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schaften des Gummi  arabicum durch milde Hydrolyse.)  (Dept. Forens. Med., Fac. 
Med. Jun tendo  Univ.,  Tokyo.) Jap .  J.  leg. Med. 21 , 499 - -504  (1967). 

LSsungen yon Gummi mrmbieum(GA) wurden einerseits im Wasserbmd gekocht (BGA), 
andererseits nach einer musffihrlich beschriebenen Methode (s. Original) unter Verwendung yon 
50%iger Smlzs~ure hydrolysiert (HGA). Dureh Immunisierung yon Kmninehen konnten ent- 
spreehende AntikSrper (Anti-GA, -BGA, -HGA) gewonnen werden. Die direkte und gekreuzte 
Pri~cipitationsremktion der Antigene und AntikSrper wurde im flfissigen Milieu (Ringtest) und 
im Agargel geprfift. GA, BGA und HGA enthmlten ein gemeinsmmes Antigen. Zwei weitere 
Antigene sind in GA und BGA naehweisbmr. In HGA entstehen, dureh die Hy..drolyse bedingt, 
zwei Antigene unterschiedlichen Typs, w~ihrend das Koehen yon GA keine Anderungen der 
antigenen Eigenschmften bewirkt. GS~[LE~ (Leipzig) 

S. G. O. Johannson,  Tore Mellbin and Bo Vahlr Immunoglobul in  levels in 
ethiopian preschool children with special reference to high concentrations of immuno-  
globulin E (IgTND). (Dept. Paediat .  and Blood Ctr., Univ. t tosp.,  Uppsala  and Child. 
Nutr i t .  Unit ,  Addis Ababa.) Lancet  1968, I, 118--1121. 

H. IIaupt,  I t .  G. Sehwiek und  K. Stiiriko: ~bcr  einen erblichen fl~-Glykoprotein I-  
Mangel. (Behringwerke AG, Marburg/Lahn.)  t tumangene t ik  5, 291--293 (1968). 

A. I. Rosenzweig, J. D. Heywood, A. G. Motulsky and C. A. Finch: t temoglobin t t  as 
an acquired defect of alpha-chain synthesis. Report of two cases. (Dept. Med., Univ. 
of Washington,  Seattle.) Acta  haemat .  (Basel) 39, 91--101 (1968). 

O. Fiirster: ~ber  die pathogene Bedeutung yon hntigen-Antikiirper-Komplexen.  
(Inst. f. Allg. u. Exp.  Path. ,  Univ.,  Wien.) Wien. klin. Wschr.  80, 297--302 (1968). 

0 .  Wetter  und  C. G. Schmidt: Genetische Mechanismen der hntikiirpcrbildung. 
K]in. Wschr. 16, 401 407 (1968). 

Ubersieht. 

Kriminologie, (~efiingniswescn, Strafvollzug 

@ Petters-Preisendanz: Praktische Strafrechtsf~ille mit Liisungen. Ein induktives 
Lehrbueh des Strafrechts. 13. Aufl., vSllig neu bearb, yon HOLGER PREISENDANZ. Ber- 
]in: J .  Schweitzer 1968. X X I I I ,  457 S. DM 38.-- .  

Die 13. Auflage dieses Buches ist yon PREISE:NDA~Z ver~&~t worden, der jetzt als erster 
Staatsanwalt in Heidelberg tgtig ist. Geschrieben wurde das Buch fiir Rechtskandidaten 
und besonders ffir Referendmre, die an der Stamtsmnwmltschmft oder in Strmfgerichtsmbteilungen 
mrbeiten. Die Dmrstellung ist ldmr und prgzis und much ffir denjenigen versti~ndlich, der im Rmhmen 
seiner Tgtigkeit wenigstens fiber oberfl~ehliche Rechtskenntnisse verfiigen muB. Die sog. Fglle 
sind in einer Anlmge beigeffigt und mfissen mnhmnd der Ausffihrungen im Bueh gel5st werden. 
Erwghnt wird ein Urteil des BGH (18, 87), naeh welchem der Bemuftragte einer sowjetischen 
BehSrde zwei Menschen tStete; er wurde nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Beihilfe zum 
Mord verurteilt. Die unterlmssene Hflfeleistung bezieht sieh, wie bekmnnt, much auf plStzlich 
auftretende Krankheitszusti~nde; die jeweiligen Entscheidungen werden zitiert. Bei den Aus- 
fiihrungen fiber das Berufsgeheimnis wird sehr klmr dargelegt, unter welchen Umst~nden der 
Arzt in diesem oder jenem Fmlle yon der Innehmltung des Berufsgeheimnisses mbgehen daft 
oder gmr mul~, und zwmr unter Anffihrung yon Beispielen. - -  Dem Arzt, der an einem Institut 
ffir geriehtliche Medizin tgtig ist und zu dessen Pflicht es gehSrt, sich in Reehtsfrmgen einzu- 
arbeiten, soweit er sic bei seiner praktischen T~tigkeit zu beherrschen hat, muB die Beschaffung 
dieses sehr gut gelungenen Buches warm empfohlen werden. B. 1KV~LL~ (Heidelberg) 

@ E. Steigleder: Miirder nnd Totsehl~iger. Die forensisch-mcdizinische Beurteilung 
yon nicht geisteskranken T~itern als psyehopathologisches Problem. Mit einem Geleit- 
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wort yon W. HALL~MANN. (Forum d. Psychiatrie. Hrsg. : HANS Bt~oE~-PRINz. 
Nr. 21.) Stuttgart: Ferdinand Enke 1968. 183 S. DM 24.--. 

