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Phi l l ip  Sturgeon, D o r o t h y  T. McQuiston, R o b e r t  Sparkes, Joe l  Solomon and  Eugene  
V. Barne t t :  Atypical  immunologic  tolerance in a h u m a n  blood group chimera.  (Mensch- 
]icher B l u t g r u p p e n b a s t a r d  mi t  a typ i sche r  immunologischer  Vertr&glichkeit .)  Blood 
33, 507- -526  (1969). 

Zun~chst Definition der Begriffe Blutchimerismus und Gewebschimerismus. 4 Fiille yon 
letzterem vorgestellt, 1 Fall ohne qualitative MerkmMdifferenzen im AB0-System. Bei 3 anderen 
F~llen Typ 0 mit Zellen der Gruppe A oder B vergesellschaftet. Bei 2 sp~teren Beobachtungen 
keine unvertr~glichen Isoagglutinine nachweisbar. Eine 3. Beobachtung mit schwachem anti-A im 
Serum, 2 Jahre sp~ter nicht mehr festzustellen. Blutchimerismus nur bei gleichzeitigem Vor- 
handensein yon Zwillingen bisher bekannt. Ausffihrliche Beschreibung und Untersuchung eines 
EinzelfMles ohne Zwilling, mit vermuteten Zwillingseigensehaften. Diskussion einer ursprfing- 
lichen Zwillingsanlage, wobei eine in friiher FetMperiode zugrunde gegangen oder absorbiert. 
Einzelfall mit zweifacher Blutzellenpopulation verursacht durch Gefi~Banastomosen bei dizygo- 
tischen Feten. Andere tIypothese: interfetale Transplantation yon hiimo(erythro-)poetischem 
Gewebe. Lesenswerte ausffihrliche Beschreibung der Untersuchungsmethodik. Heinrichs 

R. Lodinov~, H.  Tlaskalov~, V. Jouj  a und  A. Lanc:  Die Entwicklung  der Isoagglut inine 
bei Kindern  in den ersten Lebensmonatcn  und die Beeinflussung ihrer  Bildung durch 
Besiedlung des Darmt rak tes  mit  dem Escher ichia  co l i -S tamm 068. [Piidiat .  Abt . ,  Ins t .  
f. Mfit ter-  u. Kinderff i rsorge,  Prag-Podol i . ]  Z. Immun . -Fo r sch .  137, 403- -416  (1969). 

Es wird fiber 37 gesunde Kinder berichtet, von denen 19 in den ersten Lebenstagen und 
Wochen Escheriehia coli vom Stature 086 oral erhielten (6 Kinder lebende, 13 Kinder inakti- 
vierte Bakterien). Der Titer der Isoagglutinine Anti-A und Anti-B wurde mit Hilfe des Hi,m- 
agglutinationstestes, der Titer der Antik6rper gegen die verabreichten Bakterien auBerdem durch 
den empfindlicheren Baktericidie-Test bestimmt. Unbehandelte 0-Kinder yon 0-Mfittern zeigten 
einen Titerabfall der transplacentar erhMtenen mfitterlichen Isoagglu*inine in den ersten 3 his 
4 Lebensmonaten und danach den Beginn der eigenen Isoagglutininbildung. Unbehandelte Kinder 
yon Miittern der Gruppe A oder B hatten keine mfitterlichen Isoagglutinine; die eigene Bildung 
begann zwischen dem 4. und 5. Monat. Die mit inaktivierten Bakterien behandelten Kinder 
verhielten sich ebenso. Bei den vier 0-Kindern yon A- oder B-Mfittern, die E. coli erhalten hatten, 
wurde eine frfihere Antik6rperbildung beobachtet als bei den Kon~rollen, wi~hrend die behan- 
delten 0-Kinder yon 0-Mfittern keine Beeinflussung durch die k/instliche Darmbesiedlung zeigten. 
Diese Ergebnisse werden mit frfiheren Untersuehungen der Autoren an mikroben- und kolostral- 
frei aufgezogenen Ferkeln (Antigennachweis durch Immunofluoreszenz-Technik) und mi~ Be- 
Iunden aus der Literatur verglichen. Oepen (Marburg) 

H o w a r d  A. Pearson:  The genetic basis of heredi tary  elliptocytosis with hemolysis.  
[Dept .  Pedlar . ,  Univ.  of F lo r ida  Coll. Med., Gainesvil le,  F la . ]  Blood 32, 972--978 
(1968). 

