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8eitdenl das eigenhiindige Testament  dureh dam BGB. als ordent- 
liehe Testament,~form im ga.~zcn Deutsehen Reich eingefiihr~ wurde, 
ist es sehnell zur beliebtesten und gebr:&lehliehsten Form der letzt- 
willigen Verfiigungen geworden. 

Hierzu triigt neben der Einfaehheit seiner Erriehtung gegeniiber 
dem riehterliehen oder notariellen Testament  besonders tler Umstand 
hei, dal3 das eigenhiindige Testament  die einzige M6gliehkeit bietet, 
den letzten Willen ohne Vorwissen anderer zu bekunden. 

Es bestehen keine bindenden gesetzlichen Vorsehriften fiber die 
Aufbewahrung ties eigenhiindigen Testaments;  lediglieh auf Verlangen 
ties Erblassers mu6 es in amtliehe Verwahrung genommen werden. 
Dies Verlangen wird aber nieht immer gestellt. Es besteht somit unter 
nn(lerem die Gefahr, dab vorhandene eehte Testamente verfiilseht 
~)der dal~ eehte beseitigt und falsehe untergesehoben werden. 

Deshalb ist es psyehologiseh versti~ndlich, dab yon den gesetzliehen 
Erben, die dureh die Erriehtung eines eigenhiindigen Testamentes 
yon der Erbfolge ansgesehlossen worden sind oder sieh benaehteiligt 
fiihlen, hgufig Klage auf ~Niehtigkeit des betreffenden Testamentes 
erhoben wird mit der Behauptung, dab es sieh um eine F~ilsehung 
seitens der dureh das Testament  begtinstigten Partei  handle. Er- 
fahrungsgemiif~ wird dieser Einwand jedoeh in der weitaus iiberwiegen- 
den Zahl der F:alle zu Unreeht erhoben; denn der Gesetzgeber hat  
Fiilsehungen yon sog. holographischm~ Testamenten in wirksamer 
Weise dadureh vorgebeugt., dab z. B. maschinensehriftliehe Testamente 
lediglieh mit  eigenhiindiger Unterschrift  des Erblassers unzul~issig 
sind und vSllig eigenhgndige Niedersehrift dutch den Erblasser ge- 
fordert wird. 



380 G. Buhtz: Die Bedeutung pathologischer 

Schneickert hebt hervor, dab das holographische Testament der 
einzige Fall ist, bei dem das Gesetz ttandschriftidentit~t bezfiglich des 
Inhaltes und der Unterzeichnung der Erkliirung verlangt. 

Trotzdem kommen nicht selten Ver/dlschungen yon echten Testa- 
menten vor. 

Weingart berichtet fiber einen einsehl~gigen Fall: In einem Testament war 
bei dem Satze: ,,Der Universalerbe soll dem X. mein Haus oder 30000 M. als Legat 
geben", das Wort ,,oder" in ,,und" abge~ndert worden. 

Nach Georg Meyer hatte ein ~lterer Herr seine Wirtschafterin in einem Testa- 
ment aus dem Jahre 1902 gut bedaeht. Da sich die Beziehungen wesentlieh ab- 
kfihlten, errichtete er spacer ein Testament, in dem die Wirtschafterin nicht viel 
erhielt. Da das erste nicht vernichtet worden war, wurde die Jahreszahl yon der 
Wirtschafterin dutch Rasur beseitigt und abge~ndert, um vorzut~uschen, daft 
es zuletzt niedergesehrieben war. 

Andererseits kSnnen Entwiir]e yon Testamenten, denen Ort, Datum 
und Unterschrift fehlen, dureh Ergiinzung gefiilscht werden. 

08born (deutsch yon Schneickert) erw~hnt, dab ein Reehtsanspruch auf eine 
VermSgensmasse von der Echthei~ zweier Untersehriften abhangig war, die sich 
unter einem Testament und einem Testamentsnachtrag fanden. Es fiel auf, dai} 
sich beide Untersehriften genau deckten. Bei der Untersuchung ergab sich, daI3 
sie mit Hilfe eines Faksimi[e-Gummistempels hergestellt und nachgebessert waren. 

|.Ve~tzel hat nach Aufhellung durch VaselinSl und Photographie in durch- 
fallendem Lieht das Strichgeftige einer strittigen Testamentsansehrift bloflgelegt 
und hierdurch die zeichnerisch hergestellte Falschung bewiesen. 

Nach Vorkastner erkl~rt sich die Seltenheit der f~lschlichen An- 
fertigung 9anzer holographischer Testamente ohne weiteres aus ihrer 
grol3en Schwierigkeit; der F~ilscher muI3 n~mlich nieht nur seine eigene 
Schrift verstellen, sondern darfiber hinaus bestimmte ffemde, ganz 
andersartige Bewegungsformen, n~mlich die des angeblichen Erblassers, 
annehmen und festhalten; denn bei den beteiligten Personen, die die 
Schrift des Testators in der Regel gut kennen, darf von vornherein 
kein Verdacht auf Ffilschung erregt werden; man mu[3 vie]mehr den 
Eindruck erweeken, als ob das Testament tats~ichlieh yon dem Erb- 
lasser geschrieben ist. 

Andererseits soll nach Schneickert mit dem Wagnis der Schrift- 
nachahmung bei Testamentsf~ilschungen h~iufiger gerechnet werden als 
bei einfacheren Denunziationen mit fingierter oder gef~lschter Namens- 
unterschrift, weft dort GrSBeres auf dem Spiele steht. Tatsiichlieh 
sind in der Literatur nur wenige Fiille von ~uBerst geschickt ge- 
fertigten Nachahmungen beschrieben. In diesen Fiillen muBte der 
Fiilscher fiber zahlreiche echte Vorlagen des angeblichen Erblassers 
vefffigen. In einem Falle yon Osborn hatte der F~lscher einen echten 
Brief in Besitz ; danach stellte er ein Testament her, in dem er zum Erben 
eingesetzt war und ,,zehntausend Dollar und das Besitztum in Frank- 
reich" erhalten sollte. Die Sehriftstfieke, die als Vergleichungsproben 
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zum Beweis der Eehthe i t  des Tes taments  d ienen sollten, fertigte er 
durch Pausen  yon  dem gleiehen Briefe an. Die F~ilschung wurde unter  
anderem dadurch  e rkannt ,  dag sich Schriftteile im Tes t amen t  und  den 
uagebliehen Vergleiehungsproben vol lkommen deckten,  was naeh viel- 
f~ltigen Er fahrungen  nu r  be |  P~usf~ilsehungen der Fa l l  |st .  Besonders 
rgffinierte triilseher gehen so vor, dag sic d~s ~us echten Sehrif t tei len 
zusammengesetzte  Fab r ika t  hthographieren ode r  photogr~phieren u n d  
i ibermalen.  

Ubcr eine einzigartige Fglschung dieser Art, den beriihmten Fall ,,Boussini~res" 
bcrichtet Bertil.lo~ (tibersetzt yon Schneic1"ert). Das gefglschte Testament war 
ursprimglich auf ein Gutachten yon Gobert, dem Schriftsachverst~ndigen der Banque 
de France, hin gericht[ich anerkannt worden. Ein Lithograph, ein Zeichner und 
ein Nota.r hatten sieh zur F~Ischung zusammengetan. Der Text des Testamentes 
wurde vom Notar des Verstorbenen in juristiseh vol[endeter Weise abgefaBt; dabei 
war die altmodisehe Ausdrueksweisc des Verstorbenen psyehologiseh and sti- 
listiseh ausgezeiehnet naeh~eahmt worden. Mitte|s Durehpauseu~ yon W6rtern 
und Worttei|em die zunfichst mit .c_,roger (;enaui~keit. und Geduld zusammen- 
~esetzt worden ~varen. wurde dann ein Ent.wurf dureh den Zeichner hergestellt.. 
Hierhei beuutzte man den umfangreiehen Briefweehsel, der sieh im Nachlag des 
Versterbenen de la Roussinibres ~efunden hatte, als Vorlage. LTm die infol~e 
der Verbcssertmgen und (':berschreibmtgen offenkundi~en Ffilsehermcrknmle 
zu beseiti~en und ein', fl/issige Schrift vorzut~tnsehen, wurde die sorgfiiltig nach- 
gepr(ifte Pausfii[sehung auf eine Lithographieplatte (ibertragen. Die Sehrift- 
zeiehen des mittels unterkohlesauren Bleioxydes /ebleichten lithographisehen 
Abzu~es wurden sehlieI~lieh yon einem Litho~'raphen noch eimua| mit Sehreib- 
tinte tihermalt. Mehrere Jahre ~alt das Testament als eeht, bis es infol.ue eines Strei- 
tes unter den Betei[igten zur Anzei~e kam.. .Nur der Notar wurde zu Zwan/sarbeit 
verurtei|t, der Lithograph wugte sieh der geriehthehen VerfoIgun/ zu entziehen, 
wiihrend der Zeichner. der be| der eigentIiehen False|hint die Hauptrolle spielte, 
dank der Bercdsamkeit des Verteidigers Deme~tge freigesproehen wurde: er .~tarb 
einige Monate spgter im Eiend. Abet die Erinnerung an sein Werk iiberlebte ihn. 
[)as ~ef~ilsehte Testament |st zuriiekgel)lie|)en und wird noeh [an~e fortbestehen 
ai~ SchlachtpDrd. das jeder Verteidiger in einem ~'~lseherprozeg fiir sein SehiuB- 
plaidoyer in Reserve h~tlt.'" 

Derartig raffinierte F~ilsehungen diirf ten nur  reeht selten sein. 
Hfiufiger l inden  sieh freih~ndig naehgeahmte  oder ehlfaeh gepauste 
FalschmNen.  zu denen  eehte Tes tamente  benu tz t  worden sind, die 
naehher vendeh te t  werden. Meyers Erfahrungen  gehen dahin,  (lag 
solehe Falsehungen im Mlgemeinen |eidlieh gelingem Eiuige W6rter  
oder Buehstaben,  zu denen keine Vorbilder vorh~nden waren, fallen 
dam~ allerdings me |s t  aus dem l~ahmen der eehte~ Sehrif t formen 
heraus. Das Bestreben des F~ilsehers, das Vorbild m6gliehst genau zu 
treffe~t, hat  neben  einer a f fektbe tonten  Aufmerksamkei t  aueh eine 
sehr gerh~ge Sehreibgeschwindigkeit  zur Folge. Hierdureh wird die 
H a n d  in eiue starre l?orm gezwg.ngt; es euts tehen feine Unsieherhei ten  
und  Zit terbewegungen,  die dgnn  als sog. Fiilscher,~eiche~ zu bewerten 
sind. Diese lasseD sieh nach  Vorlcastner gr6gtenteils  psyehologiseh auf 
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den  Genera lnenner  br ingen,  daI~ n ieh t  sorglos, wie gew6hnlieh,  ge- 
schrieben wird.  