Es ist Verf. als Verdienst anzureehnen, dub er sich auch mit der arz~liehen Beurteilung 
yon nicht geisteskranken T~tern besch~ftigb hut. In der Einleitung wird die einsehl~igige Gese~z- 
gebung dargelegt und aueh das kommende Strafrecht gesehildert; hier ist der Untersehied 
zwischen Mord und Totschlag elastischer und psychologiseh richtiger definiert. Das Unter- 
suchungsgut stammt aus dem Institut ffir gerichtliche und soziale Medizin der Universiti~t Kiel 
and umfagt 94 T6tungsdelik~e aus den Jahren 1950---1963. Die Ti~ter waren meist 21--30 Jahre 
alt. Beziiglich der Art der T6tung handelte es sich in 21 Fgllen urn Erschlagen, in 12 F/~llen 
um Ersehiegen, in 10 F~llen um eine Vergfftung, weitere T6tungsarten waren Erstechen, Er- 
wfirgen und Ersticken. Ffir jede T/~tergruppe wird mindestens je 1 Fall sehr ausftihrlich ge- 
schildert. Verf. schli~g$ vor, bei den Beurteilungen die Ausdriieke Psychopathie und Neurose 
zu meiden und yon abnormen Menschen zu sprechen. Verf. unterseheidet den A//ekttSter (deut- 
liche egoistische Einstellung, leichte bis mittlere St6rung der Gemfitssph~re, Mindestgrad yon 
altruis~ischer Beziehungsf~higkeit, Unsicherheit, Weichheit, Minderwertigkeitsgeffihle), den 
Triebtdter (hoher Grad yon Egoismus, kaum entwiekelter Altruismus, Willensschw/~che, starke 
kSrperliche Triebhaftigkeit mit fehlender Beziehung zu Gefiihlswerten) und den rationalen Tdter, 
der durch extremen Egoismus und ausgesprochene Geffihls- und Gemiitsarmut gekennzeiehnet 
ist. Bei der Beurteilung des Affek%g~ers mug dureh grfindliche Exploratioll und Auswertung 
des sonstigen Materials die Zeitspanne ermittelt werden, die zwischen dem HShepunkt des 
Affektes nnd tier Durchffihrung der Tat liegt. Aus den Ausffihrungen yon Verf. ergibt sich 
die Tendenz, mit der Annahme eines Affektsturmes sparsam zu sein; auch sonst tritt nieht 
die Neigung hervor, Affekttgter oder Triebtgter besonders hgufig ffir vermindert zurechnungs- 
f/~hig zu erkl~ren. Nur in einem Full gesehah dies bei einem Triebt~ter, und zwar wesentlich 
deshalb, weft ein Blutalkoholgehalt yon 2O/0o festgestellt worden war. Geschiekte Verwertung 
des Sehrifttums, ausffihrliehes Literaturverzeichnis. - -  Jeder, der sich mit der Psychologie yon 
TStungsdelikten zu besch/s hat, wird yon dem Inhalt dieser gut gelungenen Schrift gem 
Kenntnis nehmen. B. MVELL~ (Heidelberg) 

�9 Manfred Danner :  W a r u m  es keinen freien Wil len gibt. Einige Konsequenzen  der 
Determinier the i t  des Wollens fiir Erziehung u n d  Kr iminalprophylaxe .  H a m b u r g :  
Kr imina l i s t ik  Vlg. 1968. 142 S. 

Bei dieser Schrift eines Salzburger Mediziners, der sich entschieden zum De~erminismus 
bekennt, handelt es sich um die erweiterte Auflage eines in der Festschrfft zu Prof. H. vo~ HE~- 
Tins 80. Geburtstag erschienenen Aufsatzes ,,Die Determiniertheit des Wollens, Konsequenzen 
fiir Erziehung und Kriminalprophylaxe" unter Einbeziehung der wesentlichen Teile der Schrif$ 
,,Gibt es einen freien Willen ?" yore gleichen Verf. Er setzt sich in konzentrierter, temperament- 
roller Weise mit den Lehren auseinander, die den Indeterminismus oder den Determinismus 
zu begrfinden suchen. Auf religiSse Probleme im Zusammenhang mit der Determiniertheit des 
Wollens geht Verf. bewui}t nicht naher ein. Er fagt seine Ausffihrungen in 10 Leitsi~tzen zu- 
sammen, aus denen hervorzuheben ist, dag die Strafe als vergeltende ]~belszuffigung entfallen 
solle; sie soll dureh erzieherisehe (= determinierende) Magnahmen ersetzt werden. Beim Ver- 
breeher sollen an die Stelle des Schuldvorwurfs und der Strafe als vergeltende ?Jbelszuffigung 
die Migbilligung und erzieherisehe Maflnahmen treten, die zwar sehmerzlichen, aber keinen 
vergeltenden Charakter haben dfirfen. Aueh wer die Ansiehten des Verf. nieht teilt, wird die 
Sehrift mit Gewinn lesen, insbesondere wenn er die Berechtigung der eigenen Auffassung gegen- 
fiber den Thesen des Verf. neu durehdenken will. HX~DEL (Waldshut) 
�9 Daniel  Gonin:  Psyehoth~rapie de gronpe du d~linquant  adulte en milieu p~niten- 
tiaire. (Coll. de Mdd. 16gale et Toxicol. m6dicale.) Gruppenpsychotherapie  jugend- 
licher Rechtsbrecher  im Strafvollzug. Par is :  Masson & Cie 1967. 158 S. F 26.- - .  

Von den USA ausgehend hut der Gedanke, Gruppentherapie in den Haftsituationen durch- 
zuffihren, seit 1950 zunehmend Anklang gefunden und zu Modellversuehen Anlag gegeben. - -  
Es wird fiber Arbeitsergebnisse mit 3 altersgem~l~ adjustierten, jedoeh hinsichtlich der Straf- 
anl/~sse heterogen zusammengesetzten Gruppen, die in-den Voltzugsanstalten Lyon seit 1962 
geffihr~ wurden, berichtet. - -  Im einzelnen werden die Technik des Vergehens und die typischen 
Verlaufsstadien der Therapie (vgl. MOl~n~o, Katharsis, Egozen~rik, Kontaktsuche, Mitarbeit, 
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~Teuorientierung), einzelne Soziogramme und die Rollen des Monitors und Leaders kritiseh 
dargestellt. - -  Wesentlich ffir das Ergebnis dieser Arbeit sind das Binnenmilieu des Hauses, 
die Einpassung der Therapie in den Alltag und ihre Kontinuit~t. - -  Die Erfolge rechtfer~igen 
die Empfehlung breiterer Verwendung der Gruppentherapie, ihre Intensivierung und Fort- 
ffihrung nach der Haft, etwa in anderen Arbeitskreisen. - -  Die neue Methode hat sich, wie 
der Autor darlegt, als positives Instrument ffir die Erreichung der sozialen Wiedereinordnung 
erwiesen. G. MSLL~OFF (Heidelberg) 

