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G. Hristova: Removal of blood substance ,,A" from pepsin by gel filtration. (Die Ent- 
fernung yon Blutgruppensubstanz A aus Pepsin durch Gelfiltration.) [Res. Inst. 
Epidemiol. and Microbiol., Sofia.] Z. Immun.-Forsch. 135, 146--150 (1968). 

Die Entfernung yon A-Substanzen aus Pepsin ist erforderlich, wenn dies zur Reinigung yon 
antitoxischen Pferdeseren verwandt werden soll. Eine gemischte Sephadex G-200 + G-50-S~ule 
erbrachte bei Verwendung eines 0,02 m Aeetatpuffers, pH 5,0 mit 0,14 m ~[aC1 eine vollst~ndige 
Abtrennung der A-Substanz, bei 100% Ausbeute. ~ITTNE~ (Bonn) 
P. Genest: ]~tnde de la stabilit6 de la phytoh6magglutinine en vue de son pouvoir 
mitostimulant dans la culture des leucocytes du sang. [Dgpt. Path., Fac. Mgd., Univ. 
Laval, Qugbee.] Nouv. Rev. frang. Hdmat. 8, 347--350 (1968). 

L. Ballowitz, H. Fiedler, Ch. Hoffmann and 1{. Pettenkofer: ,Heibel" a new rare 
human blood group antigen, revealed by a haemolytic disease of a newborn. (,,Heibel" 
eine neues seltcnes menschliches Blutgruppen-Antigen, welches bei einer hiimoly- 
tischen Neugeborenenerkrankung aufgezeigt wurde.) [Robert Koch lnst., Nat. Blood 
Group Refer. Labor. and Kinderldin., Freie Univ., Berlin.] Vox sang. (Basel) 14, 
307--309 (1968). 

Es wird fiber ein neues sog. Familien-Antigen berichtet, welches anl~Blich der Behandlung 
einer hiimolytischen Neugeborenenerkrankung zur Beobachtung gelangte. Dieses Antigen konnte 
bei Mitgliedern dreier Generationen dieser Familie nachgewiesen werden. Es konnte yon s~mt- 
lichen bekannten extrem selten vorkommenden Blutgruppen-Antigenen abgegrenzt werden. 

JU~GW~T~ (~[finehen) 

Kriminologie, Gef~ngniswesen, Strafvollzug 

Vladimir Solnar: Quehlues probl~mes fondamentaux du droit p~nal teh~coslovaque. 
Rev. Droit pgnal Crimin. 48, 829--846 (1968). 

Klas Lithner: Pioneers in criminology: Karl Roeder - -  a forgotten prison reformer. 
J. crim. Law Pol. Sci. 59, 219--226 (1968). 

Konrad tIobe: 14. Arbeitstagung der Kriminalbiologisehen Gesellschaft - -  jetzt: Ge- 
sellsehaft fiir die gesamte Kriminologie - -  und Tagung der Sektion Kriminalistik. 
Mschr. Krim. Strafrechtsref. 51, 175--180 (1968). 

Armando Parlato: Contributi della immaginazione criminologica alla eriminologia 
integrata. [Ist. Med. Leg., Univ., Urbino.] Arch. Soc. lomb~rda Med. leg. 3, 335--354 
(1967). 

Klaus Mayer, Peter Romeis und Brunhilde Mayer: Der Mehrfacht~iter. Persiinlich- 
keit and Prognose. [Neurol. Klin. u. Poliklin., Univ., Tiibingen.] Blutalkohol 5, 
157--166 (1968). 

