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von dem Typus i~ und 13 yon dem Typus S. In den fibrigen 8 Aalseren wurde kein Anti-It-Pr~- 
cipitin bei diesem Experiment bemerkt. Von weiteren Studien wird ein Beweis datiir gesehen, 
dab das Anti-It-Pri~eipitin des Aals in bezug auf die elektrophoretische lgobilit~t mSglicherweise 
fiir andere molekulare Eigentiimer heterogen ist. R. NA~IK.XWA (Yonago/Japan) 
Shigeo Mori: Studies on the comparison of antigenic structure of hemoglobins ~rom 
several animal sources. [Dept. Leg. Med., Fac. Med., Univ .  of Tokyo, Tokyo.]  
Jap .  J.  leg. Med. 21, 457--475 mi t  engl. Zus.fass. (1967) [Japanisch].  

Die Antigenit~t der versehiedenen I-I~moglobine yon Mensch, Affe, Hund, Pferd, Katze und 
l~ind wurde dureh 1. die AntikSrperbildung (Immunisierung yon Ziegen mit diesen tt~moglobinen) 
und 2. durch die Antigen-AntikSrper Reaktionen (Pri~cipitation, Agar-Gel Diffusion und Immuno- 
elektrophorese) untersucht. Die Antik5rper gegen die rohe Menschenh~moglobinlSsung (zentrifu- 
gierten H~molysat aug 10, 000 rpm fiir 1 Std) enthielt mindestens 4 Linien des Antigen-AntikSrper- 
Komplexes durch die Agar-Gel Diffusion. Eine Linie, die an der n~ehsten Stelle vor dem Anti- 
kSrper-Loch lag, wurde breiter und dichter mit der Zunahme der Inkubationsdauer. Diese Linie 
kann man das ,,Pr~eipitationsband" nennen. Fast alle Pr~icipitationslinien des mensehlichen 
H~moglobin und der Antiseren waren identiseh mit denen des Affenh~moglobin und des anti- 
Mensehenh~moglobin-Serum. Abet eine Linie warde ~ls spezifisch fSr das Mensehenh~moglobin 
betraehtet. Die Pferde- und Hundeh~moglobine reagierten mit dem Anti-Mensehenh~moglobin in 
2 Linien und einem Band. - -  Das gegen den Mensehenh~moglobin spezifisehes Serum wurde durch 
die Absorbierung des Antiserum mit der Affenhi~moglobinl5sung hergestellt. - -  Die immuno- 
elektrophoretisehen Muster zeigten einige bemerkenswerte Unterschiede hinsichtlieh der ver- 
sehiedenen H~moglobine. Die immunoelektrophoretische Pr~cipitationslinien wurden vollst~ndig 
mit menschlichem oder yore Affen stammenden Hi~moglobin absorbiert und fast vollst~ndig mit 
dem H~moglobin des Pferdes oder des Hundes absorbiert, aber die Absorbierung mit dem tt~mo- 
globin der Katze oder des Rindes war nicht so bemerkenswert. - -  Nach diesen Ergebnissen kann 
man vermuten, dat] das Anti-Menschh~moglobin-Serum mehrere Arten des Anti-Hb-AntikSrpers 
enthielt: a) Den AntikSrper, der mit dem Menschenh~moglobin spezifiseh reagiert, b) den Anti- 
kSrper, der mit dem menschlichen und vom Affen stammenden H~moglobin reagiert, e) den 
AntikSrper, der nicht nur mit diesen 2 H~moglobinen, sondern auch mit dem H~imoglobin yon 
Hund, Pferd, Katze und Rind reagiert; man kann vermuten, dal~ das Menschenh~moglobin aus 
mindestens 3 Gruppen yon Komponenten besteht: a) der mensch-spezifischen Komponente, 
b) der mensch- und affenspezifischen Komponente, e) der in allen untersuchten H~moglobinen 
allgemein dargestellten Komponente. R. NA~I~AWA (Yonago/Japan) 

Kriminologie, Gef~ngniswesen, Strafvollzug 

�9 Wi to ld  Grudzifiski: Przestepstwa umys'lnego uszkodzenia eiala. (Die Delikte der 
vors~tzlichen KSrperbesehi~digung.) Warszawa:  Paflstwowe Wydawlxicto Nauk.  1968. 
141 S. [Polniseh]. zl 20. - - .  