P h u m a r a  Ta la lak  and  Ernes t  Beut ler :  G-6-PD Bangkok :  a new var iant  ~ound in 
congenital  nonspherocyt ic  hemol~r disease (CNItB).  IDly. Pa th . ,  Univ.  Med. Sci. 
and  Sirfl~aj Hosp. ,  Bongkok,  Div.  Med., Ci ty  of Hope  Med. Ctr, Duar te ,  Calif. ] Blood 
33, 772--776 (1969). 

Kr iminologie ,  GeNngniswesen,  Strafvollzug 

�9 t I andbuch  der Kinderhci lkunde.  Hrsg.  yon H.  Opitz und  F. Schmid.  Bd. 8. Tell 1 : 
Neurologie  - -  Psychologie  - -  Psychia t r ie .  Redig.  yon F. Schmid und  H.  Asperger .  
Bearb .  yon O. Aba,  t I .  Asperger ,  Ph.  Bamberge r  u. a. Ber l in -Heide lberg-New York :  
Spr inger  1969: X V I I ,  1060 S. u. 332 Abb.  Geb. 385 . - - ;  Subskr ip t ionspre is  DM 3 0 8 . - -  
U. K 6 t t g e n :  KindesmiBhand lung  und  Vernachli issigung.  S. 922- - i002 .  

Die Dunkelziffer ist nach wie vor ziemlich hoch. Die Opfer sind h~ufig Kinder der ersten 
Lebensjahre. MiBhandlungen kommen sowohl im asozialen Milieu als auch in geordneten Fa- 
milienverhEltnissen vor. Kindliche Verhaltenss~6rungen begiinstigen die MiBhandlung. Dazu 
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gehSren Trotzreaktionen, Unsauberkeit, Eilmiissen; ausl6sende Momente sind nieht selten 
Spannungen in der Familie, Streitigkeiten sowie der Alkohol. Zur Ausf/ihrung der MiBhand- 
lungen werden die bereits bekannten Angaben gemacht. Folgen kSnnen eerebrale St6rungen 
sein, aber auch bemerkenswerte Skeletver~nderungen. MiBhandlungen sind Gewohnheitstaten. 
Deshalb h~lt Verf. die Meldung fiir erforderlich, die aueh naeh deutschem Reeht als ,,hSher- 
wertiges Interesse" durchaus m6glich ist. Verf. beffirwortet eine zentrale Registrierung, wie sie 
mehrere Staaten der USA eingeffihrt haben, um die Beurteilung der Mii]handlungsfolgen zu 
verbessern. Trube-Beeker (Di~sseldoff) 

�9 Familie lind Jugendkriminali t i i t .  Bd. 1: Her iber t  Rot tenecker :  S t ruk turwande l  der 
Famflie im industr iel len Zeital ter  u n d  Jugenddel inquenz.  - -  Gottff ied Feger:  Die 
unvollst~ndige Famil ie  und  ihr Einflu• auf die Jugendkr imina l i t~ t .  (Kriminologie. 
Hrsg. yon  Th. W/ir~enberger. Nr. 2.) S tu t tga r t  : Fe rd inand  Enke  1969. X I I ,  S. 1- -104 ; 
S. 105--244;  DM 34.-- .  