Verf. stellen das Ergebnis einer Untersuchung yon 125 Verkehrsstraft~tern d~r, die durch- 
schnittlich sieben Verkehrsdclikte beg~ngen hatten. Sic zeigen die Verteilung nach Alters- und 
Berufsgruppen, die H~nfung bestimmter Deliktsarten und die psycho-physischen Funktionen 
und Pers6nlichkeits~ktoren der 1VIehrfacht~ter auf, weisen auf die Belastung mit ~nderen Stra~- 
t~ten bin, gehen besonders ~uf die Alkoholt~ter ein und betonen abschlieBend ,,die Notwendigkeit 
einer medizinisch-psychologischen Untersuchung, um zu einer mSglichst treffenden Vorhersage 
zur Frage der l~fic!~lligkeit zu kommen". G(~Tt{EIr B ~ i ~ C ~  (Heidelberg) 
Wilhelm tIaegert: Einschaltung der Jugend in Jugendgerichtsbarkeit und Jngend- 
behiirden. Neue jur. Wschr. 21, 927--929 (1968). 

Verf. geht auf das Verh~ltnis zwischen Jugendlichen und Erwachsenen ein und zeigt auf, d~l] 
sich der junge Mensch ,,nur an ihm gestellten Aufg~ben entwickeln" k~nn. Er schl/~gt vor, kfinftig 
junge Menschen im Alter yon 16--24: Jahren mitverantwortlich bei den JugendbehSrden und 
den Jugendgerichten zu beteiligen. Gi)~TI~EIr B l ~ e x ~  (Heidelberg) 



120 

J.  Luthier :  Carence paternel lc  et d~linquanee ehez les garcons.  (Vater losigkei t  nnd  
De]inquenz bei  Jungen.)  Ann.  M6d. lgg. 47, 646--648 (1967). 

Aus psychoanalytischer Sicht vertritt Verf. aufgrund seiner Beobachtungen im Centre 
m~dico-professionnel yon Mettray und in der Strafanstalt yon Tours die Auffassung, dab ein 
Junge, der ohne Vater o4er entspr. Ersatzpersonen aufw~chst, in Gef~hr ist, die 5dipale Phase 
zu fixieren und keine Ich-Ideal- und (~ber-Ich-Vorstellung zu entwickeln. Die hierdurch bedingte 
affektive Unreife ~uBert sieh in aggressiven und regressiven Verhaltensweisen, die insbesondere 
in der Pubert~t verst~rkt ~uf~reten. Unsieherheit und fehlendes Selbstvertrauen machen diese 
Jungen anf~llig ffir Gruppendelinquenz. Der Erfolg der Umerziehung beruht auf dem Gelingen 
der Identifikation der jugendlichen Delinquenten mit dem Erzieher. Zu einer ungestSrten Ent- 
wicklung sei mithin nicht nur Mutterliebe (Bowlby), sondern auch ein stabiles Vatervorbild 
(Andry) notwendig. H ~ D r ) I A ~  (Berlin) 

R. (Irassberger:  Die Kriminal i t f i t  des Schul~waffen i i ihrenden Jugendl ichen.  Wien.  
reed. Wschr .  117, 1143-- ]147  (1967). 