Pa thologiseh  bedingte  Schr i f tve randerungen ,  wie Tremor  und Ata  xie, 
werden gelegent l ich yon Laien und psych ia t r i sch  n ich tvers ie r t en  
Sehr i f t sachvers tand igen  mi t  der~r t igen  F~lscherzeiehen verwechsel t ,  
lind zwar  speziel l  auch bei  der  Unte r suehung  yon Testamenten, wie 
die nachfolgende,  yon Meyer s t ammende  Mit te i lung beweis t :  

Ein ~ngefochtenes Testament war yon einem Sachverstandigen als gefiilscht 
bezeichnet worden. Zwar stimme die Schrfft bez. der moisten allgemeinen Schrift. 
merkmale und der speziellen Buchstabenformen mit der Schrift des Erblassers 
iiberein; aber die starke Unsicherheit der Strichfiihrung im strittigen Testament, 
die sich in der Sehrift des Verstorbenen sonst (d. h. vor uad naeh der fraglichen 
Zeit!) nicht finde, rechtfertige den SchluB, dab das Testament nach echten Vor- 
lagen, vielleicht sogar nach einem beseitigten echten Testament mit ghnlichem 
Wortlaut durchgepaust sei. Aus den Akten ergab sich, dab der Erblasser ein 
starker Gewohltheitstrlnker gewesen war und dab er an dem Tage, auf dell das 
Testament datiert war, infolge einerMagenverstimmung, die ihn an das Bert fesselte, 
keinen Alkohol zu sich nehmen konnte. Es war also, besonders vom medizinlschen 
Standpunkt aus, das N~chstliegende, die ziemlich natiirlieh aussehenden klein- 
welIigen Zitterformen der Buchstaben auf Abstinenzerscheinungen zuriick- 
zufiihren, zumal sich aus den Akten ergab, dal3 ein unbeteiligter Zeuge gesehea 
hatte, wie der Erblasser am fraglichen Tage im Bett ein Schriftsttick abgefa~t 
hatte, das vielleicht das strittige Testament gewesen sein konnte. Dieses war 
dem Vorgutachter bei der oberfl~tchlichen Durchsieht der Gerichtsakten offenbar 
entgangen. 

Letztwil l ige  Verfi igungen yon Alkohol ikern  werden naeh Lage der  
Sache rech t  sel ten sein. Hi iuf iger  werden eigenh~ndige Tes tamen te  
von Schwerkranken ,  S te rbenden  odor yon a l te rsschwachen Personen 
gesehrieben.  Die n~heren Ums t~nde  bei  der  E r r i ch tung  yon Testa-  
men ten  br ingen es ferner  5fters mi t  sich, dal~ sich der  Erb lasse r  in e inem 
Z u s t a n d  yon Er regung  bef inde t ;  dieser b raueh t  an  sich durehaus  n icht  
fiber den R a h m e n  des Norma len  hinauszugehen,  zumal  das  Schreiben 
eines Tes~amentes ffir die meis ten  Mensehen ein besonders  ausdrueks-  
vol ler  A k t  is t  (Pellat). 

Bekann~lich kann  durch  alle diese Umst i inde  die Schri f t  des Erb-  
lassers gegenfiber seiner normalen  t t andsch r i f t ,  speziel l  aus fr i iherer 
Zeit ,  wei tgehende Ver~nderungen zeigen. Solche StSrungen t re ten  
nach einschlggigen, von Pellat besehr iebenen Fa l l en  n ich t  nur  bei 
Kur ren t schr i f t ,  sondorn auch bei  e iner  die  Druekschr i f t  nachahmenden  
Schreibweise auf. 

Meyer be ton t  aber  mi t  Recht ,  dab  man  beim Vorliegen yon Schreib- 
s t6rungen  n ich t  immer  sofort  an  schwere E rk ra nkunge n ,  sondern aueh 
an  Vorkommnisse  im Al l tags leben  d e n k e n  mfisse: Tr~nkenhe i t ,  einfache 
seelische Erregung,  Sehicksalsschlage,  Ermi idung ,  Ki~lte. Veff. beschrieb 
einen Fa l l  von sche inbarem Tremor ,  de r  auf  ein feines Vibr ieren  der  Schreib- 
unter lage  zurfiekzuffihren war,  das  yon e inem laufenden  Motor  ausging. 



Schriftvergnderungen fiir den Nachweis yon Testamentsfi~lschungen. 383 

Die Echtheit  yon Testamenten, die SchreibstSrungen irgendeiner 
Art zeigen, wird nicht selten yon den dadurch benachteiligten gesetz- 
lichen Erben unter Hinweis auf die Unterschiede gegeniiber der ihnen 
bekannten Schrift des Erblassers bestritten. 

Bei der Unt.ersuchung dutch einen Sachverstgndigen stellt sich 
danll heraus, da~ gerade der Nachweis von typischen SchriftstSrungen, 
die zu dem k6rperlichen oder seelischen Zustand des Erblassers zur Zeit 
der Errichtung des Test~mentes passen, ftir die Echtheit  spricht. 

In ~nderen F/~llen kaan aus dem Fehlen p a t h o l o g i s c h e r  M e r k m a l e  
in  d e m  s t r i t t i g e n  T e s t a m e n t  u n t e r  U m s t g n d e n  auf  e ine  F g l s e h u n g  ge- 
schlossen werden, falls sich solche in echten Schriftstiicken des Erb- 
lassers linden, die zu gleicher Zeit uad unter i~hMiehea Bedingungen 
e n t s t a n d e n  sind. 

So sollte z. B. ein 87jahriger ungariseher Graf kurz vor seip.em Tode ein 
'l'estatnmtt. erriehtet hnben. Dieses stellte sieh bei der Unter*uehun~ at~ .~,:efiilscht 
herau~, da die markanten, seit ,Jahrzehuten vorkommenden patha/o~i~ehen Nehrift.- 
ver~iuderun~en des Erblas.sers im Testament vollkmumen fehlten (Fiwhf~o[). 

glue iihnliehe FMsehun~ erwMmt goock: bier sollte eiue ('reisin mit sehweren 
Sehreibst6run~en, cite notorisehe Sehaapstrinkerin war, ein Testament erriehtet 
haben, das keinerle[ krankhafte Ver/inderungen au[wies. 

!l,Jlpl~5~e Papp& hielt, ein Testament for ~efSlseht: denn die dureh Mof  
phinismus und Alkoholismus I)cdingteu und itl der Schrift des Erhlassers beobach- 
teten schweren Vergtnderungen feh/ten im Testament. 

Bb,,,,e. Frle,,,,r :ler. (;rMde, KOter. Kroepelbl. Vo,'lcwst,~er und Verfasser haben 
an Hand zahlreieher Abbildun/en ein/ehend iiber p.,,yehiseh und ueurolaeiseh 
hedbw_'te Schriftst6run~en beriehtet. Auf diese Arbeiten sei nut kurz verwiesen. 

|'orlc~stl!er hebt hervor, dab Sehri/t.~tSr~ge*~ oft einen gr~+l>holo~.lis~'l~e~ <'hr 
rokte," haben. So linden sich z. B, bei gewissen Geisteskranken der Dementia- 
praecox-(;ruppe eigenarti.~e baroek und gesehmackswidri~ anmutende Verzie- 
rungen und Versehn6rkelungen. Hiiufige Unterstreiehun/en und Ausrufezeieheu 
siebt man bei (~uerulanten. fl~tte, zum Teil naehl~tssi~e und undeutliehe Sehrift- 
z{iee bei Manisehen, ldeine, :'.6gernde. drueksehwaehe bei Mel~meholikern. 

Edenwe~!er bezeiehnet eine andere Oruppe yon SehriftstSrunven als Si ,~-  
fehler. Hierzu geh6ren Versetzungen yon Buehstaben, Aus/assun~en und Vor- 
wegnahmen yon Buehstabeu. Nilben und WOrtern, die t.eils in Oedgehtnis- oder 
AufmerksamkeitsstSruu.o:en, teils in herd[Srmi~en Lgsionen ihre Ursaehe haben. 

['o,'ka,_t~,er bet.out, dab bloBe Auslassungen yon WSrtern tmr vorsiehtig 
hewertet werden diirfen, da sie erfahrun~s~em~d~ aueh hei fltiehtigeu, etwas ner- 
vSsen, hasti~en 8ehreibern iunerhalb der Oe.~undhe[t,d~reite o'ele~entlieh tmter- 
lauDu. 

W o h l  die  hi~ufigstert Ver~iuderuugen der  Seh r i f t  b e r u h e n  au f  e iner  

m a n g e l h a f t e n  R e g u l i e r u n g  und  Z u s a m m e n o r d n u n g  yon  8 e h r e i b b e w e g u n -  

g e n :  auf  sog. KoordStationsstSr~e~gen ( T r e m o r  u n d  Atax ie ) .  Man  f i n d e t  

sie hu Gre i sena l t e r .  bei  z ah l r e i chen  N e r v e n -  u a d  G e i s t e s k r a n k h e i t e n .  
zum Tel l  g e m i s e h t  m i t  S innfeh le rn ,  wie be isp ie lsweise  bei  de r  Pa ra ly se .  

W i i h r e n d  d e r a r t i g e  pa tho log i sche  M e r k m a l e  gewShn l i ch  l a u g s a m  an  

St i i rke  z u n e h m e n ,  b e o b a e h t e t  m a n  speziel l  im  Greisertalt.er im  AnsehluB 
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an eine Krankheit  einen plStzlichen Verfall der Handsehrift (3leyer). 
Dieses ist nach verschiedener Richtung fiir die Sachverstiindigen yon 
Bedeutung; denn gerade in solchen Zustiinden schnellen Verfalls werden 
in Er~.'artung des nahenden Todes reeht hiiufig letztwillige Verfiigungen 
getroffen. Da ifltere Leute in einfachen Verhfiltnissen, besonders auf 
dem Lande, erfahrungsgemii[3 meist nur noch gelegentlich Unter- 
schriften leisten, fehlt es dann in der Regel an geeignetem Vergleichungs- 
material, um die zur Zeit der Testamentserrichtung yore Erblasser 
vorhandenen Schriftst6rungen in Art und St~rke auch nur annfihernd 
beurteilen zu k6nnen. 

Pathologische Veriinderungen findet man aber auch im Verlaufe 
schwerer fieberhafter Erkrankungen, die neben k6rperlichen Schwfiche- 
zust~nden roriibergehende St6rungea des Bewul~tseins oder des Ge- 
dankenablaufes im Gefolge haben. Meyer hat einen an schwerer Nieren- 
entztindung erkrankten Patienten beobachtet, dessen Schrift ihre 
sonstige Festigkeit und Energie verloren hatte;  sie war ganz klein 
und unsicher geworden. 

Pellat hat das Testament eines Sehwerkranken untersueht, in dem 
neben der Ungleichm~$igkeit der Schriftziige und der schwankenden 
Zeilenrichtung u. a. besonders der Tremor auffiel. Er  beschreibt weiter- 
hin einen ~hnlichen Fall, in dem ein Testament yon einer aul3ergewShnlich 
geschw~ehten Greisin gefertigt worden war. 

Meyer betont mit I~eeht, dab bei derartigen Testamenten, die im 
Bett  yon Sehwerkranken geschrieben sind, eine abfallende Zeilen- 
richtung, die unter gewShnliehen Umst~nden ffir eine starke k5rper- 
liche Schw~che sprechen wiirde, sehr wohl durch ~uBere Zuf~lligkeiten 
erkl~rt werden kann. In solchen Fallen erwecken hauptsiichlich die 
Unsicherheiten der Sehrift und die Verlangsamung der Schreibgeschwin- 
digkeit beim Laien Verdacht. Der er]ahrene Sachverst~ndige wird 
indessen diese physiologisch bedingten Unsicherheiten, denen immer 
noeh eine gewisse Natfirlichkeit anhaftet, kaum mit den durch lang- 
sames Zeiehnen herbeigeffihrten Zittefformen verwechseln (Meyer), 
besonders dann, wenn sieh der F~ilscher gar nicht bemfiht, die Schrift- 
merkmale des angebliehen Erblassers nachzuahmen, sondern sich darauf 
besehr~nkt, die Sehrift nur etwas zittrig und ataktisch zu gestalten 
unter Berufung auf den Schw~chezustand des Erblassers kurz vor 
seinem Tode. Der Fiilschungsnaehweis ist nach Schneickert in solehen 
F~llen nicht besonders sehwierig, da die Zitterformen und ataktischen 
Bewegungen eines Schwerkranken und GeschwKchten doch etwas 
anders aussehen als die gekiinstelten, ohne jede Erfahrung hergestellten 
Zitterformen eines F~ilschers. 