J.  Severy: Considerations sur les causes de la eriminalit6. Ann.  M6d. 16g. 47, 691--692 
(1967). 
Peter  J.  Sehick: Die Bedeutung der Kriminologie fiir die Kriminalpolit ik.  Msehr. 
Kr im.  Strafreehtsref. 51, 9 7 - - 1 0 4  (1968) 

Peter  Riess: Zur  Abgrenzung yon Mord und Totsehlag. Neue ur. Wschr. 21, 628--631 
(1968). 
War ren  E. Burger:  Paradoxes in  the administrat ion of cr iminal  justice. (Wider- 
sprfichlichkeiten in  der Strafrechtspflege.) J. erim. Law Pol. Sei. 58 ,428--432 (1967). 

Verf., Richter an einem amerikanischen Berufungsgerieht, hebt die Zunahme der Kriminalitgt 
im allgemeinen, der schweren Gewaltkriminalitgt und der Jugendkriminalit~t ira besonderen 
hervor; President und Regierung der USA halten die Bek~mpfung der Kriminalitgt ffir das 
wichtigste Problem im Lande. Das ,,System der geordneten Freiheit" bietet dem Angeklagten 
eine Vielfalt yon RechtsmittelmSglichkeiten; es beschr~nkt die Gefahr der Bestrafung Unschuldiger 
nach Kri~ften und wahrt die Wfirde der PersSnlichkeit des Menschen auch bei Schwerstkrimi- 
nellen. Das wirkt sich auf der anderen Seite in einer fibermg$igen Versehleppung der Verfahren, 
die nieht selten in mehreren Instanzen Jahre dauern, und in einer (~berzahl yon Rechtsmittel- 
m6glichkeiten aus. Der prozessuale Sehutz des Angeklagten, insbesondere in Fragen des Beweis- 
rechts und des Ausschlusses yon Beweismitteln, wirkt fibersteigert. Verf. lobt demgegeniiber 
das schnellere und minder komplizierte Verfahren in den skandinavischen Li~ndern und in den 
Niederlanden; aueh der Strafvollzug in diesen Staaten finder seine Anerkennung. Hingegen 
iibt er Kritik am amerikanischen Strafvollzug, insbesondere aber an den vielfgltigen MSglieh- 
keiten, die der Verm'teflte in den USA hat, um den Kampf gegen die Gesellsehaft fortzusetzen 
und seine Sentiments gegen diese unablgssig abzureagieren. K. HX~])~L (Waldshut) 

W a y l a n d  D. Pfleher: The law and practice of field interrogation. (Recht und  Praxis  
der ersten Befragung.) J. erim. Law Pol. Sci. 58, 465--492 (1967). 

Umfassende Darstellung der in den Vereinigten Staaten yon Amerika gesetzlieh oder auf 
Grund der Rechtsprechung geltenden Grundsgtze fiber die AnhSrung yon Personen am Tatert 
einer Straftat dureh die Polizei, solange die befragte Person noeh nieht der Tgtersehaft be- 
schuldigt ist, so dab die Regeln ffir die Befragung eines Beschuldigten noch nieht anzuwenden 
sind. Die darin enthaltenen Probleme spielen im Hinbliek auf die jetzt in der Strafprozeflordnung 
vorgeschriebene Belehrung des Besehuldigten vor seiner Vernehmung aueh bei uns eine bedeu- 
tende Rolle. Einbezogen sind in die ErSrterung auch die Fglle, in denen sich eine Person dutch 
ihr Verhalten verd~ehtig macht, ohne da$ eine strafbare Handlung bereits festgestellt worden 
ist. Besprochen werden u.a. die Durchsuchung soleher Personen, die Zeitdauer ihrer Anhaltung, 
das Verbot der erzwungenen Selbstbezichtigung. K. HXNDEL (Waldshut) 
Leonhard  Reitberger: Der Besehuldigte als Beweismittel. Kr iminal i s t ik  22, 349--354. 
(1968). 
H e r m a n  Schwartz: Stop and frisk. (A case study in judicial eontrol of the police.) 
[Anhal tung u n d  l~berprfifung (Studie fiber richterliche Kontrol le  der Polizei).] J.  
crim. Law Pol. Sci. 58, 433--464 (1967). 

Die strengen Beweisregeln und das Verbot der prozessualen Verwertung yon Beweismitteln, 
die auf nnzulKssige Weise erlangt worden sind, beschgftigen Justiz und Polizei in den Vereinigten 
Staaten yon Amerika in hohem MaBe. Verf. er6rtert kritisch das Gesetz des Staates New York 
yon 1964, in welchem die Berechtigung der Polizei zur Anhaltnng und ~berprfifung Verd~chtiger 
geregelt wird, und die hierzu ergangenen Gerichtsentscheidungen. K. HXNDEL (Waldshut) 
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Hans  Joachim Schneider: Kriminologisehe Probleme der strafreehtliehen Unter-  
sagung der Berufsausiibung und  anderer T~itigkeiten. Acta  Crim. Med. leg. jap. 33, 
212--216 (1967). 