Der Drang zum Waffenbesitz wechselt mit dem Lebensalter und ist zwischen dem 16. und 
dem 18. Lebensjahr am st~rksten. Der Verf. untermauert diese Feststellung mit statistischen 
Angaben aus den Verurteilungsziffern in 0sterreich aus den Jahren 1961--1965 (m~innliche Be- 
vSlkerung). Die Verurteilung wegen verbotenen Fiihrens yon Schul3waffen steht oft am Beginn 
einer kriminellen Laufbahn. Der Gebrauch der Waffe ist letztlich Surrogat fiir die vermiedene 
oder unmSgliche geistige LSsung anstehender Probleme. Es besteht eine enge Mittel-Zweck- 
Relation, die sehr welt geht. Daraus folgt ein zweidimensionales Beurteilungsschema ffir krimino- 
logische Untersuehungen derartiger Delikte naeh den Kriterien der dureh das Delikt befriedigten 
Bediirfnisse und des Befriedigungsmittels; mit anderen Worten, die Aggressivit~t wird in ihrem 
funktionellen Zusammenhang untersueht. Delikte aus Geltungsbed/irfnis und Aggressionsdelikte 
spielen in der Begleitkrimin~lit~t eine bedeutend geringere Rolle als in der Folgekriminalit~t. 
Stattdessen sind Erwerbsdelikte sehr viel h~ufiger. Der Verf. erkl~rt dies damit, dab Geltungs- 
bediirfnis und Aggressionstendenz des ,,Halbstarken" bereits im bloBen Besitz der Waffe ab- 
gegolten werden. Dem entsprieht beispielsweise, dab unter den als Begleitdelikten registrierten 
Sexualverbrechen der brutale Angriff fehlt. Echte ~Totzucht kam nur einmal - -  als Folgedelikt - -  
vor. Die geringe durehsehnittliehe Belastung des jugendliehen Waffenhelden mit Sexualdelikten 
wird als signifikant angesehen. Es besteht in der Deliktform ein Strukturgegensatz. Die H~ufig- 
keit der vors~tzlichen KSrperverletzung in der Folgedelinquenz war bei den nach dem Waffen- 
gesetz Verurteilten und bei den nicht nach dem Waffengesetz Verurteilten gleieh groB. Die Riiek- 
f~lligkeit illegaler Waffentr~ger ist - -  bei einer allgemeinen Tendenz zum homotropen Riiekfall - -  
geringer Ms die des Einbrechers, zumindest naeh der Statistik der Verurt~ilungen. Von Interesse 
ist die besondere Belastung der nach dem Waffengesetz Verurteilten mit StraBenverkehrsunf~llen. 

R. LUTH~ (Homburg, Saar) ~176 
H.  Gaillae et  1%. Lafon:  Les aspects psychiatr iques  psychosociaux de la  eriminali t~ 
juveni le  (Colloque). (Psychia t r i sche  und  psychosoziale  Aspek te  des kr iminel len  
Jugendl iehen  [Kol loquium].)  Ann.  M6d. ldg. 47, 638--642 (1967). 

M. Staak:  Zur  soziogenetischen Problemat ik  des debflen dissozialen Jugendlichen.  
[Inst .  f. geriehtl ,  u. soz. Med., Univ. ,  Kiel . ]  Msehr. Kr im.  Strafrechtsref .  51 ,124- -132  
(1968). 

P.  Moron, R.  Puyelo et  F.  Bayard :  Difficult~s de l ' in tervent ion psyehoth~rapique 
preventive en mati~re de eriminali t~ juvenile.  Ann.  Mdd. l~g. 47, 649--651 (1967). 

Mar t in  M. Whi t t e t :  Medico-legal  considerations of the  A 9 murder .  (Gerichtsmedizi-  
nische Be t r aeh tungen  zum Mord auf der  Landstrai~e A 9). [Craig Duna in  Hosp. ,  
Inverness . ]  Bri t .  J .  reed. Psychol .  41, 125--138 (1968). 

Kasuistische I)arstellung zweier vom gleichen T~ter begangener Raubmorde und der PersSn- 
lichkeit des T~ters, der 1960 mehrere Selbstmordversuche unternommen hatte, bei deren einem 
er nur mit Miihe h~tte gerettet werden kSnnen, sich einige Zeit in einem Psychiatrischen Kranken- 
haus befunden hatte und dort entwiehen war. Etwa 1 Jahr sparer beging er die Taten. Er wurde 
wegen Zurechnungsf~higkei~ nieht verurteflt, sondern in ein Psychiatrisches Krankenh~us ein- 
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gewiesen. Nach der Entweichung aus dem Psychiatrischen Krankenhaus war er straff~llig gewor- 
den und hatte eine Gefgngnisstrafe yon 9 Monaten verbfil3t; nach dem fiir Schottland geltenden 
Recht konnte er jedoch nach der Strafverbiil3ung (2 Monate vor den Morden) nicht wieder in das 
Psyehiatrisehe Krankenhaus verbracht werden. Diese Situation hat  dem Fall in Schottland 
einiges Aufsehen gebracht. Verf. erSrtert die Behandlung psychopathischer Delinquenten im 
schottischen und englischen Recht unter Zugrundelegung der Lehren dieses Falles. HX~DEL 