Wenn auffiillige Ver~nderungen gegentiber der sonstigen Schrift 
des Erblassers vorliegen, die weder als pathologische Merkmale noch 
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Ms Fglseherzeichen anzusprechen sind, so muB der Sachverstfindige 
erwiigen, ob nieht etwa eine Ftihrung oder Stiitzung der Hand  des Erb- 
lassers durch eine dritte Person in Frage kommt.  

Nieht selten wied yon einem der Testamentsfiilsehung Beschuldigten 
eingewandt, es liege keine Fglschung vor, sondern der kranke oder 
schwache Erblasser habe sich bet der Niederschrift nut fremder Unter-  
sttitzung bedient. Dadurch seien die Abweichungen in der Sehrift zu 
erklgren. 

Die Frage, ob Veriinderungen der Schrift dureh Handffihrung und 
-stfitzung anzunehmen seien, spielte bet mehreren praktisehen Geriehts- 
f~llen due  Rolle. Da systematische wissenschaftliehe Arbeiten fiber die 
Vergnderung yon Handsehriften bet Mitwirkung dureh dritte Personen 
nieht vorhanden waren, nahm Verf. ferner eine Re|he you Versuchen 
vor, um (tie Sehriftver~uderungen bei Stiitzung und Ffthrung der Hand  
niiher zu untersuehen. Zu den Versuehen wurden speziel| Krauke mit 
pat, hologisehen Sehriftmerkmalen (Tremor, Ataxie, paragraphisehen 
St6rungen) herangezogen, da derartige Verfin([erungen bet dmt Sehriften 
in holographisehen Testamenten reeht hfiufig angetroffeu werden. 

Ftir (lie Praxis ergab sieh arts (|iesml Versuehen folgendes: 
Fa|l.~ eilm s der Hand des Erbiassers voriiegt, ist zu erwarten: 
a) bet Tremor: dieser finder sieh aueh im Testament,  die Sehrift- 

ziige iihneln der nattirIiehen Sehrift des Testators stark:  
b) bei _4ta.cie: sie |st im Te,,_tament erheblieh gerit~ger als bet der 

nariirliehen Handschrift des Testators:  infolgedessen erseheinen die 
Sehriftziige wesent, lieh ebemnii tiger : doeh tragen sie wesentliehe eharak- 
teristisehe Eigenti~mliehkeiten des Testators:  

c) paragraphisch,. Sti~rang#n: sind aueh bei Handstii tzung vorhanden. 
Falls eine Fiihr~mj der Hand des Testators dureh eine drigte Person 

voriiegt, wird than ztt erwarten haben: 
a) bei Tremor: dieser ist fast g~inzlieh versehwm~den: die Sehrift- 

eigenttimliehkeiten der handfiihrenden Person treten s tat t  derjenigen 
des Testators hervor;  

b) bei Ataxie: die feineren ataktisehen St6rungen fehlen; die Sehrift- 
eigentfimliehkeiten der handfiihrenden Person treten s tat t  derjenigen 
des Testators hervor; 

e) paragrapMsche Sl6ru.ngen: fehlen bet Handffihrung. 
Verf. hal le  Gelegenheit, iu 4 Geriehtsverfahren 6 Testamente zu 

begutachten, bet denen das Fehlen bzw. das Vorhandensein yon patho- 
logisehen Merkmalen ffir (lie Frage yon entseheidender Bedeutung 
war, ob es sich um echte Testamente oder um F~ilsehungen handeite. 

Diese Fglle stud so typisch und eharakteristisch, dab es sieh verlohnt, 
sie ausffihrlich zu sehildern, zutl/a.| ht tier Literatur nur sehr wenige 
einschlfigige Beobaehtungen niedergelegt sind. 
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1. F a l l  W o l b e r  (Nr.  265).  

Am 23. V. 1927 war die 53j~hrige Ehefrau Christine W. gestorben. Der 
~: i twer  Ktifermeister Jakob  W. iibergab beim Grundbuchtag  am 7. VI. 1927 ein 
eigenhi~ndiges offenes Tes tament  seiner verstorbenen Frau,  ausgestellt am 19. XI .  
1921 (Abb. 1), und erkl~trte, da[3 er dieses Testament  je tzt  erst gefunden habe. 
Er  behauptete,  das schon be[ den Akten befindliche eigenh~tndige Testament  
yore 7. XII .  1921 (Abb. 2), in dem die beiden Kinder der Erblasserin aus erster 
Ehe, Marie Salomea und Wilhelm als Erben eingesetzt sind, sei nicht  echt, sondern 
yon Marie Salomea gef~lseht. 

S t a m ~ b a  um. 

1. Ehemann WShrie Christine Wolber 2. Ehemann Wolber 
I verw. Wiihrle I 

I 

Wilhelm, verheiratet Marie Salomea, verh. 
mit Barbara W. mit 1~. Reinhardt 

I Keine Kinder I 

~ b e r  die angebiiche Ents tehung  der Testamente ergibt sieh aus den Akten 
kurz folgendes �9 

Am 19. X L  1921 besuchte Ktifermeister W. seine Ehefrau im Krankenhaus,  
der es gerade an  diesem Tage kSrperlich besonders schlecht ging. Geistige Schw~che 
soll sie jedoch weder damals noch sonst  i iberhaupt  gezeigt habem Man rechnete 
aber wegen ihres bedroMichen kSrperlichen Zustandes damit ,  dab sie in der kom- 
menden Naeht  sterben wiirde. W. liei3 ihr noch das Abendmah |  kommen. Vor- 
her schrieb sie angeblich noch auf seine Aufforderung hin ein Testament.  Es 
soll dies das Tes tament  yore 19. XI .  1921 sein (Abb. 1). Eine junge Schwester 
brachte  angeblich Papier,  Tinte and  als Schreibunterlage eine Kartonschaehtel ;  
sie war auch nach Angabe des W. zagegen, w~hrend das Testament  geschrieben 
wurde. 

In  den folgenden Woehen besserte sieh der Zus tand  der Erblasserin weit- 
gehend. Trotzdem glaabt  W. je tz t  nicht ,  da[3 seine F rau  das sp~tere Testament  
yore 7. XII .  1921 (Abb. 2) geschrieben babe, er vermute t  vielmehr, dab es yon 
seiner Stieftoehter Marie Salomea gef~lseht sei. Wenn jedoch wider Erwar ten  
die Handschr i f t  in diesem Testament  als die seiner Frau  festgestellt werde, so 
behaupte t  er, dab die Marie seiner :Frau den Text  wenigstens vorgesproehen 
oder vorher auf ein besonderes Papier  geschrieben habe;  denn seine Frau  kSnne 
i iberhaupt  keine soichen zusammenhangenden S~tze schreiben, wie sie das Testa- 
merit vom 7. XII .  1921 zeige. 

Die als Zeugin vernommene Krankensehwester  erinnerte sich nieht  an  diese 
9 Jahre  zuriickliegenden Vorg~nge. 

Der Sohn der Erblass~rin, TaglShner Wilhelm W., behauptete,  das Testament  
vom 7. XII .  1921 sei doch eeht und  yon einer gewissen Rosine B. seiner Ehefrau 
Barbara iibergeben worden; diese habe es bis zum Todestag in Besitz gehabt.  

Barbara  W. gab an, dal3 ihr die Erblasserin - -  ihre Sehwiegermutter - -  als 
sie seinerzeit im Krankeahaus  lag, eines Tages pers5nlieh ein Schriftstfick aus- 
h~ndigte und sagte, dies sei ihr Testament .  Das Sehriftstiiek war often. In  dem 
Tes tament  war, soweit sich Barbara  W. heute noeh erinnert ,  best immt,  dab der 
Ehemann  der Erblasserin das Wohnreeh t  im unteren Stoekwerke des Hauses 
erhal ten solle und im fibrigen der Nachlafl unter  die Kinder  der Erblasserin gleieh- 
m~13ig zu verteilen sei. Als sie wieder einmal ins Krankenhaus  kam, erfuhr sie 
yon der Erblasserin, dab letztere, nachdem ihr Ehemann  im Krankenhaus  gewesen 
sei, ein neue8 Testament  (yore 19. XI .  1921, Abb, I) gemaeht  habe, worau] sie ihr  
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das friihere (jetzt nicht mehr vorhandene) Testa~ne~t wieder z~riickbrachte. Einige 
Tage sp/iter liell ihr die Erblasserin dureh Rosine B, mitteilen, sie solle in das 
Krankenhaus kommen. Da sie aber ebenfaUs krank war, ging sie nieht hin, und 
Rosine B. brachte ihr dann einen Tag sp/iter einen sehleeht verschlossenen Um- 
sehlag mit der Aufsehrift ,,Christine W." und erkl/irte, dieser Umschlag enthalte 
ein Testament der Erblasserin vom 7. XII .  1921 {Abb. 2) und sei ihr yon der 
Erblasserin ausgeh/indigt worden. Dies ist einige Tage nach dem Besuch ihrer 
Toehter Marie Salomea gewesen, die in Leipzig wohnt. Als Barbara W, die Erb- 
lasserin einige Tage sp/~ter wieder im Krankenhaus besuchte, erz/ihlte diese yon 
dem Besueh der Marie Salomea und sagte, sie sei mit  letzterer verst immt gewesen. 
Warum, fiihrte s[e nicht n~her aus. 

Nachdem die Erblasserin kurz vet  Weihnaehten 1921 aus dem Krankenhaus 
entlassen war, kam sie zu ihrer Sehwiegertoehter Barbara W. in die Wohnung 
und bat sie, das durch Rosine B. iibergebene Testament (Abb. 2} und den Umschlag 
gut zu verwahren. Roslne B. best/itigt die Angaben der Barbara W. 

Marie Salomea bestreitet, das Testament yore 7. X[I .  1921 (Abb. 2) gesehrie- 
ben zu haben, dieses sei vielmehr yon ihrer Mutter~ der Erblasserin, selbst gesehrie- 
ben. Soviel ii~r bekanat sei. behattpte ihr Stiefrater, der Witwer der Erblasserin, 
ietzt sogar, das Testament vom 7. XII .  1921 sei yon seiner ,%tief-Schwiegertochter 
Barbara W. gefitlscht worden. Der Sohn Wilhelm der Erblasserin hSlt das Testa- 
meat yore 7. X[[. 1921 ftir eeht. Es .~ei weder yon ihm. nocb yon seiner Frau 
Barbara, noch yon seiner Schwester Marie Salomea gef/ilscht worden. Letztere 
sei damals auf Bitten der Erblasserin, als diese noch im Krankenbaus lag, kurz 
yon Leipzig auf Bestlch gekommen; er k6nne daher zwar nicht ganz bestimmt 
behaupten, ob seine Schwester Marie bei der Abfassung des Testamentes in irgend- 
einer Form mitgewirkt habe oder nicht; er glaube es aber nicht. 

Reebt zweifellmft sei dagegen, ob das Testament vom 19. XI.  1921 (Abb. l)  
wirklich yon seiner Mutter selbst gesehrieben sei, da es eine ,zanz fremdartige 
gehri[t habe; aber selbst, wenn letzteres eeht w/ire, so wtirde es dureb das sp/iter 
verffigte Testament gegenstandslos geworden sein, 

Verfi hatte nun auf Ersuchen der Staatsanwaltsehaft O[fenbur~ die Anfgabe 
die Eehtheit  der beiden Testam~'nte nachzupriifen. 