Veff., der an der Universit~t Hamburg t~tig ist, nahm am 7. internationalen Kongrel3 fiir 
soziale Verteidigung tefl, der in der Zeit yore 19.--24. 9. 1966 unter Vorsitz des italienischen 
Justizministers in Lecce in Italien stattfand; in dieser Stadt ist eine neue Universit~t gegrfindet 
worden. 28 L~nder waren auf dem Kongrel~ vertreten. In den Referaten wurde man sich darfiber 
einig, dab die Verh~ngung eines Berufsverbotes kaum positive Wirkungen hat; es gibt keine 
besonders kriminogenen Berufe. Wer an dem Beruf h~ngt und eine andere Arbeit nicht auf sich 
nehmen will, kann im allgemeinen ins Ausland gehen. - -  Das spezielle Thema eines Berufs- 
verbotes ffir J~rzte, die Lohnabtreibungen vorgenommen haben, wurde nicht beriihrt; Ref. 

B. iVIUELLE~ (Heidelberg) 

Hors t  Woesner:  Erneuerung  des Sexualstrafreehts. Neue jur. Wschr. 21, 673--679 
(1968). 

Verf. setzt sieh ffir eine wesentliche Einengung des bestehenden Sexualstrafrechts ein und 
fibt Kritik am StrMgesetzentwurf 1962, dem er Beharren auf veralteten Grundkonzeptionen, 
Hang zum Moralisieren und zur Bevormundung, zn Enge und Strenge nnd AuBerachtlassen 
der Erfahrungswissenschaften und der gesellschaftlichen Ver~nderungen vorwifft. Eine zeit- 
gereehte Reform des Sexualstraffechts effordere ein Umdenken in den Grundlagen. Sanktions- 
wfirdig sei nur ein Verhalten, das sich als sozialschiidlich oder -gef~hrdend erweist. Die Sexual- 
morM bedfiffe im modernen Sozialreehtsstaa~ keines Schutzes./qur Gewalt und Mil3brauch als 
typische Erscheinungen der Sozialseh~dliehkeit seien auch im Sexualstraffecht zu bek~mpfen. 
Das Rechtsgut der ffeien sexuellen Selbstbestimmnng kann durch Notzueht, sexuelle NStigung 
und den Mil3brauch Willens- oder Widerstandsunf~higer verletzt werden. Rational begrfindeter 
Schutz der Jugend und der Familie, Vorbengung gegenfiber gesundheitlichen Gefahren, Ver- 
hinderung des Abgleitens in die Asozialit~ nnd sexueller StSrungen der 5ffentlichen Ordnung 
sollen Anliegen des kfinftigen Sexnalstrafrechts sein; der Staat in der Funktion eines obersten 
Sittenrichters habe darin keinen Platz. Dieser Ansicht entsprechend wendet sich Veff., Ober- 
landesgerichtsrat in Bremen, gegen die Rechtspreehung des Bundesgerichtshofes in Sittlichkeits- 
strafsachen und insbesondere gegen die Strafbarkeit der einverst~ndlichen homosexuellen 
Bet~tigung, der Unzucht mit Tieren, der Kuppelei, der Unzucht unter MiBbrauch eines Ob- 
hutsverh~ltnisses oder der persSnlichen Abh&ingigkeit und anderer nach geltendem Recht straf- 
barer Handlungen; bei anderen Tatbest~nden (Unzucht mit Kindern, Blutschande, Exhibitio- 
nismus, Zuh~lterei u.a.) forder~ er erhebliche Einsehr~nkungen und einen Gestaltungswandel 
in der 5Iormiernng dieser Handlungen als Straftatbest~nde. K. H)~N])EL (Waldshut) 

Werner  Mende: Zur  Kriminologie depressiver Verst immungen.  [Univ.-Nervenklin. ,  
Tfibingen.] hTervenarzt 38, 546--553 (1967). 

Veff. weist zun~chst auf die geringe strafrechtliche Bedentung der psychotischen oder der 
erlebnisreaktiven Depression hin. Er erw~hnt den erweiterten Selbstmord, krankhafte Selbst- 
beziehtigungen und im Zusammenhang mit der depressiven Minderung yon Selbstwertgeffihlen 
einige triebbetonte Handlungen bei hirnorganischen Abbauprozessen. Durch die Berficksiehtigung 
weiterer Momente gewinnt das Thema einen umfassenderen Rahmen. Depressives Ausweichen in 
den Gebrauch suchtmachender Mittel - -  insbesondere Alkoho], die Interferenz yon Alkohol und 
Thymoleptica werden genannt. Daneben werden auch Aspekte aufgezeigt, die sich aus der Teil- 
nahme depressiv Kranker am StraBenverkehr ergeben kSnnen. Von kriminologischer Bedeu$ung 
ist beispielsweise die mit dem Auto begangene Selbstmordhandlung, dureh die andere in ]YIit- 
leidenschaft gezogen wurden. Die in derartigen F~llen aufzudeckende ,,Grenzsituation" kSnne 
straffeehtliche Verantwortlichkeit und die Anwendbarkeit des w 330a aussehliei~en. Zu Recht 
wird bedauer~, dab fiber das Zusammenwirken yon Thymoleptiea und Alkohol - -  abgesehen 
yon der Tofranil betreffenden Mitteilung von T~]~o~D u.a. - -  noch zu wenig bekannt sei. Das 
gleiche gilt auch ffir die interessante Frage, ob Thymoleptica fiber Antriebs- und Affektver~nde- 
rungen eine direkte kriminogene Wirkung haben kSnnen. Dazu wird das instruktive Beispiel 
eines Sportstudenten geschilder~, der nach Acetexa-Einnahme einen Notzuchtversuch unternahm. 

R. LUTRE (Homburg/Saar) ~176 
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Aldo Bonifacio: Considerazioni sulla inferiorit~ psichica delia vi t t ima del delitto di 
violenza carnale in  rapporto alia dinamiea del reato. (Ist. di Med. Leg. e delie Assi. 
enraz., Univ. ,  Trieste.) Arch. Soc. lombarda  Med. leg. 3, 224~ 248  (1967). 

Verf. s sich naeh dem Inhalt der Zusammenfassung in deutscher Sprache fiber die 
Bestimmung des italienischen Strafgesetzbuehes, welche Gesehleehtsverkehr mit geisteskranken 
Personen unter Strafe stellt. Die geistige StSrung muff, wie Verf. an 2 l%llen demonstriert, 
in so erhebliehem Maffe ausgebildet sein, daff sic einer Zurechnungsunfiihigkeit gleichkommt. 