The  m i n i  Bar murde r .  (Der  A u t o m o r d . )  Med.  Sci. L ~ w  8, 5 4 - - 5 5  (1968). 
BAR~OWCLIFS schildert kurz einen Fall, wo eine Frau yon ihrem Ehemann und dessen Gelieb- 

ter in einen einsamen Wald gelockt und dort yon einem bestellten MSrder mit dem Wagenheber 
iiberfallen wurde. Anschlie•end wurde der PKW der T~ter gegen einen Baum gefahren, um einen 
Verkehrsunfall vorzuti~uschen. Da sich die geringfiigigen Besch~digungen an dem P K W  nicht 
mit der Ruptur  des dorsalen Ligamentum interspinale in HShe des 7. ttalswirbels bei der GetSte- 
ten vereinbaren liel3en, ergab sich gerichts~rztlicherseits der Verdacht auf ein Verbrechen, ob- 
schon 3 qualifizierte Arzte die Verletzungen und den Tod ale Unfallfolge ansahen. - -  Keine 
n~heren Angaben z.B. fiber Tatgeschehen, Verletzungen, Todesursache usw. ~E~ 

R i c a r d o  Diaz-(Jonty:  P s i c o d i n a m i a  de un  e r imen .  ( P s y c h o d y n a m i k  eines  Verbre -  
chens.)  Arch .  Cr imin .  Neu rops iq .  15, 7 0 - - 7 8  (1967). 