Aus dem eingangs ausfiihrlich gesebilderten Akteninhalt ergibt sieh, dab 
die Erblasserin im November-Dezember 1921 schwer erkrankt war and sieh einer 
Laparotomie unterziehen mullt.e. Eine Rfiekfrage bei dem seinerzeit behandelndem 
Arzt ergab, dab er leider keine Aufzeichnungett tiber den Krankheitsfall mehr hatte. 
Verf. war daher beziiglieh des Krankheitsverlau[es und speziell des Krankheits- 
znstandes am 19. X[. 1921 lediglich auf (lie Aussagen der Laien angewiesen. Aus 
ihnen erozibt sieh, dab der Krankheitszustand gerade am 19. X[ 1921, also an dem 
Tage, anf den das erste Testament (Abb. l) datiert i.~t, be.~onders bedrohiich war. 

Be i  de r  P r i i fung  der  E e h t h e i t  dieses T e s t a m e n t e s  m u l l t e n  zun~chs t  

(lie guI~eren Umst /~nde be r f i cks ich t ig t  werden ,  u u t e r  d e n e n  es zus t an ( | e  

g e k o m m e n  seiu so l l te :  Die  E r b l a s s e r i n  sol l te  es im B e r t  l i egend  ge- 

s ch r i eben  u n d  dabe i  e ine , l  K a r t o n  als U n t e r l a g e  b e n i i t z t  h a b e n .  DaB 

a l le in  h i e r d u r e h  g robe  U n s i c h e r h e i t e n  u n d  a u s f a h r e n d e  B e w e g u u g e n ,  

S e h w a n k u n g e n  im Seh re ibd ruek ,  ungle ichm~i~ige Ze i l en r i ch tung ,  Auf-  

f~illigkeitell iu de r  S c h r i f t b i n d u n g ,  V e r b e s s e r u n g e n  u. a. m.  v o r k o m m e n  

k6nnen ,  b e d a r f  n a e h  e insehl / ig igen  E r f a h r u n g e n  ke ine r  b e s o n d e r e n  

H e r v o r h e b u n g .  Auff~ l l igke i te l l  d ieser  Ar t ,  d ie  i m  T e s t a m e n t  zah l re ieh  
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vorkommen,  wird man daher nieht  als sog. F/ilseherzeiehen be t rachten  
diirfen. Sie sind vielmehr mit  den angeblichen/iul~eren Schreibumst~n- 
den durehaus in Einklang zu bringen. Zum mindestens kSnnen sie 
sehr woh[ zum Teil dadurch  en ts tanden  sein. Beim Lesen des mit  
sehr grol~en Buchstaben geschriebenen Testamentes  fallen besonders 
die mehrfachen Wiederhol~ngen yon Wor ten  und Silben auf. 

Das Wort ,,meine~ ist in Zeile 1 zweimal, das Wort. ,.seinem" (,,seim") 
in Zeile 3 sogar unmittelbar hintereinander zweimal geschrleben worden. Die 
Silbe ,,Nach" mit gro8em Anfangsbuchstaben findet sich im ganzen fiinfmal 
im Testament, zuletzt als Anfang des verschriebenen Ortsnamens ,,Schiltach". 
Aueh der Buehstabe ,,a" kommt wiederholt start eines ,,e" oder ,,o" vor; z. B. 
Zeile 1 ,,Tat" (start Tod); Zeile 3 ,,Tate" (statt Tode); Zeile 5 ,,Wolbar' (statt 
Wolber). 

Ira Worte ,,Schiltach" ist in der letzten Silbe vor dem ,,eh" ein iiberz/~hliger 
Grundstrich zu beobachten. 

Diesen Verdoppelungen und Wiederholungen stehen sehr bemerkenswerte 
Auslassu~gen gegenfiber : 

Die SchluBgrundstriehe in den beiden Worten ,,meinen" (statt ,,meinem"), 
Zeile 1, und die Endsilbe beim Worte ,,mein" {statt ,,meinen"), Zeile 2, fehlen, des- 
gleichen das ,,ne" innerhalb des zweiten Wortes ,,sei(ne)m", das ,,e" am Eade des 
Wortes ,,Mari(e)"; der Punkt hinter der Abkfirzung .,u" (=  und), das ,,l" im 
Worte ,,Wilhe(1)m", Zeile 3, die Umlautzeichen fiber dem ,,/s und das Sehlul~-,,e" 
im Worte ,,H~berle", Zeile 6, (lctzteres allerdings wohl wegen der Papierkante 
ausgelassen). 

Es fragt  sich nun, wie alle diese besehriebenen Auffi~lligkeiten zu 
bewerten sind. Hierbei ist zun~ichst hervorzuheben,  dab die hier beob- 
achteten Wiederholungen und Auslassungen als pathologisehe Merk- 
male anzusehen sind. Selbstverst/indlich wiirden gelegentliehe Aus- 
lassungen voa  Buchstaben,  Punkten ,  Umlautzeiehen usw. nach dieser 
Riehtung noch gar nichts  besagen, da es sich um Fliichtigkeitsfehler 
handeln kann, die in normaler  Schrift  vorkommen und auch gelegentlich 
bei F/~lschungen mit  unterlaufen k6nnen;  aber eine derartige H/iufung 
und Kombination yon Wiederholungen (Perseverationen) und Aus- 
lassungen wird man  nur  als pathologische Merkmale werten diirfen. 

Perseverat ionen l inden sich nicht  nur  bei aphasischen Kranken,  
sondern auch bei s tark ermfideten oder benommenen Pat ienten  (z. B. 
im postepileptischen D~immerzustand oder bei schweren, fieberhaften 
kSrperlichen Erkrankungen) .  Sie sind zu erkl/~ren durch das Haf ten-  
bleiben des Kranken  an einem einmal ausgespr6chenen oder geschriebe- 
nen W o r t  und eia Zeichen fiir eine allgemeine Erschwerung des Vor- 
stellungsablaufes. Eine Neigung, sich zu wiederhvlen, besteht  schon 
bei physiologischer Ermiidung.  Besonders aber ist bei krankhaf ten  
Denkst6rungen zu beobachten,  wie eine einzelne Vorstellung geradezu 
h/ingenbleibt und sich immer wieder in Wort ,  Hand lung  und Schrift  
in Erscheinung dr/~ngt, ohne dab ehl Grund dafiir in den Vorg/~ngen 
der Aul~enwelt liegt (Raecke). 
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Hieraus ergibt sich, dal~ die hervorgehobenen pathologischen Schrift- 
vergnderungen au~erordentlich gut zu dem schweren Krankheits- 
zustande der Erblasserin gerade am 19. XI. 1921 passen. 

Vergleicht man das Testament vom 19. XI.  I921 mit der Schrift 
der Erblasserin aus gesunder Zeit, so fiillt auf, dal~ im Testament die 
einzelnen Schriftzeichen viel gr50er sind als in der gewShnliehen Schrift. 
Auch dieser Unterschied, der scheinbar gegen die Urheberidentitfit 
spricht, erklgrt sich in einfacher Weise dadurch, dal~ eine Schrift er- 
fahrungsgem~il] bei Erschwerung durch gul~ere Momente oder durch 
krankhafte Einfliisse grSl~er und grSber wird. Also auch dieser Befuud 
ist mit der geschilderten Entstehungsweise und -zeit des Testamentes 
sehr gut in Einklang zu bringen. 

Das Vorhandensein und die Beurteilung derartiger Eigentfimlieh- 
keiten spricht also --  ~fir sich genommen -- schon gegea das Vorliegen 
einer Fiilschung : deml es karat als ausgeschlosse~ gelten, dal] ein F:alscher 
-- als Laie in solehen Diugeu -- auf Rile diese Merkmale gekommeu 
w:are trod dug es ihm weiterhin gehmgen wiire, sie mit soleher Vollenduug 
zu verwet~den. 

Gegeu das Vorliegen einer F.alschung spricht aber schlie[~lich noeh 
die -~.hnlichkeit feinster Schriftmerkmale zwischeu dem Testament trod 
der Sehrift, der Erblasserim auf <lie an dieser Stelle mcht n~her ein- 
gegangeu werden soil. ~hnlichkeiten mit des 8ehrift des Ehemanns 
der Erblasseriu fan(len sieh mcht. 

Es ist augenf'allig, (la[.~ zwisehen dem Testament yore l.q. XI. li)21 
un(l dem 18 Tage spitter, n:cimlieh yore 7. XI1. 1921 dat.ierten Testament 
~vesentliche Uutersehiede vorhanden sind. Aus dett Aktenangaben is{ 
zu sehliel~en, da[.~ in diesem Zeitraum eine erhebliehe Besserung iu 
dent Befinden der Erb|asserin eingetreten war. 

It, dem 2. Testament (Ahh. 2) findml sieh keine derartigen Wieder- 
hohmgett yon ganzen Worten oder Silben; die vordem typisehen Aus- 
lassunget~ fehlml fast ganz [.,untere(n)" Zeile 7]. Die ausfahrenden Be- 
wegungetz, Unsieherheiten. Versehreibungen sind auBerordetttlieh viel 
geringer, kommen nut an vereinzelten Stelleu vor. 

SchriftgrOl]e und Sehreibdruck sind viel geringer his beim 1, Testa- 
merit. Die Anfiigung der Endung ,,era'" im Worte .,meinem'" (Zeile 6) 
kann sehr wohl eiu Koustruktionsfehler sein. 

hi dem gauzen 10 Zeilen |angen Testament vom 7. XII .  1921 ist 
andererseits keine Auffitlligkeit vorhanden, (lie als hog. FiilscherzeieheIt 
angesehen werden mii[tr Unterstellt man, (lab beide Testamente yon 
der gleiehen Person stammen, so wiirde (lie auff~llige Besserung der 
Sehrift des spiiteren Testamentes gegeniiber dem 18 Tage iilteren sehr 
wohl zu der Bessexung im Befinden der Erl)lasserin passen, wie sie arts 
deu Akten ersichtlieh ist. Vergleieht man (lie allgemeinen und speziellen 

26* 
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Schr i f tmerkmale  der beiden Tes tamente  untere inander ,  so ergeben sich, 
t rotz  verschiedener erkl/irlieher Unterschiede allgemeiner Natur ,  eine 
Reihe yon  typischen _~hnlichkeiten. Aul~erordentlieh zahlreiche und  
wesentliche Ubere ins t immungen  f inden sieh bei der Vergleichung der 
Sehrift  des Tes tamentes  vom 7. X I I .  1921 (einschl. Umschlag) mi t  
der Sehrift der Erblasserin,  dagegen wesentliehe Unterschiede gegen- 
tiber der Schrift der als F/~lscher in Betracht  kommenden  Personen 
(speziell der Tocbter  Marie Salomea). 

Zusammen]assend ha t  die Un te r suchung  der beiden Tes tamente  
und  die Schrif tvergleichung ergeben, dal3 beide Tes tamente  eeht sind. 
Fi i r  die Echthei t  des 1. Tes tamentes  sprechea besonders die gefundenen 
pathologisc h bedingten  Sehrif tver/ inderungen.  Sehr auff/illig und  be- 
merkenswer$ ist die weitgehende, mi t  dem Krankhei t sver lauf  im Ein- 
k lang stehende Besserung der Sehrift der Erblasserin.  Das Strafverfah- 
ren wegen Testamentsf / i lschung wurde eingestellt,  die Klage auf Nich- 
t igkeit  abgewiesen. 

2. Fall Menger (Nr. 378). 

Aus den Akten ergibt sich, dal~ die Witwe Luise M. geb. Bauer am 8. II. 1930 
im Alter yon 85 Jahren an Alterssehwache gestorben ist. Im Jahre 1928 hatte sie 
bereits einen Schlaganfall erlitten. Gesetzliche Erben sind ihr noch lebender Sohn 
Karl Ludwig und die 4 Kinder des verstorbenen Sohnes Friedrich Adolf. 