:B. MUELLEI% (IIeidelberg) 
James  L. Luke, Michael M. Lyons and  John  F.  Devlln: Pediatric forensic pathology. 
I. Death by homicide. (Forensische Kinderpathologie  I.  Todeseint r i t t  durch TStungs-  
handlung.)  (Dept. Path . ,  Univ .  of Oklahoma Med. Ctr, Oklahoma City.) J . forensic  
Sci. 12,421 430 (1967). 

In der Stadt New York kam es in den Jahren 1964 und 1965 bei einer Gesamtzahl yon 
1413 TStungsverbreehen zu 82 (5,9 %) TStungshandlungen an Kindern; erfaBt wurden hierbei 
Kinder im Alter zwischen 2 Wochen und 16 gahren. Der Sacbverhalt wird in einer Reihe der 
F~lle kurz dargestellt. In 52 F~llen (63%) waren die Opfer unter 6 Jahren (darunter 17 unter 
einem Jahr). Auf die Monate Juli und August konzentrierten sieh 25 T5tungshandlungen (30 % ). 
Bei den Opfern unter 6 Jahren war in 37 F~llen (45 % ) ein Elternteil der Ts (26mal die 1Kutter; 
11real der Vater bzw. ein m~nnlicher Erziehungsberechtigter). Nur in 6 Fs waren sich Opfer 
und Titer vOllig fremd; hierbei war die Tat durchweg sexuell motiviert. In 7 Fs konnte 
der T~iter nicht ermittelt werden. In weiteren 6 F~illen war der ,,Titer" gleichfalls noch ein Kind. 
Der jfingste ,,T~iter" war ein lj~ihriger Junge, der seinen 2 Wochen alten Bruder mit einem 
sehweren Spielzeug wiederholt auf den Kopf schlug und dadureh multiple Schs 
und ausgedehnte I-Iirnverletzungen mit Todesfolge verursachte. Die Einwirkung stumpfer Gewalt 
steht mit 33 F~illen (40%) an erster Stelle der Todesursaehen; in 15 dieser Fiille fanden sich 
dazu noeh Zeichen yon zeitlich welter zurficldiegenden Traumen. Durch Asphyxie edolgte der 
Tod 21real (25 %), darunter 10mal durch Ertr~nken. Verff. weisen absehlieffend auf die Gefahr 
bin, dab gerade bei Kindern zahlreiche TStungshandlungen unentdeekt bleiben kSnnen (beson- 
ders bei fehlenden iiuBeren Zeichen yon Gewalteinwirkung), wenn nicht jeder Fall eines un- 
erwarteten Todes im Kindesalter durch einen gerichtsmedizinisch versierten Pathologen seziert 
wird. I-I~I~G (Leipzig) 

Mabel A. Elliott: Untersuchungen zur Mittelklassendelinquenz, Mschr. Kr im.  Straf- 
reehtsref. 50, 394 406 (1967). 

Der Aufsatz enthilt  einleitend eine summarisehe Darstellung mehrerer Studien fiber die 
Jugendkriminalit~t in den USA. Aus ihr wird deutlieh, dab die Kriminalitit der Jugend/ichen 
aus der sozialen Mittelklasse genauso umfangreich ist wie die aus der Unterklasse. Damit werden 
die ~ilteren Theorien fiber strafbares Verhalten yon Jugendlichen und seine Ursachen, wie sie 
etwa in Armut, Unkultur, Benachtefligung im Lebenskampf usw. als erkannt geglaubt wurden, 
hinfiillig, und man wird sich anderen Theorien und ihrer Efforsehung zuwenden mfissen. Zwei 
derselben seien beachtenswert: 1. Probleme der Jugendkriminalit~t kSnnen in weitem Umfang 
mit denen der Adoleszenz in Beziehung gesetzt werden. Inwieweit ist also die Jugendkriminalit~t 
als Problem biologischer Reifung anzusehen ? (I:[~TIG). 2. Jugendkriminalit~t, speziell aus der 
sozialen Mittelklasse, wird als Rebellion gegen eine vom EinfluB der Frau dominierte Kultur 
gedacht (TiL~OT). I-Iierbei wird tier EinfluB der Sozialbedingungen, Massenmedien (Presse, 
Rundfunk, Fernsehen) usw. berficksichtigt. VETTEI~L:EIN (Jena) 

G. Ruolt :  Aper~u sur les aspects psyehiatriques et psychosoeiaux de la criminalit6 
juv6nile au Maroc. Ann.  M4d. 16g. 47, 680--684 (1967). 

Ingo Krumbiegeh Tierqu~ilerie als Vorstufe sadistiseher Gewaltverbrechen. Arch. 
Kr iminol .  140, 22- -27  (1967). 

Mit verstehbarer Abscheu reagiert die 5ffentliche Meinung auf Lustmorde an Kindern and 
Frauen. Die unerwarteten Akte werden h/iufig yon Ts begangen, bei denen Vorstrafen nicht 
nachweisbar sind. Subtile anamnestische Erhebungen kennzeichnen jedoch solche Kriminelle als 
schon yon Kindheit an mit sadistischen Trieben behaftet. - -  Im Anbeginn stehen straflose, 
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aber charakteropathische Ziige verratende Handlungen, denen sich etwa Sachbesch~digungen 
ansehliei3en; dann folgen schwerere Detikte, Tierqu~lereien und schlieBlich Gewalttaten. Es liegt 
jene bekannte ,,Perseveranz des Verbrechens" vor; der natfirliche Wechsel der Lebensumst~nde 
des T~ters wandelt nur die Arten seines Vorgehens. - -  Der Tierqu~lerei komm~ als Vorstufe 
sadistiseher Gewaltverbreehen eine besondere Bedeutung zu. Dies sollte die Justiz veranlassen, 
derartige Delikte bei Jugendlichen und Heranwachsenden mit seh~irferer Strafzumessung zu 
bedenken und hierin nieht ein Bagatellgesehehen zu erblieken. Die gemeingef~hrliehen Eigen- 
schaften, die sich bei sp~teren N[6rdern an in Kindheit und Jugend begangenen Tierqu~lereien 
dokumentieren, lassen sich an klassisehen ]~eispielen der Kriminalgesehichte erl~utern. - -  Es 
erseheint nieht nur wichtig, die geltenden Tiersehutzgese~ze zu verbessern, sondern dureh zentrale 
Sammlung bekanntgewordener Rohheitsdelite friihzeitig Hinweise auf poten~ielle Straft~ter zu 
erhalten bzw. naeh begangenem Verbreehen den verd~ehtigen Personenkreis zu rascheren Ermitt- 
lungen einengen zu kSnnen. W. KS~mE~ (Heiligenhafen) ~176 