Beide Arbeiten stfitzen sich auf das vorliegende Schriittum, dessen Verzeiehnis 20 Seiten 
umfaBt. Beide Verff. weisen darauf bin, dab man sieh in den Untersuchungsmethoden nieht 
einig ist und dab jede Statistik die grofle Dunkelziffer der nicht bekannt gewordenen Detikte 
nieht berfieksiehtigen kalm. l~ottenecker beschreibt die Familie vor der Industra]isierung als 
GroBfamilie unter Aufsicht des Famflienvaters; die Ehefrau ging im Hauswesen auf, die Kontakte 
zu den Verwandten waren lebhaft; oft leitete der Familienvorstand eine Landwirtsehaft oder 
einen Handwerksbetrieb; die Kinder muBten, soweit es in ihren Kriiften stand, mitarbeiten, 
auch die Lehrlinge und mitunter auch die sonstigen Gehilfen gingen mehr oder weniger in der 
GroBfamilie auf. Nach der Industrialisierung wurde die Kinderzahl geringer, die Frau arbeitet 
nicht selten ebenfalls, die Kinder werden Ifir einen lohnenden Beruf ausgebildet, der Kontakt zu 
den Eltern wird dadurch geringer; as finder eine ,,Desorganisation" der Familie start; die S6hne 
geraten bei fehlendem Famflienznsammenhang in ,,jugendliche Subkulturen", die bei schlechter 
Vater-Sohn-Beziehung gelegeutlich Anlafl zur Jngenddelinquenz sein m6gen; zu einer wissen- 
schaftlich einwandfrei begrfindeten Beweisffihrung reicht nach Meinung yon Veff. das vor- 
liegende Material bei Anwendung yon Kritik nicht aus. - -  Feger bringt u.a. eine Statistik des 
Forscherehepaares Glueek, die sieh auf die Erforschung der FamilienverhEltnisse yon 500 In- 
sassen yon Besserungsaustalten stfitzt. Beispiel: Bei gutem VerhEltnis der Eltern zueinander 
waren 37 % der Untersuchten delinquent und 65 % niehtdelinquent; bei Feindseligkeiten seitens 
des Vaters waren der 60 % der Probanden delinquent uud 19 % nicht delinquent. Untersucht sind 
ferner die Auswirkungen yon Scheidungen, des frfihen Todes eines Elternteiles, der Adoption 
und vieles anderes. Verf. h~lt das vorliegende Material nieht ffir so einwandfrei und kritikfest, 
dab allgemein gfiltige SchluBfolgerungen m6glich s i n d . -  Wer auf dem Gebiet der Kriminologie 
arbeitet, wird yon den kritisehen Bemerkungen von Verff. fiber die im Schrifttum geschilderten 
Methoden Kenntnis nehmen mfissen. B. Mueller (Heidelberg) 

�9 Klaus-Jf i rgen Miirs: Das Freizeitproblem im deutschen Erwaehsenenstrafvollzug. 
(Beitr. z. Strafvollzugswiss. Hrsg. yon  Thomas Wtir tenberger  u. Heinz M/iller-Dietz. 
H. 3.) S tu t tga r t :  Fe rd inand  Enke  1969. VI,  171 S. DM 27.- - .  

Die Strafvollzugskunde scheint sieh unter der Ffihrung von Th. Wfirtenberger (Freiburg) 
mehr und mehr zn einem Sondergebiet der Kriminologie zu entwickeln; dies ist zu begriii]en; 
delm ein sinnvoUer Strafvollzug ist eine der Voraussetzungen ffir das Gelingen einer Resozialisie- 
rung. Veff. sttitzt seine Ausffihrungen auf die sorgfgltig stndierte und zitierte Literatur des 
In- und Auslandes und auf eine Fragebogenaktion. Nach dem fiblichen Tagesablanf (Werktag) 
in den Haftanstalten dauert die Freizeit yon 18--22 Uhr, der obligatorische Unterricht dutch den 
Oberlehrcr wird als Arbeitszeit gewer~et. Eine sinnvolle Freizeitgestaltung wiirde den HEftling 
insbesondere auch vor Vereinsamung und AbschlieBung yon der AuBenwelt schfitzen; besonders 
zu empfehlen ist daher Gruppenarbeit. In Frage kommen und sind teilweise auch in Deutschland 
eingeffihrt: ErgEnznng des Schulnnterrichts (z.B. Fremdspraehen), Fernkurse, Kurzsehrift und 
Gebrauch der Schreibmaschine, Disknssionen fiber die Bficher, die zur Lektfire herausgegeben 
werden, Mnsik, Sport, Laienspiel (Aufffihrungen yon Bfihuenstfieken u. U. aueh unter Betefli- 
gung yon Frauen). Die Regelnng im einzelnen soll durch gewEhlte Freizeitausschfisse unter Mit- 
wirkung des Anstalts- und Freizeitleiters erfolgen, deren Statuten f fir die Haftanstalt Butzbach 
im Worflaut zitiert werden. - -  Jeder der mit dem Strafvollzug oder mit Betreuung yon ent- 
lassenen H~ftlingen zu tun hat, wird durch die Lektfire dieser Monographie Anregungen erhalten. 