Die Delikte der vors~tzlichen KSrperverletzung maehen in Polen etwa 5 % aller Straftaten aus. 
Davon entfallen fast zwei Drittel auf Handlungen, die durch unvorhergesehene ~uBere Umst~nde 
bedingt waren. Besonders unter l~ndlichen Verh~Itnissen gilt die kSrperliche Auseinandersetzung 
noch als ein fibliches Mittel, um Meinungsverschiedenheiten ohne Am'ufen der BehSrde auszu- 
tragen. Unter den Konfliktsituationen, die zu KSrperverletzungen ffihren, stehen nachbarliehe 
Streitigkeiten an der Spitze. Sie werden in der H~ufigkeit gefolgt yon ehelichen, famili~ren und 
Liebeskonflikten, w~hrend Widerstand gegen die Staatsgewalt mit nur 1,9% aller F~lle eine 
relative seltene Ursaehe fiir KSrperverletzungen bildet. Die Alkoholisierung der T~ter spielt eine 
sehr betri~chttiehe ~o]le. Sie ist z. B. bei Mil~handlnngen nnter Eheleuten in fast 60% der Vor- 
kommnisse eine Mitursache fiir die Auseinandersetzung. Am h~ufigsten werden die Delikte der 
KSrperbeschgdigung an Wochenenden and Feiertagen begangen, was wiederum mit dem erhShten 
Alkoholkonsum zusammenhangt. Das polnische Strafrecht aus dem Jahre 1932 wurde bezfiglieh der 
Delikte der KSrperverletzung besonders yon der russisehen und 5sterreichischen Strafgesetzgebung, 
in gewissem Umfang aber auch vom deutsehen Strafrecht beeinflui~t. Aus dem russischen Straf- 
gesetz wurde eine Dreiteflung in ,,sehr schwere '~ ,,schwere" und ,,leiehte '~ KSrperverletzung 
fibernommen. Die ,,sehr sehwere KSrperverletzung" (Art. 235) ist eharakterisiert dureh besonders 
einschneidende Verletzungsfolgen: Verlust des Gesiehtes, des GehSrs, tier Sprache, der Fort- 
pflanzungsfghigkeit; unheilbare Kra~kheit, Invalidit~t, immerw~hrende Berufsunf~higkeit und 
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Geisteszerrfittung ohne Aussicht auf Wiederherstellung. Diese Begriffsbestimmung entsprich~ 
weitestgehend dem w 156 des 5sterreichischen Strafgesetzbuehes. Die ,,schwere KSrperverletzung" 
(Art. 236) umlaut Verletzungen, die zwisehen den ,,sehr schweren" und ,,leiehten" liegen und 
solche kSrperlichen Besch~digungen, die zu einer GesundheitsstSrung yon wenigstens 20 Tagen 
f/ihren. Die ,,leiehte KSrperverletzung" schliefilich (Art. 237) ist die geringste strafb~re Form 
einer KSrperbesch/idigung. Sie umfaBt alle jene KSrperverletzungen, welche die Qualifikationen 
der Verbrechenstatbest~nde nicht erreichen und sind die h~ufigsten ]?ormen kSrperlieher Be- 
sch~digung, die vors~tzlich herbeigeffihrt werden. Sie zeigen flie~ende t~berg~nge zu der ,,Ver- 
letzung der kSrperlichen Integrit~it" (Art. 239, w 1), die keine anatomischen oder funktionellen 
Seh~den voraussetzt, sondern sehon durch Zuffigung von Sehmerz oder einem anderea subjektiv 
empfundenen Ungemach gegeben ist. - -  Die sehr kritisehe Monographie G~UDZINSXIs, die auch 
auf die juridischen l~robleme der versohiedeneu Dolnsformen eingeht und ausffihrlich inter- 
nationales 8ehrifttum ber~oksichtigt, eignet sieh vorzfiglieh zu einem reehtswissensehaftliehen 
Vergleieh zwisehen dem polnischen Strafgesetz und anderen europ~iisehen Strafreehtsnormen. 