Eines Abends kehrt M., der Gemahl yon L., wie sonst oft, betrunken nach Hause. Er  will 
wieder hinaus. Freunde haben ihn zu einem Fest  eingeladen. Die Frau will mit, er lehnt ab. Sie 
wird wfitend und tobt;  umsonst. Als M. das Haus verlassen will, schiel~t sie ihn tot. Darauf schreit 
und weint sie; der Polizei ergibt sie sieh widerstandslos. Die zehnj~hrige L. kannte den damals 
42ji~hrigen M. und verlobte sich mit ihm. Erst sechs Jahre spgter findet eine wirkliche Vcrlobung 
statt, doch mit  der Ehe muBten sie wiederum 6 Jahre warren, denn M. ist verheiratet, er hat  
ein Kind, und die Frau willigt in eine Scheidung nicht ein. Endlich gelingt sie ihm auf unregel- 
mi~i3igem Wege. Schon gegenfiber der ersten Frau war er rficksichtslos und brutal gewesen. Mit 
L. begannen ebenfalls die Unannehmlichkeiten gleich nach der Hochzeitsreise. Er zeigt sich selbst- 
sfichtig, abstoBend, rfieksichtslos, manchmal prfigelt er sie sogar. L's Mutter r~t zur Trennung 
oder Scheidung; die Frau weist den Vorschlag zurfiek. L. ist eine hfibsche iunge, intelligente Frau. 
Ihre ersten 5 Jahre war sie glficklieh. In diesem Alter wurde ihr der Vater durch einen gewaltsamen 
Tod entrissen. Die Mutter muBte ffir den Unterhalt  auflerhalb des Hauses arbeiten. L. ffihlt sich 
verlassen, sie wird traurig, sehweigsam, zurfickgezogen, sie vermeidet Gesellschaft mit  anderen 
Kindern und Schulkameraden. Welter als zum Besuch der Volksschule kann sie es aus wirtsehaft- 
lichen Grfinden nicht bringen, sie mul3 arbeiten. Auch dann wohnt sie keinen Feiern bei, Jungen 
ihres Alters interessieren sie nicht, dagegen ~ltere Mgnner. Ihre Vorliebe fiir M. l ~ t  sich aus 
mancher kSrperlichen )khnlichkeit mit ihrem verstorbenen Vater erkli~ren; der Charakter yon L. 
ist passiv-aggressiv. Ihrem Geffihl nahestehende Mensehen will sie eifersiichtig fiir sich allein 
besitzen. Dieser Haltung yon L. spricht M. mit  Abstol3ung und besonders mit Verachtung an. 
Er  lai~t sie allein, w~hrend er mit Freunden sogar ganze Niichte ausbleibt. Das Verh~ltnis wird 
noch schlimmer, als die ehemalige Frau von M. eine Unterhaltsrente ffir den Sohn fordert. Aus 
diesem Grunde sehen sie sich oft, was L. vermutet.  Sie ffihlt sich ungerecht behandelt, betrachtet 
daher eine Gerechtigkeitsreaktion als angezeigt und notwendig. Als sie sich noehmals verschm~ht 
sieht, geht sie zur Tat  fiber. Die psychodynamische Analyse des Totschlags ergibt ein schweres 
seelisches Trauma dureh den friihen Tod des Vaters, dessen Wirklichkeit sie anzunehmen sich 
weigert. Sie will ihn in dem weir ~lteren Mann mit mancher kSrperticher Ahnlichkeit wieder 
linden. Sie gibt zu, den ersinnten Gemahl lieber zu haben als den wirklichen. M. seinerseits zeigt 
fiir den Verdrul3 der Frau keine Einsicht. Je grSl3er die Eifersucht und das Verlangen nach Liebe, 
um so steifer die Grausamkeit und die Verachtung. Sein Benehmen wiederholt ffir sie das Trauma 
des Todes ihres Vaters. Eine Scheidung wfirde dieses Trauma vervollsti~ndigen, daher lehnt sie 
sie ab. Das Erscheinen der ehemaligen Frau spornt sie noch mehr an. Als der Mann sich weigert, 
sie mit  zu dem Fest  zu nehmen, wandelt sich die passive Stellung in eine aktive urn, sie will nicht 
verlassen werden, eher verl~Bt sie sich selbst, sie schiel3t M. tot. FER~ANDEZ-MARTI~ 

S h l o m o  S h o h a m  e Giora  R a h a v :  S t i m m a t a  soeiale  e pros t i tuz ione .  (Soziale  S t i g m a t a  
u n d  P r o s t i t u t i o n . )  [Is t .  cr im. ,  U n i v .  B a r - I l a n ,  R a m a t - G a n . ]  Quad .  Crim.  clin. 10, 
3 - - 5 0  (1968). 

Nach der vorliegenden Zusammenfassung in deutscher Sprache ist es das Bestreben der beiden 
Verff., Beziehungen zwischen sp~terer Kriminalit~t und Abweichungen des PersSnlichkeits- 
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niveaus in der Zeit vorher uufzudecken. In der vorliegenden Arbeit werden die Beziehungen zwi- 
schen Vater und Tochter in autoritgren orientalischen Familien untersueht, und zwar daruufhin, 
ob sich hier Zeichen ffir die sp~tere Prostitution linden lassen; der Vater ist ffir die Tochter zu- 
n~chst Autorits spgter wird sie bis zu einem gewissen Grad aueh Gef~hrtin. Wer uuf Einzelheiten 
Wert legt, wird nicht umhinkommen, den italienischen Originaltext mit Hilfe eines zuverl~ssigen 
~bersetzers hinzuzuziehen. B. MVELLER (Heidelberg) 

Mario Fontanes i :  0 r i en tamen t i  di difesa soeiale. Quad.  Crim. clin. 10, 51 - -66  (1968). 

Gerhard  Mauch:  La  psicoterapia  nell 'esecuzione della pena.  (Psyehotherap ie  im Straf-  
vollzug.) Quad.  Crim. clin. 10, 67 - -79  (1968). 