Heinz  Hinr ichs :  Der Fa l l  J i i rgen Bartsch.  Vier Morde als VermiI~terff~lle in rfick- 
schauender  Betrach~ung.  K r i m i n a l i s t i k  22, 306- -310  (1968). 

Die Sch~indungen j i idischcr  (~rabst~itten seit 1948. Eine  kr iminologische Ana lyse  des 
Bundesk r imina lamtes .  Mschr.  Kr im.  Strafreehtsref .  51, 132--134 (1968). 

Ot to  Schwab:  Pros t i tu t ion  auf  dem Landc;  cine neue Erscheinungsform.  Kr imina l i s t i k  
22, 325- -327  (1968). 

In der N~he einer belebten Bundesstra]e befindet sieh ein GehSlz; der Polizei ist aufgefallen, 
dal3 eingeschriebene Dirnen aus einer GroBstadt sich allein oder zu mehreren im eigenen Kraft- 
wagen in dieses GehSlz begeben und, an der Stral3e stehend, Freier werben, und zwar mit gutem 
Erfolg. Fiir die Polizei war es schwierig einzugreifen, well die gewerbsm~Bige Unzueht nicht 
im Rahmen einer Ortsehaft stattfand. Das OLG Stuttgart hat aber inzwischen entschieden, 
dab das Verbot der Gewerbsunzueh~ in Gemeinden unter 20000 Einwohnern sieh auf s~mtliehe 
zu der Gemeinde gehSrenden Grundstiieke erstreck~. B. MUELL~ (Heidelberg) 

Gfinter  Rudn ick :  Nur ein Gcri icht  . . . .  Zur  Zufal lscntdcckung yon Giftmorden.  
Kr imina l i s t i k  22, 320- -324  (1968). 

Ein Kind erkrankte unter unklaren neurologisehen Symptomen, der Gang war sehwankend, 
das linke Auge war nahezu geschlossen. Zun~chst Behandlung dureh einen Orthop~den, d~nn 
in einem Kreiskrankenhaus, dann in einer Universit~tsklinik iu Diisseldorf. Hier Feststellung 
einer Thalliumvergiftung. Das Kind starb sparer. Es stellte sich heraus, da~ sieh die Haus- 
bewohnerin, die auf das Kind aufpassen sollte, gegen die Rattenplage Zelio-KSrner gekauft 
und sie im Stall verstreut hatte. Sic wurde der fahrl~ssigen TStung angeklagt. Sie stand sich 
sehr sehleeht mit ihrem Ehemann, der Alkoholiker war. Bei diesem zeigte sich ataktischer Gang, 
es traten heftige Gliedersehmerzen auf, man daehte zun~ehst an eine Alkohol-Polyneuritis. 
Er verstarb. Es bildeten sich Gerfiehte. Naeh Exhumierung konnte auch bei dem Ehemann 
eine Thalliumvergiftung festgestellt werden. Es war vorher zu heftigen Szenen zwischen den 
Eheleuten gekommen. Verurteilung der Ehefrau wegen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus. 
D~s Verfahren wegen fahrli~ssiger T5tung des Kindes ist noeh nieht abgesehlossen. 

B. ~UELLER (Heidelberg) 

Wl l l i ba ld  Piesch:  Die Jugcnd(schutz)diens ts te l le ,  begrcnzt  pr~ventiv wirkende oder 
r ichtungweisende Sondcrdienststel le der Kriminalpol izei?  Kr imina l i s t i k  22, 329- -330  
(1968). 
StGB w 42 e (Notwendige Anordnung  der S ichcrungsverwahrung) .  a) Die Anordnung  
der  S ieherungsverwahrung  gegen einen gef~hrl ichen Gewohnhei t sverbrecher  i s t  
zwingend vorgeschr ieben,  wenn die 5ffentl iche Sicherhei t  sie er forder t ,  b) Das is t  
~mmer d a n n  der  Fal l ,  wenn wahrseheinl ich  ist ,  dal~ der  Angek lag te  nach  Verbfil~ung 
der  gegen ihn  verb i ing ten  Fre ihe i t s s t ra fe  den  Rechts f r ieden  wieder  erheblich s tSren 
wird,  und  wenn dieses n ich t  durch  mildere  Mit te l  ve rh inde r t  werden kann.  [BGH,  
Ur t .  v. 16.2 .  1968 - -  4 S t R  653/67 (LG Essen).]  Neue  jur .  Wschr .  21, 997- -998  
(1968). 
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Wilfr ied Rasch:  Die Err ich tung  von Bewahrungsans ta l ten :  u  und erste 
Sehritte.  [ Inst .  Gerichtl .  Med., Univ.  KSln . [  Mschr. Kr im.  Straffechtsref .  50, 339 bis 
344 (1967). 