BOLTZ (Wien) 
Jacques Ley: Apports possibles de la cytog6n~tique humaine  h l '~tude de la d61in- 
quance, (MSgliche Beitr/~ge der menschlichen Zytogenet ik  zur Erforschung der 
Delinquenz.)  Rev. Droit  p~nal Crimin. 48, 392--395 (1967). 

Es wird ztm~chst fiber die Entdeekung von Chromosomenaberrationen beim Mensehen 
berichtet (Trisomie 21 bei Mongolismus), auf die genaue Bestimmung der Anzahl menschlieher 
Chromosomen im J~hre 1956 verwiesen (4.6 und nicht 48, wie man bis zu diesem Zeitpunkt 
geglaubt hatte), die Untersuehungsmethodik der Gesehlechtschromosomen km~z gestreift und 
die Bedeutung des Barrscheu K5rpers ffir die Bestimmung der Intersexualit~it hervorgehoben. 
Zwischen der pathologischen Vermehrung der Zahl der X-Chromosomen und der Debilit~it 
bestehe eine Korrelation, aueh bei Geisteskr~nken sei eine auff~llige H~iufung festzustellen. 
Auf die in letzter Zeit diskutierte ,,Korrel~tion" zwischen Aggressivit/it und fiberz/ihligem 
Y-Chromosom beim m~innlichen Gesehlecht wird verwiesen, was humoristiseh so formuliert 
werden kSnne: Plus on est femme, plus on est b~te, plus on est heroine, plus on est m6ehant ... 
Das Verh~iltnis zwischen Krimiuellen und der fibrigen Population sei hinsichtlieh des XYY- 
Vorkommens 70:1. Es bestehe zweifellos eine Korrelation zwischen Aggressivit/it, asozialem 
bzw. antisozi~lem Verhalten und iiberz~ihligem Gesehlechtschromosom. Die menschliohe Cyto- 
genetik sei durch~us geeignet in der Lage, einen objektiven Beitrag zu den ,,organistischen" 
Theorien der Kriminologie zu liefern, ohne die Theorie des ,,geborenen Verbreehers" yon LoM- 
]3Rose wiederbeleben zu wollen. Von wesentlieher Bedeutung seien vielmehr die Umweltehafttisse 
selbst bei organiseh Pr~disponierten. Naeh Meinung des t%eferenten kanu es sehwierig werden, 
Begriffe wie Sehuld und Willensfreiheit bei einem Vorliegen yon organisoher ]?r~disposition und 
ungfinstigen Umwelteinflfissen zum Tragen zu bringen. E. BOH~ (Mfinchen) 

Re inhar t  lu Das neue Strafgesetzbueh der DDR. I. Das Verbreehen. Neue 
jur .  Wschr. 21, 913--918 (1968). 