Der Verfusser - -  Leitender Arzt des Zentralkrankenhuuses ffir den badiseh-wfirttembergischen 
Strafvollzug - -  setzt sich fiir die Schaffung bzw. den Ausbau yon sozialtherapeutischen Anstalten 
ein, damit der chroniseh Kriminelle wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden kann. Die 
Psyehotherapie umfaBt aber nicht nur den bereits im Strafvollzug befindlichen Inhaftierten, 
sondern kunn schon im Verluuf des Strafverfahrens einsetzen; ihr Ziel ist die ]lnderung der 
PersSnlichkeitsstruktur im Sinne einer Nachreifung, mindestens uber eine soziule Anpassung. 
Je nach Lage des Falles haben sich Gruppentherupie, pers6nliehe Aussprache odor geeignete 
Besch~ftigung als besonders zweckentsprechend erwiesen. Auch die Offentliehkeit mu], z.B. 
durch eine vemntwortungsbewuBte Presse, zur Mitarbeit gebraeht werden; insbesondere mu] 
den emotionalen StrSmungen gegen den ,,Verbrecher" entgegengewirkt und in der 0ffentlichkeit 
Verst~ndnis ffir die Notwendigkeit der sozialen Behandlung von sog. Berufs- odor Schwer- 
verbreclmrn geweckt werden. - -  In diesem italienisch-sprachigen Aufsatz werden insbesonders 
die ffir die einzelnen Situationen zweekm~f]igsten Arten der Psyehotherapie besproehen. 

H. MAvl~:sg (Graz) 

O. Nakata ,  Y. Fnkumizu ,  S. 0da ,  H.  Sakura  and  A. Fukush ima :  On the late cr imi-  
nals.  I I .  Studies on the late cr iminals  in long- te rm prisoners. (Uber Sp/~tkriminelle. 
I I .  Un te r suchungen  fiber Sps  bei  Gefangenen mi t  langen Freihei tss t rafen. )  
[Dept .  Crim. Psychol .  and  Forens .  Psyeh ia t .  and  Dept .  Ident i f ie .  Res. ,  Ins t .  Forens .  
Sei., Tokyo  Med. and  Dent .  Univ . ,  and  Dept .  Neuropsych ia t . ,  Fae .  Med., Univ.  of 
Tokyo,  Tokyo. ]  Ae t a  Crim. Med. leg. jap.  33, 250--263 mi t  engl. Zus.fass. (1967) 
[ Japan i seh] .  

Es wurden 40 m~nnliehe Sp~tkriminelle, die mit langen Freiheitsstrufen einsitzen, unter- 
sucht und einer Gruppe yon 92 Sp~tkriminellen mit kurzen Freiheitsstr~fen gegenfibergestellt, 
fiber die die Autoren in einer ~rfiheren Arbeit [Crim. Japon. ~1, 207 (1965)] beriehtet hatten. Bei 
den Sp~Ltkriminellen mit lungen Freiheitsstmfen stehen die PersSnliehkeitsbesonderheiten im 
Vordergrund, w~hrend solche Faktoren wie Alkoho}ismus odor Verwahrlosung im Vergleich zu 
den SpEtkriminellen mit kurzen Freiheitsstrafen eine untergeordnete Rolle spie}en. Auff~llig ist 
auch, dub sich unter den Sp~tkriminellen mit kurzen Freiheitsstrafen eine untergeordnete Ro}le 
spie}en. Auff~llig ist much, dab sich unter den Sps mit }ungen Freiheitsstrafen zahl- 
reiche pykniseh-athletiseh-leptosome Mischtypen finden, w~hrend der athletische Typ vie} seltener 
vorkommt als in der GesamtbevSlkerung odor bei den anderen Gruppen yon Kriminel}en. 

BRETTEL (Frankfurt a.M.) 