Stammbaum. 
Louise Menger, geb. Bauer 

J 
Karl Ludwig Menger Friedrich Adolf Menger t 

ICriedrich Adolf Luise Frieda l~erdlnand 

Naeh dem Tode der Erblasserin wurde yon dem Sohn Karl Ludwig ein eigen- 
h~ndiges Testament vorgelegt, das yon der Erblasserin angeblich am 17. II. 1925, 
also 5 Jahre vor ihrem Tode, errichtet sein soil. In dlesem Testament ist der Sohn 
Karl Ludwig als AlIeinerbe eingesetzt worden (Abb. 3). 

2 der durch das Testament yon der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossenen 
4 Enkelkinder erhoben KIage auf Niehtigkeit des Testamentes, da dieses yon 
der Erblasserin weder geschrieben, noch nnterschrieben worden sei. Sie hoben 
hervor, dab die Erblasserin vor ihrem Tode immer gesagt babe, dab alles richtig 
geteilt und die Betten sogar abgewogen werden sollten, damit keines ihrer Enke[- 
kinder zu kurz komme. Sie sei zu alien/~uBerst gut gewesen und hatte sich sicher- 
lich dariiber ausgesprochen, wenn sie wirklieh ein Testament errichtet h/~tte. 
Zur Zeit der Testamentserrichtung sei die Erblasserin bereits 80 Jahre air, sehr 
schwach und zittrig und gar nicht mehr in der Lage gewesen, so gut zu sehreiben. 
Sehon ein Blick auf das Testament zeige, dab seine ~Niederschrift in einer auBer- 
ordentlieh glatten und ruhigen Schrift erfolgt sei~ mit Schriftzfigen, wie sie nur 
jungen Leuten eigen seien. Sehon die Vergleiehung mit einer zittrigen Unter- 
sehrift der Erblasserin aus einem ~bergabevertrag yore 18. XI. 1908 ergebe ohne 
weiteres, da6 die glatte Untersehrift des Testamentes niemals yon der Erblasserin 
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hel"rfihrr kSnne. Die Erbtasserin habe in den lef, zten J~brzehnten ihres Lebens 
auBer ein paar Unterschriften fiberh~upt niches me~r geschrieben, 

Der BekIagte Karl Ludwig M. und dessen Ehefrau hoben demgegeniiber 
hervor, dab das s~rittige Testament am 17. XI. 1925 in ihrer beider Gegenwar~ 
yon der Erblasserin in deren Zimmer vollkommen se}bs~gndig and {reiwillig ge- 
schrieben und unterzeichnet worden sei. Das Pgpier zum Testament haben sie 
ihr zur Verfiigung gestellt, ob die ErblasserJn auch Tinte trod Feder yon ihnen 
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hatte, wissen sie nieht mehr. Die Erblasserin sei damals noch verhaltnismal3ig 
rfistig gewesen und habe ganz gut sehreiben kSnnen, ihre Hand sei weder gestatzt 
noeh gefahrt worden. Sie habe das Testament dem beklagten Sohn zur Auf- 
bewahrung gegeben. Bald nach Errichtung des Testamentes hat dieser das Testa- 
ment dem Notar, Justizrat W. und dem Ratsschreiber N. gezeigt und ersteren 
gefragt, ob das Testament galtig sei, oder ob die Mutter selber aufs Rathaus kom- 
men masse; sie sei ja noeh riistig und k6nne kommen. Der Notar babe das Testa- 
ment~angesehen und erklart, die Erblasserin brauehe nieht zu kommen, da es 
richtig sei. Naeh Ansieht des beklagten Sohnes Karl Ludwig hat die Mutter den 

Abb. 4. Geringgradiger Alterstrenaor, teilweise dutch psychogene Erregung fiberlagert. 
(Unterschriften aus den Jahren 1901, 1908, 1913, 1913, 1917, 1919.) 

4 Kindern ihres verstorbenen Sohnes nichts mehr zuk0mmen lassen wollen, weft 
sie sich naeh ihrer Verheiratung gar nicht mehr um die GroBmutter kammerten, 
obwohl sie nach dem frahen Tod ihres Vaters im Hause der Gro/3mutter aufgezogen 
worden waren. 

: Verf. wurde daraufhin  vom Landger ich t  Mosbach mi t  der Un te r  -~ 

suchung des Tes tamentes  be t raut .  Als Vergleichungsmater ia l  lag nur  

eine Urttersehrif t  der Erblasserin bUS dem Jahre  1908 vor. D ie  im Testa- 

m e n t  vo rkommenden  Verbesserungen, Unterbrechungen,  die mehr- 
f~chen Rasuren  und der - -  im Verh~ltnis  zu der 17 J ah re  zurfickliegen- 

den Untersehr i f t  - -  weir geringere Tremor,  liel3en bei der 1. Unter-  
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suchung lebhafte Bedenken gegen die Eehtheit  des Testamentes auf- 
kommen. Doch muBten die Akten mit eingehenden Vorsehli~gen fiir 
Ergi~nzung der Vergleiehsproben vor Erstat tuag des Gutachtens noch- 
reals zuriiekgesandt werden. 

Inzwisehen erstatteten die beiden genannten Enkelkinder, die sieh 
benachteiligt fiihlten, Strafanzeige bei der StaatsanwMtschaft. Den 
Bemtihungen der Kriminalpolizei 
gelang es, 19 zum Teil li~ngere 
Sehriftprobeu der Erblasserin aus 
den Jahren 1901--1919 zu be- 
sehaffen. Schriftstiicke aus den 
letzten 11 Lebensjahren der Erb- 
lasserin waren nicht aufzufinden. 
Die gleichfalls beigebrachten 
Sehriftproben und SehriftstScke 
des verd~ehtigten Sohnes Karl 
Ludwig, der Ehefrau und Kinder 
waren umfangreieh l i n d  geeignet. Abb. 5. Gleichartige Lol~alisation des Tremors im 

Testament (oben) undbei  der Erblasserin (ui-~ten). 
Die chronologisehe Betrach- 

tung der vonde r  Erblasserin stammenden Schriftstiicke ergibt nun den 
auffallenden Befund, dab sich in zeitlich weir zuriickliegenden Unter- 
schriften, die bei Beh6rden geleistet waren, auBerordentlieh starke Zitter- 
bewegungen finden, wghrend der Tremor in den zeitlich zuletzt liegen- 
den, offenbar zu Hause geschriebenen Quittungen auffiillig gering ist; 

Abb. 6. Gleiehartige doppelkurvige Grundstriche im Testament und  bei der Erblasserin 
(unteI0; kreisfSrmige , , i"-Punkte  ilffolge Tremor. 

hier sieht man zum groBen Teil sogar ganz glatte Strichbildungen. 
Dieser Befund sprieht dagegem dab es sich bei dem Zittern, das an der 
aus dem J~hre 1908 stammenden Unterschrift beobaehtet worden war, 
Mlein um einen Mlm~hlieh zunehmenden Alterstremor handeln kSnnte. 

Die besondere St~rke der Zitterbewegungen in den genannten ~lteren, 
bei Beh6rden geleisteten Untersehriften war offenbar auf Erregung 
oder "~ngstlichkeit, kurz augenbliekliehe Milieueinfliisse zurfickzuftihren 
(Abb. 4), durch die der an sich geringe Alterstremor fiberlagert wurde. 
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Der geringe Grad des Tremors im Testament spricht also nicht 
gegen, sondern gerade ffir die Echtheit, zumal sich auffallende ~hn- 
lichkeiten in der Lokalisation des Zitterns finden; denn man beobachtet 
bei sehr langen (dreistufigen) Grundstrichen, vor allem aber in Schreib- 
kurven, die deutliehsten Zitterbewegungen. In den Schriftproben der 
Erblasserin linden sieh die gleichen Eigenttimliehkeiten (Abb. 5). 

Sogar die kurzen Grundstriche sind vielfach doppelkurvig gebogen, 
die i-Punkte infolge des Tremors kreisfSrmig (Abb, 6). 

Abb. 7. .~hnliche Unterbrechungen innerhalb von Abb. 8. )[hnliche Unterbrechungen zwi- 
Buchstaben. schen aufeinanderfolgenden Buchstaben im 

gleiehen Wort. 

Die ursprfinglich verd~chtigen Rasuren im Testament entsprechen 
einer Gewohnheit der Erbl~sserin, die an zahlreichen Stellen, selbs$ 
bei eigenen Untersehriften radiert. Aueh auff~llige Verschreibungen 
und Verbesserungen finden sieh in der Sehrift der Erblasserin in gleieli- 
artiger Weise wieder, z .B.  am ,a" ,  ,,e", , t " ;  ebenfalls der orthogra- 
phische Fehler: ,,hirnit" statt  ,hiermit".  

Sehr eharakteristisch sind schliel~lich die ghnlichen Unterbrechungen 
innerhalb yon Buchstaben (Abb. 7) und zwischen aufeinandeffotgenden 
Buehstaben desselben Wortes (Abb. 8). 

Zusammen/assung. 
Bei der bemerkenswerten Ahnliehkeit aller dieser als pathologiseh 

zu wertenden allgemeinen Schriftmerkmale konnte kein Zweifel mehr 
an der Echtheit des strittigen Testamentes bestehen, zumal diese Be- 
funde dureh zahlreiehe l)bereinstimmungen an den speziellen Bueh- 
stabenformen untersttitzt wurden. 

3. Fall X (Nr. 300). 
Aus den Akten, den Angaben der Angeh6rigen und den Krankengeschichten 

ergibt sich folgendes: Am 13. II. 1930 starb im Alter von 60 Jahren der unverhei- 
ratete Inhaber eines Kaufhauses X; seine gesetz]ichen Erben waren die Nach- 
kommen seiner verstorbenen Geschwister. 

Wenige Tage naeh seinem Ableben fiberreiehte die unverheiratete u die 
m~t dem Verstorbenen in n/~heren Beziehungen gestanden hatte, dem Notarial 
in K. zwei eigenhgndige Testamente; diese waren ihr angeblich yon dem Kauf- 
mann X. zur Aufbew~hrung fibergeben worden (Abb. 9 und 10). 
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In  den Testamenten waren der Y. 20000 RM. bzw. 50000 RM. vermacht 
worden. Die gesetzlichen Erben bestri t ten die Echthei t  der beiden Testamente 
und beauftragten Verf. damit, sie zu untersuchen. 

Aus den Angaben der Angeh6rigen und den Mitteilungen zweier Kliniken 
war zu entnehmen, da$ der Erblasser vom Oktober 1929 bis zu seinem Tode 
(13. II. 1930) in klinischer Behandlung gewesen war; er hat te  an einer Aortitis 

Abb. 9. Gcf~lschtes Testament vom 8. XII. 1929. Kcine tlathologisclmn Mcrkmale. 

Abb. 10. Gefgt/schtes Testament yore 24. XII. 1929. Keine pathologischen 5'[erkmale. 

spezifica mit schwerer Herzinsuffizierung und einem chronischen entziindlichen 
Proze$ im rechten Lungenunterlappen mit  Exsudat  gelitten; als cerebrales Sym= 
prom bestand zun~tchst nut  eine linksseitige Hemianopsie (rechtsseitige L~sion 
der Sehstrahlung), die Folge eines apoplektischen Anfalls einige Zeit vor dcr Auf- 
nahme. Normaler Spiegelbefund, groBe Fernsehschi~rfe; Lesen miihsam mit 
+ 2,5 Di. Auffnllend staxke Orientierungsst6rung. X. konnte sich bekannte 
Orte nicht mehr vorstellen, wul3te in F., das er sonst gut kannte, nicht mehr 
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Bescheid; starke Depressionsstimmung. Im Dezember 1929 entwickeltensich schwere 
cerebrale StSrungen. Vorfibergehend erkannte X. die Umgebung nicht, dazwischen 
hatte er jedoch freiere hIomente. ]~ine um diese Zeit yon ihm geschriebeue Post- 
karte war nur auf der einen seitliehen H~lfte besehrieben. Eine deutliche Ver- 
schlimmerung des psychisehen Bildes trat  in der Zeit zwisehen dem 24. XII.  1929 
und Anfang Januar 1930 ein. Aus diesen Angaben ging hervor, dab der Erblasser 
im Dezember 1929 bereits schwer erkrankt war und auch ausgesproehene Schreib- 
stSrungen aufwies. Um ein schlfissiges Gutachten fiber die Eehtheit der beiden 
Testameute abgeben zu kSnnen, war es daher nStig, mSglichst umfangreiehe 
Schriftproben des Verstorbenen zu erhalten, und zwar nicht nur aus frfiheren 
Jahren, sondern spezie][ aus der angeblichen Zeit der Entstehung der Testamente; 
denn es kam bei der Untersuehung wesentlich darauf an, festzustellen, ob zu dieser 
Zeit pathologische Schriftver/~nderungen vorlagen uud welcher Art sie waren. 