tlbersicht fiber den Allgemeinen Teil des am 1.7. 1968 in Kraft getretenen Strafgesetzbachs 
der DDI%, das sich in Aufbau und Inhalt in weiten Teilen veto Strafrecht der Bundesrepublik 
unterscheidet. In einleitenden 8 Artikeln shad die ,,Grunds~itze des sozialistischen Strafrechts 
der DDR" zusammengef~Bt. Es werden jetzt drei Arten sanktionsf/ihiger Unrechtshandlungen 
unterschieden: Straftaten, Verfehlungen und Ordnungswidrigkeiten. ~bertretungen sind teils 
Vergehen, fiberwiegend jedoeh Ordnungswidrigkeiten geworden. ]?fir die Einteilung sind neue 
Begriffe maBgebend geworden; Gesellschaftsgef~hrliehkeit (Verbrechen), Gesellsehaftswidrigkeit 
(Vergehen), Verletzung reehtlich gesch~tzter Interessen der Gesellsohaft oder der Bfirger (Ver- 
fehlungen). Straftaten dutch Tun oder Unterl~ssen, die Sehuldformen (Vorsatz, ]?ahrl~ssigkeit) 
und der Irrtum werden genau behandelt, ebenso Notwehr, Notstand, NStigungsnotst~nd, wobei 
die Grunds~tze der sozialistischen Denkweise ber~cksieh~igt werden. Die strafreehtliehe Ver- 
antwo~lichkeit ist ausgeschlossen, wenn der T/iter zur Zeit der Tat wegen zeitweiliger oder 
dauernder krankhafter StSrung der Geistestiitigkeit oder wegen BewuBtseinsstSrung unf~ihig ist, 
sich nach den durch die Tat beriihrten Regeln des gesellschaftlichen Zus~mmenlebens zu ent- 
seheiden (w 15). Das Gericht k~nn die Ehaweisung in psyehiatrische Einrichtungen naoh M~Bg~be 
besonderer gesetzlieher Bestimmungen anordnen. Wer sieh sehuldhaf~ in einen die Zureelmungs- 
fghigkeit aussehliel]enden R~usehzust~nd versetzt und in diesem Zustand eine mit Strafe be- 
drohte HandIung begeht, wird nach dem verletzten Gesetz ohne Milderung bestraft. w 16 regelt 
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die Strafbarkeit bei erheblieh verminderter Zurechnungsf~higkeit; ~ueh bei verminderter Zu- 
reehnungsf~higkeit is~ die Einweisung in eine psyehiatrisehe Einriehtung mSglich. Eine Be- 
sonderheit sehafft w 14 mit der MSglichkeit der Strafmflderung, wenn das Versehulden des T~ters 
infolge unversehuldeten Affekts oder anderer auBergewShnlieher objektiver und subjektiver 
Umst~nde, die seine Entscheidungsf~higkeit beeinfluBt haben, nur gering ist. ttinsiehtlieh der 
Verwirkliehungsstadien werden Vorbereitung, Versueh und Vollendtmg untersehieden, doeh sind 
Vorbereitung und Versuch nur strafbar, wenn dies ausdriieklieh bestimmt ist. Anstifter, Mitt~ter 
und Gehil~%n sind n~eh MaBgabe der besonderen Regelungen str~fbar. Im iibrigen miissen Einzel- 
heiten im Original naehgelesen werden. K. HX~n]~L (Waldshut) 

Reinhart Mauraeh: Das neue Strafgesetzbueh der DDR. II. Die Strafe. Neue jur. 
Wschr. 21, 1068--1072 (1968). 

Fortsetzung der ]~bersicht fiber das neue Strafrecht der ]:)DR. Das System der Strafen 
und MaBregeln ist gegenfiber dem Recht in der Bundesrepublik wesentlieh anders geworden. 
AuBer der MSglichkeit, einen geisteskranken T~ter in eine psychiatrisehe Einriehtung einzu- 
weisen, kennt das neue StGB der DDR keine MaBregein der Sieherung und Besserung. ttin- 
gegen sind die StrafmSglichkeiten starker variiert. Es werden Haupt- und Zusatzstrafen unter- 
sehieden. Die einzeinen Sanktionsgruppen haben versehiedene kriminalpolitisehe Aufgaben. 
Die Strafen ohne Freiheitsentzug solleu den T~ter ,,zur eigenen Bew~hrung und Wiedergut- 
machung anh~lten"; die Freiheitsstra~:en sollen ,,dem T~ter und anderen Biirgern die S chwere 
und Verweffliehkeit der Straftat und die Unantastbarkeit der sozialistischen Staats- und Ge- 
sellseha~tsordnung bewuBt machen". Hauptstrafen sind die Todesstrafe ffir Mord und bestimmte 
politisehe Delikte, Stra~en ohne Freiheitsentzug (zu denen insbesondere die Verurteilung auf 
Bew~hrung und die Verpfliehtung zur Bew~hrung am Arbeitsplatz sowie die Geldstrafe und 
der 5ffentliehe Tadel gehSren) und Strafen mit Freiheitsentzug (Freiheitsstra~e, ttaftstrafe, 
Arbeitserziehung). Unabh~ngig yon der Verurteilung auf Bewi~hrung gibt es die Strafaussetzung 
zur Bew~hrung, die im Gegensatz zur Regelung in der Bundesrepublik auch bei l~ngeren Frei- 
heitsstrafen mSglich ist. Als Zusatzstrafen sind Geldstrafen, Atffenthaltsbesehr~nkungen, das 
Verbot bestimmter T~tigkeiten, die Entziehung der rahrerlaubnis und die VermSgenseinziehung 
vorgesehen. - -  Das neue Strafensystem der DDR bedarf einer grfindliehen Betrachtung anhand 
des Gesetzeswortlauts. K. HX~DEL (Waldshut) 