R. Schmelek:  La  violence ~t I ' 0 .R .T .F .  (Die Gewal t t~ t igke i t  a m  franz6sisehen Fern -  
sehen.) Ann.  M4d. 16g. 47, 677--679 (1967). 

Ein ArbeitsuussehuB bestehend aus ~'zten, Soziologen, Psychologen und Magistraten hut sich 
ge~ul]ert fiber den EinfluB Bilder von Gew~ltt~tigkeiten im Pernsehen. Besonders betroffen wer- 
den Kinder und Jfing}inge, aber auch Erwaehsene die durch Gewohnheit bis zur Gleichgfiltigkeit 
und Geffihl}osigkeit ge}ungen. Bekanntlieh fiihren so}ehe Vorfiihrungen zur Kriminu}its wich- 
tiger ist aber der sehleichende, langsame EinfluB auf unser Geffihl, unsere ttandlungsweise und 
unsere Welt~nsehauung. Naeh einigen Beispielen fiber Film und Reportage am Fernsehen, glaubt 
Verf, dub niehts Nfitzliehes erreieht werden kann ohne eine enge Zusummenarbeit, eine Erzie- 
hung und eine Autodisziplin sEmtlieher Verantwort]iehen, Iterausgeber und Empf~nger der 
Sendungen. Von oben bis unten hat jeder seine Pflieht zu tun; seine Handlungsweise mul] sieh 
dutch sein individue}les Gewissen leiten lassen. WEIL (Strasbourg) 
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Wolfgang 5Taucke: Das Strafprozel~nderungsgesetz und die vorl~ufige Verhaftung 
(w 127 StPO). Neue iur. Wschr. 21, 1225 (1968). 

Das Reeht der vorli~ufigen Festnahme (w 127 StPO) ist durch das. Strafprozel3/~nderungs- 
gesetz zwar nieht unmittelbar ge/indert worden, jedoch wirken sich die Anderungen des Reehts 
zum Erlal3 eines Itaftbefehls auf das Festnahmereeht aus. Verf. vertritt die Auffassung, dab die 
Voraussetzungsn ffir eine vorl/~ufige :Festnahme dadurch eingeengt worden seien; insbesondere 
mfisse der Verh/~ltnism~Bigkeitsgrundsatz auch auf die vorl/iufige Festnahme Anwendung linden. 
Eine pr/s Einengung des Umfangs der vorliiufigen Festnahme wird vein Verf. fiir erforder- 
lich gehalten. H~DnL (Waldshut) 

Kunstfehler,  ~rzterecht ,  medizinisch wichtige Gesetzgebung und Rechtsprechung 

�9 Paul  Bockelmann: Strafreeht des Arztes. S tu t tga r t :  Georg Thieme 1968. VI I I ,  
135 S. D~I 6.80. 

Der bekannte Strafrechtswissenschaftler hat hier eine Darstellung der Grundzfige des i~rzt- 
lichen Strafreehts gegeben. Es werden in einzelnen Kapiteln die Befugnis zur Ausiibung der Heft- 
kunde, die Hflfeleistungspflicht des Arztes, die Schweigepflicht des Arztes, das Operationsrecht 
(~rztlicher Ein~iff - -  Einwilligung des Patienten - -  Aufkl~rungspflicht) und die Fahrl~ssigkeit 
des Arztes behandelt. Dem, was der Vsrf. fiber Schweigepflich~, Operationsrech~ und F~hrl~ssig- 
keit sagt, kann veto Erztlichen Standpunkt aus im Prinzip nur zugestimmt werden, delmoch 
kann man in einzelnen Punkten anderer Meinung sein. Zum Beispiel sollte man u.E. dem Arzt 
das Recht zugestehsn, bei schwerwiegenden k6rperlichsn FahrtauglichkeitsmEngeln und Uneia- 
siehtigkeit seines Patienten eine Meldung an die Verwaltungsbehfrde zu maehsn. Erstmals wer- 
den im letzten Kapitel yon kompetenter SeRe die strafrechtlichsn Aspekte der Organtransplanta- 
tion behandelt. Der Verf. setzt sich eingehend mit dem Begriff der Todeskriterien auseinander. 
Er zeigt auf, dab es in versehiedenen Liindern Vorschriften gibt, die die K_riterien des Todes fest- 
legen, dab aber in allen diesen F~llen die entsprechenden Stellen sich besonderer Zuriickhaltung 
befleiBigen. Eine gesetzliche Definition des Todes wird - -  mit Recht - -  abgelehnt. Besondsrs 
erfreulich ist die klare, durchaus nicht nur dem Juristen vsrst~ndliehe Darstellung. Jedem Arzt 
kann die Lsktiire des Buches nur empfohlen wsrden. STEI(~DE~ (Kiel) 