Von den AngehSrigen wurden auf Ersuchen des Verf. au13er /ilteren Schrift- 
proben u. a. folgende Schriftstiieke aus dem letzten halben Leben.~jahr des Erb- 
lassers beigebracht: 5 Aktenseiten ]anger Entwurf zu einer l~ede (August-Septem- 
ber 1929), 2 Akteuseiten langer Brief (27. V]IJ. 1929), 2 Aktenseiten langer Not]z* 
zettel (1. IX. 1929), 1 Quartseite umfassender Notizzettel (2. IX. 1929); Post- 
karte (3. IX. 1929), Telegrammentwurf, 2 ~qotizzettel (6. XL 1929), Brief (7. XL 
1929), Benachrichtigung (9. XI. 1929), 2 Untersehriften auf Postkarten (26. XI 
1929), 2 Nofizzettel (6. XII.  1929), Postkarte (31. XII. 1929). 

B e t r a c h t e t  man  nache inande r  die aus der  Zei t  yon Augus t  bis Ende  
Dezember  1929 s t a m m e n d e n  eehten Vergle ichungsproben des Erb-  
lassers, so s ind berei ts  Ende  Augus t  1929 deut l iche  Schreibs tSrungen 
bemerkba r ,  die sich in wel ter  zur i ickl iegenden Schr i f t s t i icken n ich t  
l i n d e n :  fiberz/ihlige Grunds t r i che  an  kle inen Buchs taben ,  Wieder-  
ho lungen  und Aus lassungen  yon  Buchs taben ,  ausfahrende  Bewegungen 
(Ataxie) .  I n  der  Schr i f tp robe  yore 1. I X .  1929 fehlen derar t ige  StS- 
rungen ; dagegen t r e t en  sie sp/~ter wieder  st/~rker hervor ,  und zwar selbst  
in dem verh~iltnism/~Big l angsam und besonders  leserl ich geschriebenen 
Te legrammentwur f .  Eine  geradezu auff/illige H/~ufung yon patholo-  
gischen Merkmalen  f inder  sich in den  anderen  P roben  vom Anfang  
N o v e m b e r ;  in den Unte rschr i f t en  yon Ende  N o v e m b e r  fehlen ebenso wie 
in anderen  Unte rschr i f t en  aus  fr t iherer  Zei t  Schr i f t s tSrungen  g~nzlich;  
be] den folgenden 1/~ngeren Not izze t t e ln  s ind sie wieder  zu beobachten ,  
um schliel31ieh im T e x t  der  P o s t k a r t e  yore  31. X I I .  1929 ganz mass iv  
in Ersche inung  zu t re ten .  Aus dieser Ubers ich t  ]st k la r  zu ersehen, 
dal3 das  Schr i f tb i ld  en t sp rechend  den wechselnden K r a n k h e i t s s y m p t o -  
men s t a rken  Schwankungen  unterworfen  war.  (Abb.  11.) Es l inden  
sich wechselnd zwischen s t a rk  ges tSr ten  Schr i f t s t t icken solche, die 
freier  davon  sind. Bemerkenswer t  ]st besonders,  dab  gel/iufige Worte ,  
z . B .  die Namens lmte r schr i f t ,  ohne pathologische Ver~inderung ge- 
schr ieben sind, w/~hrend man  im gleichen Schrif ts t f ick massive Schreib- 
s tSrungen an ungewohnten  und sehwierigen W o r t e n  beobach te t l  k a n n  
(Abb.  12). I m  W o r t e  , ,Neujahrswfinsche"  s ind das  ,,a" und , ,seh" 
vorweggenommen.  Es  l i nden  sich zahlreiche t iberz~hlige Grundst r iche ,  
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Abb. 11. Ausgesproehen p~thologisehe MerkmMe in der Schrift des Erblassers, August-Dezember 
1929, z .B .  ,,ungfinstigtem" st,~tt ,,ungiinst.Jgsten", ,,verjulert" start ,,~'erjubelt". Zahlreiche 

tiberz~hlige Grundstriche. 

Verdoppelung von Zahlen und Wiederholm~_gen yon Buchsfaben. Be- 
sonders aber fgllt ins Auge die starke Sehwankung in der Zeilenfiihrung 
und die unregelm~gigen, ataktisehei_~ Buehstabenformen. 

Diese bemerkenswerten seheinbaren Untersehiede sind aber gerade 
fiir die Sehriftst6rung bei dem vorliegenden Krankheitsbild typiseh; 
sie 1/~uft den Spraehst6rungen parallel, die bei sehwierigen Worten 
ebenfalls besonders stark hervortreten. 
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Die ehronologisehe Betraehtung der Sehriftbilder lehrt, dab im 
Dezember 1922 bereits massive Schriftst6rungen bestanden.  Vergleicht 
man mit  diesen Schriftsttieken die strittigen Testamente, so ist bei 
letzteren vor allem yon iiberzi~hligen Grundstrichen, Buchstaben- 
verdoppelungen, Vorwegnahme yon Buchstaben usw. ebensowenig 
zu bemerken, wie yon ataktisehen Schriftziigen. In  den Testamenten 
ist nicht ein einziger GrundStrich zu viel da; es fehlt lediglich einmal 

d i e  Endsilbe ,,es", eine Auffhlligkeit, die ganz und gar nieht in das 

Abb. 12. Charak~eristische Schriftstiirungen beim Erblasser am 31. XII .  1929: Schwankende Zeilen- 
richtung, Ataxie, iiberz$ihlige Grundstriche, Vorwegnahme und Wiederholungen yon Buchstaben. 

sonst be0bachtete Schriftbild hineinpaBt. In  beiden Test~menten 
hat  z. B. das ,,u" im Worte , ,Karlsruhe" ganz normal nur 2 Grund- 
striche, w~hrend sich bereits in zeitlich weir zuriickliegenden Schrift- 
proben 3 und 4 Grundstriche finden. 

Aus allen diesen Untersuchungen geht klar hervor, dab es aus- 
geschlossen ist, dal~ - -  gesetzt einmal den Fall, dai3 die Testamente 
echt w~ren - -  diese zu einer Zeit geschrieben seia k6nnen, in der ent-  
sprechend dem Krankheitsbilde und den Vergleichsschriftproben patho-  
logisehe Schriftmerkmale vorhanden sein muBten. 
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Die e i n g e h e n d e  S c h r i f t v e r g l e i c h u n g  e r g a b  w e i t e r h i n ,  d a b  d ie  T e s t a -  

m e n t e  i i b e r h a u p t  n i c h t  y o n  de r  H a n d  des  E r b l a s s e r s  s t a m m e n  k o n n t e n ,  

s o n d e r n  d a b  es s ich urn  F g l s c h u n g e n  d u r c h  N a c h a h m u n g  h a n d e l t e .  

t t i e r a u f  k a n n  j e d o c h  n i c h t  n g h e r  e i n g e g a n g e n  w e r d e n .  

Auf  G r u n d  des  G u t a c h t e n s  k a m  e in  a u g e r g e r i c h t l i c h e r  V e r g l e i c h  

z w i s c h e n  d e n  g e s e t z l i c h e n  E r b e a  u n d  d e r  Y. z u s t a n d e .  

4. Fall Mor/] (Nr. 361).  

Aus  d e n  A k t e n ,  i n s b e s o n d e r e  d e r  m i r  y o n  H e r r n  A m t s g e r i e h t s r a t  

Dr .  P e t t e r s  in  f r e u n d l i c h e r  Wei se  i i b e r l a s s e n e n  U r t e i l s b e g r i i n d u n g  e r g i b t  

s ich  f o l g e n d e s  : 

In  Beckenried am Vierwaldstgtter See (Sehweiz) starb am 2. VIII.  1929 im 
Alter yon 77 Jahren die Witwe Lina M. geb. D. Sie war in erster Ehe mlt elnem 
praktisehen Arzte, in zweiter Ehe 1nit dem sehweizerisehen Hauptmann Hermann q3L 
verheiratet und bewohnt,e seitdem - -  seit Anfan~ des Jahre~ 1.q27 als Witwe --. 
die Villa am Vierwaldstiitter See in Beekenried. 

Die Witwe M. hatte keine Abk6tmnlino_'e. sondern nut 3 hereits verstorbene 
Oesehwister. 

Bei ~esetzlieher Erbfolve w/ire die Witwe 51. sowohl naeh deutsehem wie naeh 
sehweizerisehem Reeht vcm den Kindern dieser Ce.sehwister heerbt worden. 

( i e . e h w i ~ D , r  

K l a r a  D .  K a r l  D .  L i n a  M,n'~ ~eb .  D.  F r a n z  X a v e r  D .  
E r b l a . ~ , r i n  

R,  ~b,'rt I I 
Vq'l'h. l i l i t  Stul t i l r  ~'~,[iq: gt 'h. K .  

,_q.I,. IL i1. E I t .  I 12. E h e l  
I i 

I , I I 

KIlt '[ At t i la  AIt~eldl. M a r i a  F t':/llz 
[[ i ,  ['ltl~Iltlt v t , rh .  
tn .  Hi l ,  le~ar ,  l H .  

Mit der MehrzMll ihrer Verwandten in Deutsehland uuterhielt die Witwe M. 
keiner/ei Eeziehungen. Lediglich mit dem ue~en Te~tamentsffilsehun~ Angekla~ten 
Hermann D. und seiner Familie stand die Witwe M. his in die letzten Jahre  ihres 
Lebens in reo/em Sehriftweehsel. Wfihrend die Tante iiher das Verhalten ihrer 
iibri~en Verwandten lebhaft Klage fiihrte, versicherte sie den Angekla/ten |miner 
wieder ihres besonderen Wohlwollen~. Besmlders bezeiehnend |st in dieser Be- 
ziehung der Brief yore 25. 11I. lW)3. in dem die Witwe M. ausffihrt: . . . . .  ieh bin 
mit Dir verwandt, lit. Hermann. ttnd .,r in.;l Jde , , ,a ,de , , . ' "  Aueh mit Andeutungen 
fiber eine sp/itere Erbsehaft hielt die Tante nieht, zuriiek. In einem Briefe yore 
28. XL 1.qo5 we|st sie darauf bin: . . . . .  [hr habt es nla| nieht zu hereuen"; in einem 
Briefe yore la. 1I. 1.q27 beteuert sie wieder: . . . . .  Bleiht Ihr nur so wie ieh Eueh 
bis jetzt kmme, es wird guer 8ehade nieht sein.'" 