B. Mueller (Heidelberg) 
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�9 Pau l  Koch: Gefangenenarbeit und Resozial is ierung.  (Beitr .  z. StraHvollzugswiss. 
Hrsg.  yon  Thomas  Wfi r tenberger  u. Heinz  Mfiller-Dietz.  H.  4.) S t u t t g a r t :  F e r d i n a n d  
Enke  1969. 159 S. DM 25 . - - .  

Die sorg~ltige und aufschluBreiehe Monographie stiitzt sieh auf ein sehr sorgf~Lltiges Literatur- 
studium (das Literaturverzeiehnis umfaBt 12 Seiten) und auf eine Fragenbogenaktion: Ange- 
schrieben wurden 53 Haftanstalten in der Bundesrepublik. Die Beantwortung der Fragen maehte 
mitunter Sehwierigkeiten, sie wrden manchmal aueh unrichtig verstanden. Im ganzen waren 
aber die Ergebnisse brauehbar. Ca. 80% aller einsitzenden tI~ftlinge arbeiteten; nach den be- 
stehenden gesetzliehen Bestimmungen miissen bzw. kSnnen sie zur Arbeit verpfliehtet werden 
(w167 15, 16 StGB). Y[anehmal ist die Haftanstalt der Unternehmer, manchmal beseh~ftigen private 
Unternehmer die H~fflinge, mittmter gesehieht die Besch~ftigung auch in landwirtschaftlichen 
Betrieben. Die Arbeitsbelohnung ist recht niedrig, sie betr~gt 20.--30.--DM monatlich. Der 
miiBig herumsitzende H~ftling schl~ft meist schleeht; dies hSrt auf, wenn er zu kSrperlicher 
Arbeit eingesetzt ist. Als Arbeit reehnet ~uch die Hausarbeit im Gef~ngnis, also die der sog. 
Kalfaktoren oder Sch~nzer. Geistesarbeiter werden h~nfig in der Biieherei oder als sog. Hilfs- 
schreiber eingesetzt. Mancher H~ftling fiihlt sich gehoben, wenn er auf seine Arbeitsleistung 
blickt, andere sind unwillig; es gibt innerhalb der Haftanstalten auch gewisse Organisationen, 
die die Beobachtung der StrMvollzugsbeamten vornehmen und ihre Fehler notierem In anderen 
F~]len besteht auch ein gules Verh~ltnis zwisehen Strafvollzugsbeamten und denjenigen H~ft- 
lingen, die Arbeit leisten. Die Monographie sehlieBt mit einer thesenartigen Schluflbetrachtung, 
der folgendes entnommen sei: Die Arbeit der H~ftlinge ist als Resozialisierungsfaktor anzusehen 
und nicht etwa als Strafiibel oder Mittel zur ttaftkostensenkung. Es kommt nicht dar~uf an, 
dab der H~ftling ein ,,guter" Gefangener wird, sondern dab er nach der Entlassung auch weiter 
arbeitet. Das Arbeitsbelohnungssystem sollte elastischer geregelt werden. Bei Geistesarbeitern ist 
die Resozialisierung sehwieriger, weil sie schwer einen geeigneten Arbeitsplatz erhalten und die 
Umgebung itmen die vorangegangene Haft mitunter vorh~lt. Verf. setzt sich ffir den halboffenen 
Strafvollzug ein, der H~iftling soll aul3erhalb der Anstalt gegen Entgeld arbeiten, muff aber nach 
der Arbeit in die Anstalt zuriiekkehren. Der Strafvollzugsbeamte, der Jurist, der mit dem Straf- 
vollzug zu tun hat, der hauptamtliehe und nebenamtliche Haftanstaltsarzt, der Geistliehe, der 
Geriehtspsychiater und der Gerichtsmediziner, der tI~ftlinge exploriert, der Kriminologe und 
Soziologe, der sich mit einschl~gigen Verh~ltnissen besch~ftigt, sowie der Bew~hrungshelfer wird 
durch Lektfire dieser gut gelungenen Monographie Anregungen erhalten. B. Mueller 