Giinter Liirken: Auswahl und Leitung des Saehverstiindigen im StrafprozeB (w167 73, 
78 StP0). Neue jut. Wschr. 21, 1161--1165 (1968). 

Veff. betrachtet die Auswahl der Sachverst~ndigen ira Strafverf~hren aus der Sieht des 
Verteidigers und kritisiert insbesondere, daB Angeklagter und Verteidiger bei der Auswahl 
keine Mitsprache h~ben, sondern nur einen oder mehrere weitere Sachverst~ndige beizuziehen 
beantragen kSnnen. Er h~lt es nicht ffir glficklieh, daB in der Regel der Sachversti~ndige im 
Ermittlungsveffahren vom Staatsanwalt beauftragt wird und dann im ganzen weiteren Ver- 
fahren beibehalten bleibt, w~hrend vom Angeklagten beauftragte Sachverst~ndige mit dem 
Odium des Privatgutaehters belastet seien. S ~ s ~  regt an, den Saehverst~ndigen schon 
yon Beginn des Veffahrens an dureh das Gerieht bestellen zu lassen, wobei St~atsanwalt und 
Verteidiger vor der Auswahl geh5rt werden sollen. Veff. weist auf die hierbei entstehenden 
praktischen Sehwierigkeiten hin (z.B. Auffinden einer Leiehe, ohne dab ein Besehuldigter 
bekannt ist). Er empfiehlt stattdessen, Staatsanwalt und Verteidiger sollten sieh naeh MSg- 
lichkeit vorher auf einen Sachverst~ndigen einigen, im FaHe der ~iehteinigung solle das Gericht 
den Sachverst~ndigen bestellen. Kommt es bis zur Anklageerhebung nieht zu einer solchen 
Regelung, solle der Saehversti~ndige nur als ,,Beweismittel der Staatsanwaltseha~t" angesehen 
und der Angeklagte vor endgfiltiger Bestellung gehSrt werden. - -  Entspreehend erhebt der Veff. 
Bedenken gegen die Leitung des S~ehverst~ndigen nach der gegenw~rtigen Praxis. Er teilt 
S~ST~D~:S Bedenken gegen die vollst~ndige (~berlassung der Akten an den Saehversti~ndigen. 
Der Sachverst~ndige sollte sein in der Hauptverhandlung zu erstattendes Gutachten vorher 
sehriftlieh vorlegen, damit die fibrigen Verfahrensbeteiligten es kritiseh wiirdigen kSnnten; in 
der Hauptverhandlung seien sie hierzu vielfaeh nieht in der Lage. K. HX~cn~ (Waldshut) 

Werner Sarstedt: Auswahl und Leitung des Saehverstiindigen im Strafprozel~ (w167 73, 
78 StP0). Neue jur. Wschr. 21, 177--182 (1968). 