Die Witwe M. hat abet nieht allein in Briefen ihr besonderes Wohlwollen 
geu'eniiber ihrem Neffen Hermann zum Ausdruek gebraeht, sie hat aueh ge~en- 
iiber ihrer Umgebun~ in Beekenried wiederholt ~:efiugert, dal] sie den Angeklao_ten 
vor allen iibri}zen Erhbereehti~ten bevorzu~e. Zeu,_,'en bestiitigen iibereinstimmend, 
dab die Witwe M. in den letzten ,lahren und Woehen ihres Lebens nur yon ihrem 
Neffen Hermann spraeh, dab sie die iibriu'en \-erwandten iiherhaupt tfieht er~ filmte, 
viehnehr gelegentlieh nut betonte, der Hermann ~-lle einmal altes bekomnmn. 
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Gegenfiber anderen Zeugen ha t  die Witwe M. den Angeklagten sogar ausdriicklich 
als ihren , ,Universalerben" bezeiehnet. 

Am 17. VII.  teilte die Nachbar in  der Witwe M., die den Angeklagten fiber die 
Vorggnge in Becken_ried und insbesondere das Befinden der Frau  M. auf dem 
laufenden hielt, brieflieh mit, dab sich der Zustand der Tante  verschlimmert  habe. 

Der Angekiagte reiste darauf  kurz entschlossen nach Beekenried und fand  
die Tante, die seit Anfang November  1928 an Herzbeschwerden und Nierenkompli- 
kat ionen bettlagerig erkrankt  war, in sehr schleehtem Zustande. An seine F rau  
schrieb D. aus der Sehweiz: , ,Ieh babe mi t  dem Arzt  Rfieksprache genommen und  
er sagte, dal3 es n icht  mehr lange dauern wird. Sie sagte mir, da0 ich zum Uni- 
versalerben eingesetzt s e i . . .  Die Tante  sagte, sie habe mit  ihrem Herrgot t  alles 
geregelt, ob sie such das andere geregelt hat,  das weif~ der liebe G o t t . . . "  Auf die- 
sere Brief finder sich eine den Angeklagten recht  belastende Radierung. Sehr 
verd/iehtig ist auch eine Notiz auf  dem Rande des Briefes: , ,Frau G. weihte ieh 
in die Geheimkorrespondenz e in ."  

Am 2. VIII .  abends gegen 1/28 Uhr  verschied Frau  M. Ih r  gesaalter NachlaB 
ha t t e  einen Wert  yon fiber 200000 Schweizer Franken.  

Unmi t te lbar  aach  dem Tode der  F rau  M. schlol3 sich der Angeklagte im Sterbe- 
zimmer ein; er durchsuchte in der  Nacht  Sehr/inke und Schubladen und lnachte  
sieh u. a. aueh an der Kommode zu sehaffen, in der sp/~ter dana  das umstr i t tene 
Testament  gefunden wurde. 

Am Morgen des 3. VIII .  1929 verweigerte der Angeklagte dem Ksntons-  
geriehtspriisidenten K., der in amtl icher  Eigensehaft  zur Aufnabme des Nach- 
lasses erschienen war, den Zu t r i t t  zum Sterbezimmer und lieB die Kommission 
erst  eintreteu, als K. mit der Anwendung yon Gewalt drohte. 

Bei der Durehsuehung wurden u. a. Depotscheine gefunden, aber kein Testa- 
ment.  Herr  K. verschlol3 einige Beh~ltnlsse und nahm die dazugeh6rigen Schltissel 
an  sich; dem Angeklsgten wurden s~mtliehe Zimmerschltissel belassen, nachdem 
er auf Befragen erkl/~rt hatte,  dal3 er das Vertrauen der s/~mtlichen Erben besitze. 
Diese waren sber  von dem Ableben der Tante  mi t  einer Ausnahme nicht  einmal 
benachricht igt  worden. 

Der Angeklagte lieB seine ganze Familie  naeh B. kommen und richtete sieh 
in der Villa h/~usllch ein. 

Als die Verwandten nach der  Beerdigung Kenntnis  yon dem Tod der Tante  
erhal ten ha t t en  und  Verdaeht  sch6pften, versuchte sie der Angeklagte dureh die 
irrefiihrende Mitteilung, alles sei amtlicherseits verschlossen, zu beruhigen und 
vom Kommen abzuhalten.  Gleichwohl t raf  die ganze Verwandtschaft ,  die vor- 
her seit J ah ren  in keinerlei Beziehung m i t d e r  Tante  gestanden hat te ,  nach und  
nach  ziemlich vollz/ihlig ein. 

Mitte August 1929 fand auf ~Vunsch der Verwandtschaft ,  der der Angeklagte 
beim Betreten des Trauerhauses Schwierigkeiten bereitet  bat te ,  unter  Ffihrung 
des Gemeindepr/isidenten eine Besichtigung der R/~ume stat t .  Dabei versuchte 
der Angeklagte vor dem Betreten des Sterbezimmers dem Zeugen K. den Zimmer- 
schl/issel heimlich zuzustecken, urn, wie er zugibt, den Verwandten gegenfiber den 
Anschein zu erwecken, der Sehlfissel sei immer im Besitz des Zeugen K. gewesen. 
K. wies dieses Ansinnen mit  den ~Vorten zuriiek: ,,Sie haben ja den Sehlfissel 
verwaltet ,  also 6ffnen Sie auch!'" 

E in  Testament wurde aueh diesmal nicht ge/unden. 
Am 23. VIII .  1929 wurde dann  nochmals, und zwar diesmal eine grfindliche 

Durchsuchung aller Beh/~ltnisse, Schr/i.nke und Schubladen unter  Ffihrung des 
schon erwghnten Gemeindepr/~sidentea K. im Beisein des Angeklagten und der 
anwesenden Verwandten vorgenommen. 
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Bei dieser Gelegenheit wurde u. a. die im Sterbezimmer befindliche Kommode,  
die aus 2 groBen Schubladen und 2 darfiber befindlichen kleinen Schubladea 
besteht, einer genauen Durchsicht unterzogen. Hierbei wurde u. a. in der oberen 
groBen Sehublade ein unbeschriebener, verschlossener weil3er Briefumschlag ge- 
Iunden. Als einer der Beteiligten den Umschlag achtlos beiseite legen wollte, 
wies der Angeklagte noeh einmal besonders darauf hin mit den ~Vor~en: , ,Schauen 
Sie doch nochmal nach!" In dem Umschlag fand sich ein abgebrochener Bleistift 
und ein weiBer Zettel  mit  folgenden Wortlaut : 

,,Mein Neffe Hermann Dosch setze ich als Universalerbe ein. Beckenried 
21. Jul i  29. F rau  L. Morff" (Abb. 13). Lediglich die ~Vorte , ,Frau L. Morff"  
waren mit  Tinte geschrieben, wghrend der iibrige Testamentsinhalt in Bleistift-  
schrift  verfaBt war. Die Worte , setze  ich als . . . era'" waren in deutschen Bueh- 
staben, die iibrigen in lateinlschen geschrieben. 

Die Schublade, in der das Testament gefunden wurde, war an sich verschlossen, 
man konnte zu ihr aber bequem nach Entfernung einer der beiden unverschlossenen 
oberen kleinen Schubladen gelangen. 

Sofort bei Auffindung des Testaments  wurden Zweifel laut,  ob es im Hinblick 
auf die Bleistiftschrift  nieht  ungiiltig sei: der Gemeindepr/isident K. bezeichnete 
das Testament  als einen . ,niehtswiirdi/en Fetzen".  

l)a (let" belmndelnde Arzt an~ab, <lab b','a,t M. seit Monaten vor dem Tode 
bettlfigerig krank und so s(.hwaell war. (lag sic msbesondere am 21. \ H.. dem Aus- 
stellunuata~e de~ Testamentes, kaum ohne fremde Hi[re den ~ e g  t)is zl~r Kommode 
hiitte zurficklegen kOmmn, wurden shear Bedenken hezfi/lich der F<.htheit des 
Test.amentes laut. 

(;e~en deu Ang'ekla.,_,ten Hermann D. trod seine Frau wurde schliel3lieh vcm 
einigen der Verwandten. die dureh das Testanmnt benachteilig't waren. Strafan- 
zei,,c we/en Testamentsfiilsehuno erstat tet .  

Bcide An~ekla~ten bestr i t ten (lie ihnen zur Last .,_,-elcgte l~+.lc~lmte,fl~/.xcht~lg. 
sic t,elmupteten weder direkt noch indirekt an der Ferti.uun~ der Url~,mde I,eteili--t 
gewcsen zu sein; sie seien yon (let' Fehtheit  des Testamentes iiherzeu~t. Nie u (~rden 
alter dutch  das (;nta(.hten des Nchriftse~c.hverstiindigen l)r. t]~l,md, f.r,Je+'-ll'egg[s 
(Kauton Luzertt) schwer I>elastet. Dieser erkliirte (]as Testament  fiir eine F/ i lschun/  
und kam auf I ' rund  der Schriftver~[eielumg zu der (;berzeu~un,_,. dal3 ea w m d e r  
Hand dot Rhefrau des An uekla,_,ten stamme. 

Verf .  w u r d e  d a r a u f h i n  yore  H e r r n  U n t e r s u e h u n g s r i e h t e r  b e i m  L a n d -  

g e r i e h t  M. u m  E r s t a t t u n g  e ines  O b e r g u t . a e h t e n s  e r s u e h t :  

Z u r  V e r g l e i c h u n g  l a g e n  seh l i eBl i eh  129, im e i n z e l n e n  s e h r  u m f a n g -  

re iehe  S e h r i f t p r o b e n  d e r  E r b l a s s e r i n  vor .  I n  d e r  H a u p t s a e h e  h a n d e l t e  

es s ieh  h i e r b e i  u m  Br ie fe  a u s  d e n  J a h r e n  1916--192.q .  Die b e i d e n  

ze i t l i eh  letzt, e n  Br ie fe  s i n d  yore  11. IV.  1929 u n d  yore 1. VI .  1929. 

Bis  z u m  15. V[ .  1929 bzw.  bis  zun l  I. V I I .  192.9 r e i e h e n  <lie E i n t r a g , m g e n  

in del t  b e i d e n  K o n t o b i i c h e r n .  D as  s t r i t t i g e  T e s t a m e n t  is t  yore  21. V I [ .  

1929 d a t i e r t .  Die  E r b l a s s e r i n  s t a r b ,  wie 1)ereits h e r v o r g e h o b e n ,  a m  

2. V I I I .  1929. Die  y o n  d e r  E r b l a s s e r i n  s t a m m e n d e n  IYrglei<qt~tgs- 
l)roben r e i e h e n  a lso  h is  a u f  21 T a g e  a n  d a s  D a t u m  des  s t r i t t i g e n  T e s t a -  

m e n t e s  u n d  bis  a u f  e t w a  l M o n a t  a n  d e n  T o d e s t a g  d e r  E r b | a s s e r i n  h e r a n .  

Diese  ~ -chr f f t s tueke  h a b e n  d e n m a e h  n i e h t  n u t  d e n  Vorzug ,  d a b  sie 

aufieror&ntlich u m f a n g r e i e h  s ind ,  s o n d e r n  sie l a s sen  a u e h  die typi.~chen 
Eige~h.eiten &r s &r  Erblasseri~ a u B e r o r d e n t l i e h  g u t  e r k e m m n .  
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W/ihrend nun die Erblasserin in ihren s/imthchen Briefen ausnahms- 
los grammatikalisch und orthographiseh richtig schreibt, f/illt in dem 
stri t t igea Testament  ein grober grammatischer  Fehler auf; denn der 
Text  mtil~te richtig lauten: ,,Meinen Neffen Hermann Dosch setze ich 
als Universal-Erben ein." Die Schreibweise des Testamentes steht 
also zu dem Bildungsgrad der Erblasserin in vS!ligem Widerspruch. 
Zur Erkl/irung dieses Fehlers wurde yon dem Angeklagten angeftihrt, 
dal~ der urspriingliehe Text  nur gelautet  habe:  ,,Mein Neffe Hermann 
Dosch Universal-Erbe, Beekenried 21. Juli  1929." Das werde dadurch 
besonders wahrscheinlich, da$ diese Worte im Gegensatz zu dem iibrigen 
Text  lateinisch gesehrieben seien. Die Worte:  ,,setze ich als . . .  ein" 
seien vielleicht erst spi~ter, mSglicherweise sogar yon fremder Hand  
eingeftigt worden. Man habe evtl. vergessen, den dabei entstandenen 
gramm.~tischen Fehler durch Verwandlung der WSrter ,,Mein", ,,Neffe", 
, ,Universal-Erbe" in Akkusative zu beseitigen. 