S tP0  w167 80, 81c; StGB w 236 (Untersuchungsverwcigerung eines Zcugen) .  Die Weige-  
rung des Zeugen, sich einer Un te r suehung  zum Zweck der  Priffung seiner Glaub-  
wfirdigkei t  zu unterz iehen,  schliel3t die Zuziehung des Sachversti~ndigen zur  Ver- 
nehmung  des Zeugen in der  H a u p t v e r h a n d l u n g  n ich t  aus. [BGH,  Ur t .  v. 13. V. 1969 - 
2 S t R  616/68 (LG Koblenz) . ]  Neue  jur .  Wschr .  22, 1582--1583 (1969). 

StGB w167 26 Abs. 1, 42c (Voraussetzungen der bedingten Ent lassung aus der Strafhaf t  
t rotz Unte rbr ingungsanordnung) .  Beding te  En~lassung aus der  S t ra fha f t  gem. w 26 
Abs.  1 S t G B  is t  auch  d a n n  mSglich,  wenn gegen den Verur te i l t en  neben  der  Fre ihei ts -  
s t rafe  auf  Un te rb r i ngung  in einer Tr inke rhe i l ans ta l t  oder  einer En tz i ehungsans t a l t  
gem. w 42c S t G B  e r k a n n t  i s t  und  im Z e i t p n n k t  der  En t sche idung  fiber die bed ingte  
En t l a s sung  die Vorausse tzungen  Hfir die Durchff ihrung der  Mal3regel noch gegeben 
sind, der  Verur te i l te  also im Anschlul3 an  die bed ing te  En t l a s sung  aus  der  S t ra fha f t  in 
eine Tr inkenhei l -  oder  En t z i ehungsans t a l t  zu fibefffihren ist.  [OLG Dfisseldoff, 
Beschl.  v. 8. IV.  1969 - -  W s  137/69.] Neue jur .  Wschr .  22, 1585--1586 (1969). 

F r aneo  Bernocehi :  L 'uomo errat ico.  (De rLands t r e i che r . )  Qua& Crim. clin. 11, 
15- -42  (1969). 

Verf. befaBt sich erneut mit der seit einiger Zeit vernachl~ssigten Frage tier Landstreicher. 
Nach einem kurzen geschichtlichen Riickgriff, verweilt er sich beim Begriff der Landstreicher im 
allgemeinen. SchlieBlich analysiert er die verschiedenen Typen derjenigen Individuen, die in der 
Vergangeheit zu der Schar der Landstreicher gez/ihlt wurden. - -  Verf. ist der Ansicht, daI3 unter 
allen sog. Landstreichern diejenigen Vagabunden untersehieden werden miissen, die dadurch 
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gekennzeiehnet sind, dab sie den unwiderstehlichen Drang in sieh spiiren, immer wieder ihren 
Aufenthaltsort zu wechseln. Er nennt diesen Typ den ,,vagabundierenden Menschen". - -  Ferner 
berichtet er fiber die Untersuchungsergebnisse einer Gruppe yon 88 Personen, wodurch es ibm 
m6glich war, die Figur des vagabundierenden Mensehen festzulegen und ihn typologisch einzu- 
teilen. - -  Er endet mit Beobachtungen psychologischer Art, nach denen in der Pershnlichkeit des 
vagabundierenden Menschen die Merkmale des nicht reifen Jugendlichen vorhanden sind, in 
dem die seinem Alter entsprechende psychologische Transformation noch nicht beendet ist. 

