) 
E w a l d  Liibbe und  Heinz  Stii l lenberg: Zusammenarbe i t  zwischen Bew~ihrungshelfer 
und Krimina |pol ize i .  Kr imina l i s t ik  22 ,207- -209  (1968). 

Egon  Wes tphah  u  Verbreehensbek~impfung. Kr imina l i s t i k  22, 151--154 
(1968). 

Gfinther  Kaiser :  Neue Wege im Strafvollzug. Kr imina l i s t ik  22, 171--175 (1968). 

Gi in ther  Kaiser :  Zur  gegenw~irtigen Lage des deutsehen Strafvollzuges. Kr imina l i s t i k  
22, 120--124 (1968). 

Claus Hinr ieh  Fei lcke:  Arbei tszwang und Zwangsarbei t .  Mschr. Kr im.  Strafrechtsref .  
50, 297--307 (I967). 

Die ambivalente Bewertung der ,,Arbeit", die auch heute noeh ,,beneficium" und ,,onus" 
zugleich ist, nimmt der Autor zum AnlaB, die Begriffe Zwangs~rbeit und Arbeitszwang abzu- 
grenzen und auf dis Gegebenheiten des Strafvollzuges zu iibertragen. Das Grundgesetz bestimmt 
in Artikel 12, Abs. 14: Zwangsarbeit ist nur bei einer geriehtlich angeordneten Freiheitsentziehung 
zuli~ssig. - -  Gegen diese Formel wendet sich F., da jede Ausbeutung der Arbeit eines Straf- 
gefangenen abzulehnen ist. Dagegen soli der natfirliche Bet~tigungswille des Menschen im Rahmen 
der sozialpgdagogisehen Aufgaben des Strafvollzuges unterstfitzt werden. Der Gefangene ,,hat 
ein Recht auf Arbeit, ein Reeht, das sieh nicht nur aus den erzieherischen Zwecken der Freiheits- 
strafe herleitet, sondern auch begriindet ist aui den einfaehsten mensehliehen Rfieksichten und 
sittlichen Pfliehten". Wegen des sittlichen Wertes der Arbeit ist durum ein Zwang zur Arbeit 
nur vordergrfindig li~stig, aber gerechtfertigt. WILL]~ (Kiel) 

W.  Steuer und  R. t Io f fmann:  Das Vorsorgemodell  Baden-Wih ' t temberg .  I.  Er fahrungs-  
berieht .  [S taa t l .  Gesundhe i t samt ,  BSblingen u. Staat l .  Gesundhe i t samt ,  Tfibingen.]  
Off. Gesundhei tswes.  30, 134--140 (1968). 

Kunstfehler ,  ~rz te reeht ,  mediziniseh wiehtige Oesetzgebung und Rechtspreehung 

�9 Jerzy Sawieki: Bled sztuki przy zabiegu leczniezym w prawie karnym, doktrynie i 
orzeeznictwie. (Der Kuns t feh le r  bc im ~rztl ichen Eingriff  im Strafrecht . )  W a r s z a w a :  
Pans twowe  W y d a w n i c t w o  Nauk .  1965. 205 S. [Polmisch.]  zl 20 . - - .  

Neue technische Errungenschaften und weitere Arzneimittel mSgen auf der einen Seite eine 
erfolgreichere Bek~mpfung der Krankheiten herbeigeffihrt haben, andererseits bringt die An- 
wendung der neuen Behandlungsmethoden Gefahren mit sich. Wohl niema]s sind yon den Ge- 
richten aller L~nder so viel Strafprozesse wegen Unzuliinglichkeiten der ~rztlichen T~tigkeit 