Im ~eformentwuff (E 1962) sind Bewahrungsanstalten vorgesehen. T/~ter, die Bewahrungs- 
anstalten zugefiihrt werden, sind danaeh auszuw~hlen, oh sie behandlungsf~hig sind, und ob eine 
Behandlung Aussicht auf Erfolg verspricht. Dazu bedarf es seitens der forensischen Psychiatrie 
einer intensiveren psychologischen Durchdringung der T~terpersSnlichkeit. Eine schablonenh~fte 
Beurteilung ihrer PersSnlichkeitsstruktur, wie sie heute noch weitgehend fiblich ist, ist nicht 
ausreichend. So soll die Diagnose eines Schwachsinns auf standardisierten Untersuchungs- 
methoden basieren. Die Auswahl der T~ter ist nicht allein auf Sexualdelinquenten zu beschri~nken. 
,,Als vorl~ufiger Grundsatz l~13t sich herausstellen, dal~ man bei jenen Rilcldalltiitern den Versuch 
einer Behandlung aachen sollte, bei denen sich die Anwendung des reinen Schuldprinzips und 
der Bestrafung als sinnlos erwiesen hat." ttaupts~chliches Ziel der Unterbringung in einer 
Bewahrungsanstalt ist die Resozialisierung des Taters. Die Bewahrungsanstalten sollten sich 
yon den fibrigen Einrichtungen des Strafvollzuges deutlich abheben. Auf Sieherungsvorkehrungen 
kann nicht verzichtet werden. Die t~berffihrung aus dem Strafvollzug in eine Bewahrungsanstalt 
soll ,,eine klare Zi~sur darstellen" und nicht nur ,,als Fortsetzung tier Bestrafung in anderer 
Form empfunden werden". Der Untergebrachte soll in der BewahrungsanstMt andere Rechte 
haben, es sollen dort andere Umgangsformen als im Gefi~ngnis herrsehen. ,,Die Bewahrungs- 
anstalt sollte sich in ihrem Stil mehr dem Charakter eines Krankenhauses n~hern." Die Leitung 
einer Bewahrungsanstalt gehSrt in die H~nde eines Psychiaters, dem Psychologen, )~rzte, P~da- 
gogen und Filrsorger zur Seite stehen. Bewahrungsanstalten sollen nicht mehr als 150--200 
Delinquenten beherbergen, Einrichtungen filr T/itigkeiten enthalten, die einen regelmgBigen 
Gelderwerb sichern und evtl. eine Berufsausbildung ermSglichen. Der Kostenau~wand wgre zu 
groB, aber gerechtfertigt. KSrperliche, medikamentSse und psychotherapeutische Behandlungs- 
verfahren naeh vorheriger eingehender psyehologischer Diagnostik h~tten nebeneinander zu stehen. 
Als 1Wahziel gilt, ,,die Rfickfallkriminellen aus ihrer sozialen Randposition zu 15sen". Die spgtere 
Rfickkehr der Untergebrachten in die Freiheit bul l  ,,nahtlos vororganisiert" werden (evil. 
vorherige Beurlaubungen, offene Unterbringung). Zur Vermeidung einer Rfickfallkriminalitgt 
ist es wesentlich, dab sich ehemals Untergebraehte auf der Grundlage der Vertrauensbasis in 
Krisenzeiten bei auftretenden Schwierigkeiten ,,spontan zuriickmelden und Hilfe erbitten" 
kSnnen mit der MSglichkeit vorfibergehender Unterbringung ,,ohne die Zwisehenschaltung eines 
Verwaltungsaktes", bis die Sehwierigkeiten beseitigt sind. Ref. regt i.S. ,,eehter Kriminalit~ts- 
prophylaxe" eine naehgehende Betreuung ehemals Untergebrachter in der Weise an, dab ,,durch 
Initiative der Landesregierungen alsbald - -  grztlich besetzte - -  sozialtherapeutische Zentren 
zu errichten" seien, denen b a n  bei einer Strafaussetzung zur Bewghrung behandlungsbedilrftige 
Delinquenten zur Betreuung zuweist. Im Gegensatz zur Bew/ihrungshilfe soll dabei ,,das Schwer- 
gewicht yon vornherein auf ~rztlich bestimmten Uberlegungen und aus ihnen abgeleiteten 
therapeutischen Konsequenzen" auf der ,,Arzt-Patienten-Ebene" liegen. N.WoLF (Warstein) ~176 

Raffaele  Ciceotti: Un sis tema di t r a t t amento  penitenziario.  Otto anni  di esperienza 
ne l l ' I s t i tu to  di Tra t t amento  Progressivo per giovani  adult i  di Roma-Rebibbia .  (Acht- 
jghrige Er fah rungen  des I n s t i t u t s  fiir progressive Behand lung  erwaehsener  In-  
sassen der  t t a f t a n s t a l t  R o m a  Rebibbia . )  Quad.  Crim. d in .  9, 421 469 (1967). 

Die ausffihrliche dutch Tabellen erl/iuterte Zusammenstellung berichtet fiber die vorliegenden 
Erfahrungen. Erste und wichtigste Voraussetzung filr jede kilnftige Anwendung yon Um- 
erziehungsmethoden ist das grilndliehe Kennenlernen der zu behandelnden Personen. Einzel- 
heiten mfissen dem italienisehen Text entnommen werden. B. MUELLE~ (Heidelberg) 

R i c h a r d  01eehowski: Exper imente  fiber den St imm- und Spreehausdruek beim Lfigen. 
[Psychol .  Ins t . ,  Univ. ,  Wien. ]  Z. exp.  angew. Psychol .  lfi, 474- -482  (1967). 