Zusammenfassung 

Emilio Federico Pablo Bonnet:  IIomieidio seguido de ineineraci6n criminal  de cad~ve- 
res de menores o adultos; consideraeiones m6dieo-legales. (Thtung und  kriminelle Ver- 
b rennung  der Leichen Erwachsener  oder Minderj~hriger;  gerichts~rztliche Betrach- 
tungen.)  [Inst.  Med. Leg., Fac. Med., Buenos Aires.] Zacchia 43, 435--478 (1968). 

Schilderung yon argentinischen F~llen seit 1930, einer davon aufgrund eigener Beobaehtung: 
T6tung des Opfers durch stumpfe Gewalt, Zerstfickelung der Leiehe und Verbrennung mit Holz 
und Benzin bis auf den verkohlten P~est eines Torsos, dessen Untersuchung und Identifizierung 
anhand odontologischer und orthop~discher Details n~her beschrieben werden. Es folgt eine 
Zusammenstellung verschiedener Tabellen vorwiegend osteologischer Merkmale zur Diagnose 
yon Gesehleeht und Lebensalter nach englischen, franzhsischen und italienischen Literatur- 
arbeiten. Berg (Ghttingen) 

F. J.  IIolzer: Zur  Aufkl~irung fingierter Uberf~lle. [Inst.  Gerichtl. Med., Univ. ,  Inns-  
bruck.]  Arch. Kriminol .  60, 1 - -6  u. 96--105 (1969). 

Acht interessante und wichtige F~tlle mit guten Abbildungen. Beispiele: Ein Anzeiger be- 
hauptet, er habe bei einer Begegnung eine Ohrfeige erhalten; an der rechten Wange zwei runde 
r6tliche Fleckchen, die nicht gut yon einer Ohrfeige herrfihren konnten; die T~usehung wurde 
zugegeben. - -  Der Anzeiger behauptete, ein T~ter hube ihm Geld fortgenommen, ihn nach Nieder- 
schlagen mit dem fortgenommenen Hosentr~ger gedrosselt und ihn dunn uufgeh~ngt; er sei yon 
dem sofort hinzugekommenen Vater gerettet worden. Keine Strangmurke, keine Drosselmarke, 
an der linken Wunge eine Kratzspur, die wahrscheinlieh veto Zweige einer Stuude herstammte, 
an deren Ast sich Blut naehweisen lieB, Kratzspuren an der linken Hand, die der Betreffende sich 
vor dem Gest~ndnis selbst beigebracht hatte. Er hatte Geld unterschlagen und wollte dies ver- 
sch]eiern, er hatte von Ruubfiberf~llen gelesen und wollte daher einen solehen vort~usehen. - -  
Ein M~dehen, dus ihrer Mutter bhse war, behauptete, es sei im Wald yon einem Mann iiberfullen 
worden, im Verlauf des Kumpfes babe er ihr zwei Halsschnitte beigebracht. Der T~ter wurde 
bezeichnet, er war vorbestraft, frfiher hatten zu ihm Beziehungen bestanden. Zwei glatte Schnitte 
an beiden Seiten des ttalses dieht unter dem Unterkiefer, keinerlei Kampfspuren an der Verletzten 
und dem angebliehen T~ter, keine KleiderzerreiBungen. Die Angaben der Verletzten muBten Ms 
unglaubwi~rdig bezeiehnet werden, ein Instrument, mit dem sie sich die Halssehnitte beibringen 
konnte, hatte sie bei sieh gehabt. Exakte Literaturangaben. Die Arbeit wurde Ref. zum 70. Ge- 
burtstage gewidmet. B Mueller (Heidelberg) 