In  der sehr lesenswert~n Abhandlung vertritt Veff. die Ansicht, ein Gutaehter solle in jedem 
Stande des Verfahrens vom Gerieht im Einversti~ndnis mit Staatsanwaltsehaft und Verteidigung 



47 

bestellt werden. Er meint ferner, das Gericht solle nieht in jedem Falle dem Saehverst~ndigen 
die Aktea zusenden trod auch worm dieser im Einzelfalle die Akten erhalten mfisse, so wiirde 
erals  Richter im Wege der Leitung des Saehverst~ndigen diesem verbieten, einen Aktenauszug 
anzufertigen. SPA~ (Freiburg i. Br.) 
K u r t  Karp insk i :  Der Saehverst~indige im StrafprozeB. Neue jur.  Wsehr .  21, 1173 
(1968). 

Verf., als Staatsanwalt in Velbert t~tig, ist mit dem Aufsatz von SA~ST~DT mit dem Thema 
,,Auswahl und Leistung des SachverstSndigen" nicht einverstanden (NJW 68, 177). Man sollte 
liberal bleiben und ant Wunsch der Verteidigung noeh einen zweiten Sachverst~ndigen helen. 
Man kann abet nicht erwarten, dab er nur aufgrund der ttauptverhandlung zu einem brauch- 
baron l~esultat kommt. Es wird uuvermaidlich sein, zu vertagen und ihm Gelegenheit zu geben, 
sich in den Akron zu orientieren und den zu Begutachtenden pershnlich zu untersuchen. DaB 
man ibm, wie S~STEDT vorschl~gt, nur einen kurzen Auszug aus den Akron zur Verfiigung 
stellt, h~lt Verf. far unzureichend. B. 5~UELLER (Heidelberg) 
H a n s - J o a c h i m  Rauch :  Auswahl  und Lei tung des Sachverst i indigen im Strafproze] .  
(Bemerkungen zu S~STEDT in N J W  68, 177.) Neue  jur.  Wsehr .  21, 1173--1175 
(1968). 

Gleiclffalls Stellungnahme zu dem oben zitierten Aufsatz yon SARSTEDT. Die Ausfiihrungen 
gipfelu darin, daft es unvermeidlieh ist, dal~ der Saehverst~ndige yon den Akten Kermtnis nimmt 
und den zu Begutaehtenden eingehend untersucht. Ein kurzer Aktenauszug geniigt nicht. 

B. MUELLER (Heidelberg) 
Phi l ip  C. Sagi and  Charles F.  Wellford:  Age composit ion and pat terns  of change in 
cr iminal  statistics.  J .  erim. Law Pol.  Sei. 59, 29 - -36  (1968). 

S tP0  w167 52, 261 (Nich tve rwer tba rke i t  der  Zeugnisverweigerung eines Angehhrigen 
gegen den  Angeklagten) .  Die Zeugnisverweigerung eines Angehhrigen daf t  n icht  
gegen den Angek lag ten  ve rwer te t  werden (gegen B G H S t .  2, 351 z N J W  52, 755). 
[BGH,  Beschl.  v. 24. 4. 1968 - -  5 S t R  153/68 (LG Berlin).]  Neue jur .  Wschr .  21, 
1246 (1968). 

M. Colin, S. Buffard et  J .  M. Bot ta :  Etude clinique de einq adolescents meurtr iers .  
(Klinische Studio an  f l int  he ranwachsenden  Mhrdern.)  Ann.  M6d. 16g. 47, 643--645 
(1967). 

In Form einer Kurzzusammenstellung werden die wiehtigsten Daten einer Untersuchung 
an 5 Heranwachsenden gebracht und unhand der Aussagen 5 verschiedene Ti~tertypen vor- 
gestellt. In dem sehr knapp gehaltenen Vortrag werden wesentliehe Schlul]folgerungen nicht 
gezogen. GREI~EE (Duisburg) 
R o b e r t  A d a m :  Die Behandlung Jugendl icher  bei s t rafbarem Yerhal ten in USA. 
Mschr. Kr im.  Strafrechtsref .  51, 136--137 (1968). 