�9 Joachim Gabka: Die Injekt ion.  Technik, Praxis, Komplikat ionen.  Berl in:  Wal ter  
de Gruy te r  & Co. 1968. X I I ,  205 S. u. 73 Abb.  DM 20.- - .  

Man wird es Verf., Privatdozent, Dr. med. et reed. dent., am Rudolf Virchow-I~'ankenhaus, 
Ber]in 65, t~tig, als besonderen Verdienst anrechnen, dab er die im Sshrifttum welt zerstreuten 
Berichte fiber dis verschiedenen/h'ten der Injektionen, ihre Teehnik, ihre Komplikationen und 
deren juristische Beurteilung in dieser gut gelungenen Monographie zusammenfaBte; der Text 
wird erl~utert durch 72 meist schematische, einleuchtende Abbildungen. Verf. liebt es, wichtige 
Erkenntnisse eingerahmt wiederzugeben; dadurch wird die Schrift besonders gut lesbar. Die 
Literatur wird exakt zitiert. Nach einer kurzen Darstellung der Geschiehte der Injektionsteehnik 
wird zunEehst die intravenfse Einspritzung besprochen: Anatomie und Pathophysiologie der 
GefiiBe, danaeh Schilderung der Technik bei M~nnern und Frauen; erwi~hnt wird ein yon 
W. H ~ L E n ~ A ~  besckriebener Fall [Internist (Berl.) 6, 301 (1965)], bei dem es bei Kaniilen- 
wechsel wohl infolge Sogwirkung bei Zustand nach Lungenresektion, Versehwartung und Husten- 
stoB zu einer tfdlichen Luftembolie kam. Empfohlen werden die indirekte Venenpunktion und 
die Meidung der ulnaren Seite der Ellenbeugen (Gefahr einer versehentlichen intraarteriellen 
Injektion). Eingegangen wird auch auf die intrakardiale Injektion und die Sonderheiten der Blut- 
entnahme ffir Blutalkoholbestimmungen. Die Erscheinungen der versehentlichen intraarteriellen 
Einspritzungen werden genau geschildert, anschlie$end die mfglichsn therapeutischen Ma$- 
nahmen; die Gef~hrlichkeit der einzelnen ffir Kurznarkose gebrKuchlichen Medikamente wird 
srfrtert. Es folgt die Besprsehung der i~tramuskul~ren, subcutanen, intraeutanen und intra- 
arterieUen Injektion, der Infusion, und ihrer Komplikationen sowis der Sterilisation and Des- 
infektion. Fachlich wird insbesondere der Abschnitt ,,Die heutige Rechtsprechung" interessieren 
(S. 164--176) ; er beginnt mit einsr kurzen, aber klaren Darstellung der Straf- und zivilrschtlichsn 
Haftung des Arztes und seiner Mitarbeiter; bei der angeschlossenen Kasuistik handelt es sich um 
die Folgen yon versehentlichen intra artsriellen Einspritzungen yon Kurznarkotica, die mitunter 
eine Amputation sines Armes erforderlich maehten; weder in den wiedergegebenen Gutaehten, 