Herber t  Kosyra:  Der Doppelmhrder Adolf Miiller. Arch. Kriminol .  143 61---66 (1969). 
Es wird fiber einen 45j~hrigen Mann beriehtet, der seine Ehefrau und den 15j~tu'igen Sohn 

thtete, du er eine andere Frau heiraten wollte. Die Eehefrau wfirgte er an einem FluBufer bis zur 
BewuBtlosigkeit und waft die Bewul3tlose in den FluB. Den Sohn warf er am anderen Tag yon 
einer Brfieke in einen Flu]. Es wird gesehfidert, wie der sich zun~ehst unwissend stellende T~ter 
ein Gest~ndnis ablegt. Ein graphologisches Gutachten fiber den T~iter, ohne Kenntnis derPerson 
ubgegeben, wird angeffihrt. Zum Schlul~ wird eine Pressestimme fiber den M6rder und die Sehwur- 
geriehtsverhandlung, in der dieser zu zweimul lebensl~nglichem Zuehthuus verurteilt wurde, 
zitiert. Michaelis (Jena) 

W. T. Itaesler:  Einzel- und Gruppenpsyehotherapie im Strafvollzug. [7. In t .  Kongr.  
Psychother. ,  Wiesbaden,  2 1 - - 2 6 .  VI I I .  1967.] Z. Psychother.  reed. Psychol. 19, 
11--17 (1969) 

Zun~chst wird auf die psyehotherapeutischen Behandlungsm6glichkeiten eingegungen, die 
sich im Stru~vollzug der Schweiz bieten. Die Unterschiede zwisehen psychotherapeutiseher 
Einzel- und Gruppeatherapie werden herausgestellt und unhand yon zwei Beispielen fiber Effolge 
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durch Einzeltherapie berichtet. Aus org~nisatorischen und spezifisehen Bedingungen der psycho- 
therapeutisehen Arbeit im Strafvollzug ist die Gruppentherapie vorzuziehen. Die wi~hrend der 
Gruppenarbeit besprochenen Probleme werden eingehend gesehildert und in ihrer Wertigkeit 
beurteilt. Eine abschlieBende Erfolgsbeurteilung der durchgeffihrten Therapie ist noch nicht 
mSglich, immerhin ist die Rficlcfallquote der behandelten Entlassenen auf 16% gesunken. 

Schwinger (Bonn) 

Sol Kugelmass ,  I s rae l  Lieblich, A k i v a  Ben-Ishai ,  A b r a h a m  Opatowski and  Maier  
Kap lan :  Exper imen ta l  evaluat ion of galvanic  skin response and blood pressure change 
indices during cr iminal  in terrogat ion.  (Exper imente l le  Un te r suchungen  fiber Ver- 
~nderungen des hau tga lvan i schen  Reflexes und  des B lu td ruckes  bei  kr iminalpol izei -  
l iehem Verh6r).  J .  crim. Law. Pol.  Sei. 59, 632--635 (1968). 