67 Schiilerinnen und Schiller der Oberstufe Wiener hSherer Lehranstalten werden mittels 
eines Testverfahrens zur absichtlich unrichtigen Darstellung eines Saehverhalts zum Zwecke des 
Erreichens eines bestimmten Ziels, also zum Lfigen angeregt. Ihr Normalverhalten hinsiehtlich 
Stimme und Sprechweise wird im Gespr~ch, an Wortwahl und PersSnlichkeitstests geprilft und 
fixiert. Bei den Probanden wird die Vorstellung erweckt, nunmehr in ein Veffahren einzutreten, 
das ihre Intelligenz beleuchte und damit ffir sie soziale Folgen haben kSnne. Die Anwendung 
des Rechenapparates nach Scm~z erfordert yon den Geprfiften Additionsleistungen, deren 
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gewonnene Resultate auf Zuruf erwfinscht, aber auch heimlich und unerwiinscht, stets yore 
Versuchsleiter fiberwachbar, mit verdeckt gehaltenen Zahlenreihen vergliehen werden kSnnen. 
Durch die MSgliehkeit st~ndiger Kontrolle der erreehneten Summe an Hand yon vermeintlich 
riehtigen Vergleiehszahlen, die z.T. jedoch gar nicht stimmen, wird zum Schwindeln provoziert, 
abet auch durch t~uschende Instruktionen verwirrt. Tats~chlieh lasen 32 Personen der Gruppe 
verbotswidrig Rechenresultate ab, yon denen wiederum 29 auf Befragen unrichtige Angaben 
fiber ihr Verhalten machten; sie haben gesehwindelt. - -  Das Interview nach AbsehluB des 
Versuchs, bei dem die Schiller fiber ihr Verhalten Reehensehaft ablegen muBten, wurde eben- 
falls auf Band aufgezeichnet, um so Stimme und Spreehmerkmale in der Lfigensituation zu 
gewinnen. - -  Die Aufnahmen wurden einem Beurteilerkollektiv yon 21 Kriminalbeamten, 
145 Psychologiestudenten und 200 17j~hrigen hSheren Sehfilern zur Charakterisierung gegeben. 
An 14 abgesieherten Stimm- und Spreehmerkmalen (z.B. Lautst~rke, Artikulation, Tonlage, 
Tempo) orientiert, sollten die Kritiker entscheiden, ob der betreffende Proband gelogen babe 
oder nicht. Es ergab sieh bei keinem Merkmal der Stimme oder der Sprechweise ein signi- 
fikanter Unterschied zwischen der Beurteilung ,gelogen" und ,,nicht gelogen". Ebensowenig 
kam bei den Lfignern ein beweiskr~ftiges Kennzeiehen vor, das es nicht auch bei den Ehrliehen 
gegeben h~tte. Nur gelegentlich wurden bei m~nnlichen Probanden in der Lilgensituation hastige 
Geschw~tzigkeit, lautere und zugleich schnellere Stimme sowie zaghaftes Antworten konstatiert, 
ohne dab es sich hierbei um gesicherte Symptome handelte. - -  Die 3 Beurteilergruppen unter- 
sehieden sich nieht in der I-I~ufigkeit der yon ihnen abgegebenen richtigen Bewertungen. 

W. KSHL~ (Heiligenhafen) ~176 

Kunstfehler ,  )[rzterecht, medizinisch wiehtige (]esetzgebung und Rechtspreehung 

Siegfried Wit tenbeck u n d  Margot Amboss: Rechtspflichtverletzungen bei der Aus- 
i ibung medizinischer Berufe, Miiglichkeit und  Notwendigkeit ihrer prophylaktischen 
Bek~impfung. Z. ~rztl. For~bild. (Jena) 62, 301--307 (1968). 

~)bersicht. 

E. Bay: Technik und  Gefahren der in t ramuskul~ren  Injekt ion.  [Neurol. Univ . -Ki ln . ,  
Dfisseldoff.] Dtsch. reed. Wschr. 92, 1950--1952 (1967). 

In einer dankenswert kurzen und klaren Darstellung bringt der Autor das wichtigste, das 
man fiber Technik und Ge~ahren der intramuskul~ren Injektion wissen muB. Die hohe Zahl yon 
immer wieder zur Beobachtung kommenden Spritzensch~den liege an der falsehen Richtung der 
Injektion. Sehr eingehend wird daher noeh einmal die Injektionstechnik der intramuskuli~ren 
Injektion erl~utert, die zuerst yon ~OC~STETTER angegeben wurde. Die Injektion erfolgt in 
den ventralen Teil des Musculus glutaeus minimus. Richtpunkte sind der Trochanter major, 
die Spina iliaca anterior superior und die Eminentia cristae iliaeae. Die entsprechende Hand- 
haltung wird gezeigt. Man wird hoffen k5nnen, dab bei Befolgung dieser Richtlinien die Zahl 
der Fehlinjektionen abnimmt. EICK]~ (Marburg a. d. Lahn) ~176 
G. Maurer:  Gefahren und  Sch~iden der Cortisonbehandlung. [84. Tag. Dtseh. Ges. f. 
C}fir., Mfinchen, 29. I I I . - - 1 .  IV. 1967.] Langenbecks Arch. klin. Chir. 319, 147--151 
(1967). 

I)urch die grol3e Zahl der auf dem Markt befindlichen Cortisonpr~p~rate und die weiten 
IndikationsmSgliehkeiten ist die Gefahr der Therapieschi~den und Therapiefehler sehr groB. 
Wenn nicht das Aufflaekern einer chronisehen Entzfindung zu beffirchten ist, kann eine Dosie- 
rung yon 200--400 mg Cortison oder 40--60 mg Prednison innerhalb yon 14 Tagen verordnet 
werden, ohne dab Folgen zu beffirchten sind. Auf die Gefahr der subakut verlaufenden Infektion 
unter Cortisonbehandlung wird naehdrileklich hingewiesen. Bei Gelenkinfektiouen ist die intra- 
artikulKre Anwendung kontraindiziert. Bei t~glicher Dosierung yon mehr als 15 mg Prednison 
bzw. 50 mg Cortison ist die Gefahr eines Ulcus ventriculi gegeben; bei StoBtherapie ist die 
Gefahr geringer als bei Langzeitbehandlung. Noeh mehr gefilrchtet als das Uleus ist die Magen- 
perforation, da sie unter Cortisonbehandlung keine typischen Symptome zeigt. Weitere Therapie- 
sch~den sind Femurkopfnekrosen, Osteoporose und WundheflungsstSrungen. Bei einem Eingriff 
unter Cortisonbehandlung sollte diese nicht abgesetzt werden, sondern die Dosis sogar ffir 4--5 Tage 
postoperativ auf die 3--6fache Tagesdosis erhOht werden. Danach ist das hypophys~r-adrenale 