Die Rechtsprechung der amerikanischen Gerichte hat in den letzten Jahren strenge Regeln 
aufgestellt, die seitens der Polizei bei der Vernehmung von Beschuldigten zu beach~en sind, 
da sonst Gestgndnisse veto Gericht nicht verwertet werden dfirfen. Eine Entscheidung des 
Supreme Court veto 15. 5. 1967 hat diese Anforderungen aueh auf die Behandlung Jugend- 
lieher ausgedehnt, obwohl Jugendliehe nicht wie Erwaehsene im Strafverfahren behandelt 
werden. Der Supreme Court begriindet seine Entscheidung damit, dal~ der Sehutz gegen Selbst- 
beziehtigung kehmswegs auf Erwachsene beschr~nkt sei. Naeh der neuen Entscheidung muB 
auch Jugendlichen eia Anwalt aus 5ffentlichen Mitteln gestellt werden, wenn die Eltern nicht 
aus eigenen Mittehl dazu in der Lage sind. Die abweiehende Meinung eines Richters geht dahin, 
dal~ die Verfahren gegen Jugendliehe in den USA keine eigentliehen Strafverfahren sind. Durch 
clue Angleiehang des Jugendverfahrens an das Verfahren gegen Erwaehsene werden die erziehe- 
risehen Bestrebungen des Strafverfahrens wieder zuniehte gemaeht. K.H.~NDEL (Waldshut) 
Ti re  Ceppi: Jugendkriminali t~it .  Kr imina l i s t ik  22, 378--383 (1968). 
M. Muller:  R@sultats d 'une  exp6rience de resocial isat ion d 'enfants  d6sadapt@s. Ann.  
Mgd. ldg. 47, 661- -662  (1967). 
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G. Petit, G. Peti t  et  J .  Champeix: Parricide r6alis6 par un adolescent avee suicide 
seeondaire. ( A p r o p o s  d 'une  observat ion.)  (Mut te rmord  mi t  nachfolgendem Selbst- 
mord  durch einen Jugendl ichen.  [Bericht  fiber eine Beobachtung.])  Ann.  M@d. 16g. 
47, 685- -690  (1967). 

Ein 14j~ihriger Junge erschlagt seine Stiefmutter durch 7 wuchtige Hiebe auf die linke 
Kopfhi~lfte mit einem I-Iackmesser. Hinterher versucht der Junge, sich zunaehst zu erhangen 
und stirbt schliel~lich durch Leuehtgasvergiftung. Bei der Obduktion land sieh bei dem Jungen 
eine Hypertrophie der Hypophyse. Man war unterschiedlicher Meinung, ob es sich um einen 
Tumor oder um eine in tier PubertS, t noch normale Vergr61]erung handelte. Verff. versuehen 
nun, die psycho-pathologisehen Hintergriinde der Tat aufzuhellen. Sic kSnnen nur Hypothesen 
diskutieren, insbesondere da der T~ter bisher psyehisch nicht auffallig war. VOLBERT 
Rainer  Weiss: Dreifaeher  Mord und Selbstmord. Krimina l i s t ik  22, 441--443 (1968). 

Ein Ehemann, der als EigenbrStler galt, aber sonst nieht besonders auffi~llig gewesen war, 
loekte seine Frau und seine zwei Kinder in den Keller und erschlug sie mit dem Bell. Danach 
nahm er E 605 zu sich und 5ffnete sich wahrseheinlieh nach Einnahme des Giftes mit einer 
RasierMinge die A. radialis am linken Unterarm, danach hat er sich fiber seine Frau geworfen. 
Die gerichtsmedizinischen Befunde und die Verhiiltnisse am Tatort werden genau geschildert, 
der Tater war wegen unklarer Beschwerden in nerveni~rztlieher Behandlung gewesen; ange- 
nommen wird eine akut aufgetretene geistige StSrung. B. ~/[UELLER (Heidelberg) 