Kritisehe Auseinandersetzung mit der Anwendbarkeit des ,,Liigendetektors" bei polizei- 
lichen Verh6ren. Unter anderem wird auf die rechtlichen Schwierigkeiten hingewiesen und dabei 
betont, daI] die in der Literatur angegebenen Ergebnisse entspreehender Untersuchungen mit 
dem ,,Lfigendetektor" nur yon geringem Wert seien, da die realen Bedingungen des polizeilichen 
VerhSres im Versueh nich~ reproduziert werden kSnnten. Bei 62 Verd~chtigen wurden Blutdruck 
und hautgalvanischer Reflex w/ihrend der polizeilichen Vernehmung abgeleitet. Keinem der 
Untersuchten war bekannt, dab mit der Befragung wissenschaftliehe Erhebungen verbunden 
waren. Unter diesen Bedingungen wurde der Verdiichtige aufgefordert, aus 6 Karten eine zu 
wi~hlen und sich die darauf verzeichnete Zahl einzupr~gen. S~mtliche Fragen naeh der auf der 
gezogenen Karte angegebenen Zahl muBten verneint werden. Um Zuf~llsreaktionen beim haut- 
galvanischen Reflex auszuschalten, wurde jede Karte zweimal vorgelegt. Die Messung des hauV 
galvanisehen Reflexes ergab 35 Treffer und 27 Fehlanzeigen. Die Aufzeichnung des Blutdrueks 
ergab 28 Treffer und 31 Fehlanzeigen. Die Anwendbarkeit derartiger 1Viethoden wird yon den 
Verff. nicht grundsi~tzlich ffir unbrauchbar gehalten, sie weisen aber auf die individuellen psycho- 
physiologischen Reaktionsmuster hin, die n~ch ihrer Auffassung eine gezielte Anwendung der 
Methodik erfordern. Peters (Kiel) 

Sadao  Hirose:  Mental ly  abnormal  offenders and psychosnrgery.  (Neurochirurgisehe 
Eingriffe  bei  psychisch a b n o r m e n  Tgtern.)  [Dept .  of Neuropsych ia t ry ,  N ippon  Med. 
Coi l ,  Tokyo . ]  Ac t a  Crim Med. leg. jap .  34, 186--195 mi t  engl. Zus.fass. (1968) [ Japa -  
niseh].  

Bericht fiber den Erfolg neurochirurgischer Beh~ndlungsmaBnahmen bei 60 psycschhi 
abnormen Tgtern (52 mgnnliche, 8 weibliche), die in der Zeit yon 1948--1963 durchgeffihrt 
worden waren. Dabei gelangten verschiedene Operationsmethoden zur Anwendung. Von den 
60 Patien~en konnten in einem Zeitraum yon 5--20 Jahren nach der Operation 12 ~us der Unter- 
bringung entlassen werden und verhielten sich unauffiitlig. Bei Patienten, die Mord- bzw. Tot- 
schlagsdelikte und ICriegsverbrechen begangen hatten, win'den durch die Behandlung wesentliche 
Besserungen erzielt. Alle untersuchten MSrder wiesen Schizophreniesymptome auf. Der Erfolg 
der neurochirurgisehen Behandlung wh'd in 3 Fi~llen eingehend dargestellt. Einzelne Verhaltens- 
weisen und PersSnliehkeitsstrukturen wie Unselbstandigkeit, Gefiihlsarmut, Sfichte und l~eigung 
zu Eigentumsdelikten blieben dureh die OperationsmaBnahmen weitgehend unbeeinfluBt. 

Peters (Kiel) 

Kunstfehler ,  ~ rz te reeh t ,  medizinisch wichtige Gesetzgebung und Reehtsprechung 

H . - J .  Steinke:  Radia l i s l i ihmungen infolge falseher In jek t ions teehnik  - -  neurochi rur -  
gisehe und jur is t ische Problemat ik .  [Neurochh' .  Kl in . ,  S ts  K l in ikum,  Ber l in-Buch. ]  
Dtsch.  Gesundh.-Wes.  24, 1110--1114 (1969). 

Kasuistische Mitteilung neurochirurgisch behandelter Fi~lle yon ,,Spritzenl~hmung" des 
N. radialis. Ausffihrliche rechtliche Wfirdigung. Bei jeder intramuskul~ren und fehlerhaften, well 
zu steilen subcutanen Injektion am Oberarm ist der N. radialis gef~Lhrdet, am st~rksten in der 
Mitre des Oberarms. Generell: nicht mehr Ms 2 ml 61iger oder 5 ml w~Briger LSsung am gleichen 
Ort. Einteilung der Sch~,digung des N. radialis in drei Schweregrade (nach Perret) ; daneben ist die 
friihzeitige Behandlung, evtl. baldige Neurolyse, fiir die Prognose entscheidend. Die juristische 