Kunstfehler, ~rztereeht, mediziniseh wiehtige Gesetzgebung und Reehtspreehung 

M. Audier, M. Mosinger, A. Serra Dimigni, J. Padovani et 1%. Luecioni: Evolution et 
pronostic des t raumat i smes  cardiaques survenus all cours des cath6t6rismes veineux 
et art6riels. Etude de 500 explorations. (Ents tehung und Prognose yon Herzver-  
le tzungen bei venSser und bei arterieller Katheter is ierung.  Studie bei 500 Unter -  
suchungen.)  [31. Congr. In te rna t . ,  Langue  Frang. ,  Mdd. Ldg. et  M6d. Soc., Mont- 
pellier, 18.--22.  X.  1966.] Ann. M~d. ldg. 47, 190--195 (1967). 

8 Zwischenfalle bei 500 Fallen yon I-Ierzkatheterismus: 4 Herzverletzungen und 4 arterielle 
Komplikationen; nur eine der Herzverletzungen verlief t5dlich. - -  Die vier arteriellen Zwischen- 
falle ereigneten sich alle bei der Methode nach S~.LDING]~I~ (transcutane Punktion der A. femorMis) : 
P15tzlicher Arterienverschlng, dreimal mittels Vasodilatantien und Anticoagulantien geheilt, 
einmal chirurgische Intervention. - -  Bei den vier Herzverletzungen kam es zweimal zur Herz- 
wanddurchstoBung, einmat zur Injektion in den Sinus coronarins und einmal zu einer intra- 
parietMen Injektion. Die perforationsgefahrdetste Stelle ist alas Infnndibulum pulmonale; hier 
ereignete sich auch der eine tSdliche Zwischenfall und zwar beim Answechsein tier Sonde nach 
COVl~A~I) durch die Sonde yon ALVAI~EZ. Das H~moperikard konnte zwar sofort operiert - -  und 
dabei die Mitralstenose gesprengt - -  werden, doch starb der Patient 6 Monate spSter unter 
dem Bfld der Herzbeuteltamponade. Im zweiten Perforationsfall DurchstoBung im oberen 
Absehnitt des rechten Herzohres; Diagnose durch I~etrosternalsehmerz und Kontrastmittel- 
nachweis im Herzbeutel. Eine Therapie war nicht nStig(!). Patient wurde spiiter erfolgreich 
neuerdings k~theterisiert. Der Fall yon Injektion in den Sinus coronarius verlief ebenfalls ohne 
weitere Komplikationen; hier hatte die Gefahr der Sinusruptur bestanden. Im 4. Fall, bei dem 
die Sonde anf arteriellem Wege eingeffihrt wurde, erfolgte die Kontrastmittelinjektion in die 
Herzwand der Spitze der linken Kammer. Meist ffihren solche Zwischenfs zu keinen Folgen, 
hier kam es aber zu starkem Prakordialschmerz und im EKG zum Bild eines akuten Infarktes. - -  
Der Aufsatz, der auch 5 (leider sehr schlecht reproduzierte) Wiedergaben yon l~Sntgenaufnahmen 
enthalt, sehlieBt mit prophylaktischen ~berlegungen: Vermeidung der Punktion sklerotiseher 
Femoralarterien, genaue Beachtung der Lage der Sondenspitze und kritische Answahl der 
Patienten. - -  Keine Literatur. H. MxllI~Ir (Graz) 
B. 6uardabasso:  Caleemia ed eventuali modifieazioni in rapporto alia eausa mortis. 
( t iyperca lcamie  als Todesursache und verschiedene Modifikationen.)  [Ist. di Med. Leg. 
e Assicuraz., Univ . ,  Catania.]  G. Med. leg. Infor tun .  Tossicol. 13, 297--305 (1967). 

Calcium kann in einer ~M[enge yon 0,8--1,0 g/die intraven6s gegeben werden. Immer wleder 
kommen Zwisehenfalle vor, die in erster Linie durch Anaphylaxie erklart werden. Es werden 