Abb. 14. Schriftproben dcr Erbl~sserin yore Januar und Juli ]929. 

Weiterhin fi~]It auf, dab der ganze Text und das Datum mit Bleistift 
gesehrieben sind, wghrend die Unterschrift mit  Tinte gefertigt ist. 
Hiernaeh schien es angebracht, die 3 Teile des Testamentes, den latei- 
nischen und den deutschen Teil des Textes sowie die Unterschrift,  
getrennt zu untersuehen. 

Bei der eingehenden ehronologischen Untersuchung der Schrift 
der Erblasserin ergab sieh, dal3 die hSchst eigent/imliche und individuell 
ausgeprggte unverbundene psychopathische Schrift der Erblasserin 
zuletzt infolge ihrer Krankhei t  starke pathologische Merkmale angenom- 
men hatte.  

Um diesen Ver/all der Handschri/t aufzuzeigen, sei speziell auf die 
Eintrag,mgen vom 1. VII .  1929 in das Kontobuch hingewiesen. Man 
sieht die Veriinderungen deutlieh, wenn man z. B. das dort vorhandene 
Wor t  , ,National" mit  demselben Worte bei einer frfiherell Eintragung 
vergleicht, z .B .  in der Notiz vom 1. I. 1929. Es fgllt insbesondere 
auf, dal3 innerhalb so kurzer Eintragungen, wie bei denen vom 1. VII .  
1929, die pathologischen Merkmale am Ende stark zunehmen (Abb. 14). 

Z. f; d. gcs. Gerichtl.  Mcdizin. 18. Bd. 2 7  
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Das sprieht auch noch fiir eine offenbar vorhandene starke k6rperliehe 
Schws 

Bei der letzten Eintragung sind die Unsieherheiten und ausfahren, 
den Bewegungen (Tremor und Ataxie) bemerkenswert. Diese sind 
ganz offenbar dutch  die schwere Erkrankung der Erblasserin bedingt, 
die bereits l~ngere Zeit andauerte und vom 1. VII .  ab innerhalb yon 
4 Woehen zum Tode fiihrte. 

Aus den Akten geht hervor (s. oben), dab die Erblasserin speziell 
am Tage des Testamentsdatums besonders schwer krank gewesen ist: 
Wenn man diese Krankheitsentwicklung beriicksichtigt, so dtirfte zu 
erwarten sein, dab die Sehrift des auf den 21. VII .  1929 datierten stritti ,  
gen Testamentes zum mindesten ~hnlich schwere, wahrseheinlich sogar 
wesentlich 8tdrkere pathologisehe Merkmale tr/tgt als die Eintragung 
v o m  1. VII .  1929. 

Tats~ehlich ist aber das Gegenteil der Fall! Der Text  des Testa- 
mentes, und zwar sowohl die lateinisch wie die deutsch geschriebenen 

Worte, zeigt fast  durehweg ziemlieh 
ebenmiiflige Schriftziige. Nur bei dem 
Worte ,,Beckenried" und der Unter- 
sehrift ,,Frau L. Morff" sind neben eben- 
m~l]igen Buchstaben und Ziffern eine 
l~eihe/einerer Unsicherheiten vorhanden; 
diese sind aber grundverschieden von den 

kbb. 15. Pathologische Schr/ftunter- groben ataxie- und tremorartigen krank- 
brechungen im Juli 1929 (rechts), im 

Vergleich zu frtiher, haft  bedingten Ver/~nderungen bei der 
Eintragung vom 1. VI I .  1929 (Abb. 14). 

Diese unter ebenm~Bige glatte Sehriftzfige in auff/~lliger Weise gemischten, 
ganz feinen Unsicherheiten ~hneln vielmehr sog. F~lseherzeiehen, wie 
sie sich speziell dann linden, wenn versueht worden ist, Schriftzfige 
drifter Personen nachzuahmen. 

Schon in friiheren Jahren trug die Schrift der Erblasserin das h6chst 
auff~llige Merkmal der Unverbundenheit ;  innerhalb eines Wortes 
steht nahezu jeder Buehstabe fiir sich. Diese Eigenttimlichkeit steigert 
sich sogar noch in der letzten Zeit unter dem Einflul] der Krankhei t ;  
denn bei der Eintragung vom 1. VII .  1929 wird die Schri~t nieht nut  
zwischen verschiedenen aufeinandeffolgenden Buchstaben unterbroehen, 
sondern sogar innerhalb soleher Buehstaben, die frfiher in einem Zuge 
geschrieben wurden, z. B. beim ,,a" (Abb. 15). 

Im Gegensatz dazu linden sieh im strittigen Testament z. B. im Worte ,,Dosch, 
die Buchataben ,,ach" verbunden; im Worte ,,Beckenried" kommen Unterbre- 
ehungen nur hinter dem ,,B", ,,k" und ,,i" vor. Es sind also die Buchstabengruppen 
,,eck", ,,enri" und ,,ed" jedesmal vollkommen untereinander verb~nden (Abb. 16). 
Auch im Worte ,,Juli" sind die Buchstaben ,,ul" verbunden, wahrend die Erb- 
lasserin in alien diesen F/s ausnahmstos unterbrieht. 
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Andererseits verbindet die Erblasserin im Worte ,,Doseh" die Buchstaben 
,,o" und ,,s" ausnahmslos, wfihrend sie im Testament getrennt sind (Abb. 16). 

Bei der Verbesserung des ,,k" im Worte ,,Beckenried" wird, abgesehen yon 
der Nachahmungstendenz besonders offenbar, dab das Vorbild fMseh beobaehtet 
worden ist. Die gMehen Abweiehungen zwischen Testament und der Sehrift 
der Erblasserin linden sich bei den WSrtern ,,setze ich a l s . . .  ein" (Abb. 17), 
und bei der Untersehrift ,,Frau L. Morff". ttier sind vor allem die mikroskopiseh 
erkennbaren Anflickungen 
beim ,,F" (l~iieksehwung), 
,,a" (Sehleife), ,,u" (rechtes 
Ende des u-Bogens), ,,M" 
(SchluBeinringelung) sowie 
zwisehen den Buehstaben 
,,ra" und ,,or" bemerkens- 
weft (vgl. Abb. 13). 

Auf  die sieh bei  der  
Schr i f tvergle iehung im 
einzelnen ergebenden 
Unterseh iede  zwischen 
dem Tes t amen t  und der  
Sehri f t  der  Erblasser in ,  
z. B. Druekbe tonung ,  

Abb. 16. Unterschiede in der Schr f t b i n d m g  zwischen ge- 
Sehnelligkeit, feinere f~ilschtem T e s t a m e n t  (oben) und SchrifL der Erblasser in  (unten).  

E igen t i iml iehke i ten  der  
Buehs taben  (fehlende Anfangsaufs t r iehe) ,  kann  im R a h m e n  dieser  
Arbei t ,  speziell  mi t  Ri ieks ieht  auf die vorl iegende Frages te l lung ,  n ieh t  
niiher eingegangen werden. 

Abb. 17. Unt.erschiede in der Sehriftbindm~g zwischen gefhlschtem Testament 
(oben) nnd der Schrift der Erblasseri~ (unten). 

E r w g h n t  sei nu r  noeh das d rueksehr i f t a r t ige  , ,H"  des Tes tamentes ,  
das  bei  der  Erb lasser in  nie vo rkommt .  Aus  allen diesen Unte r suchungen  
e rg ib t  sieh, dab  das  ganze Testament zwei[ellos ge/iilscht ist; und zwar  
de r  lateinische Tex t  und die Unterschr i f t  in of fenkundiger  Nachahmungs -  
t endenz .  

Hands t i i t zung  und  -fiihrung der  Erb lasser in  durch  d r i t t e  Personen 
s ind  auszusehliel3en. 

27* 
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Vo~ ausscMaggebe~der Bedeutung ffir den Nachweis der Fiilschung 
ist das Fehlen der pathologischen Schriftmerkmale der Erblasserin im 
strittigen Testament. 

Bezfiglich der Frage der Tiiterschaft konnte sich Verf. dem weit- 
gehenden Vorgutachten nicht ansehlieBen. Mit der Schrift des Angeklag- 
ten Hermann D. fanden sich so gut wie gar keine :4hnlichkeiten. 

Auch die Ehefrau konnte auf Grund der Schriftvergleiehung nicht 
sicher fiberfiihrt werden, obwohl sich bei ihr der gleiehe grammati- 
kalische Fehler findet wie im Testament [z. B. ,,Gestern abend erhielt 
ich Dein(en) Brief . . . .  bringe mir bitte mein(en) Hut" ] ;  denn die 
Schriftvergleichtmg ergab nicht genfigend wertstarke ~hnlichkeiten, 
was bei einer derartigen Schriftnaehahmung kaum anders zu erwarten 
war. Es konnte daher nieht weitergegangen werden, als einen gewissen 
Verdacht bezfiglich der T~iterschaft der Ehefrau D. zu ~uitern. 

Das Ge~icht kam zu der Oberzeugung, dal~ das gesamte Testament 
gefMscht sei; die weitere Frage, wet das Testament manuell gef~ilscht 
habe, lieB das Gericht often und verurteilte den Angeklagten Hermann D. 
auf Grund der w167 270, 268 I:~StGB. zu einer Gefangnisstrafe von neun 
Monaten. Die mitangeklagte Ebefrau wurde trotz dringender Ver- 
dachtsmomente mangels ausreiehenden Beweises freigesproehen. 

,,Den Hauptstfitzungspunkt bildete das eingehende und fiber- 
zeugende G~tachten des Sch.ri/tsachverst~indigen Dr. B uhtz. 

Nach diesem Gutachten mul3 es zun~iehst als ausgeschlossen an- 
gesehen werden, dait der mit lateinischen Buchstaben geschriebene 
Text  yon der Erblasserin Frau M. herrfihrt. Er kSnne nut  yon dritter 
Hand geschrieben sein. Besonders ins Auge springend ist die Tatsaehe, 
daI~ im Gegensatz zu der sonstigen Schrift der Erblasserin, die grund- 
si~tzlich ungebunden geschrieben hat, auf der fraglichen Urkunde 
mehrere Buchstabenverbindungen vorkommen; besonders charak- 
teristisch ist in dieser Beziehung das Wort ,Beekenried'. 

Aber auch der in deutschen Buchstaben gefertigte Texttefl ,setze 
ieh als . . .  tin',  sowie die Unterschrift ,Frau L. Morff' kSrmen nicht 
yon der Hand der Erblasserin herrfihren, wie ebenfalls fiberzeugend 
in dem Gutachten nachgewiesen wird. 

Dal3 die Urkunde auch nicht auf Diktat  seitens der  Erblasserin 
geschrieben sein kann, ergibt sich aus der vom Sachverst~tndigen an 
Hand verschiedener, jeden Zweifel ausschliefiender Argumente be- 
wiesenen Tatsache, dab der Verf. des Textes in Naehahmungsabsieht 
gesehrieben hat;  charakteristisch in dieser Beziehung ist der mi~gliiekte 
Buchstabe ,k' in ,Beckenried' und der nachtriiglich mit einer Schleife 
versehene Buchstabe ,a' in dem Worte ,Frau'. 

Gegen die Eehtheit  des Testamentes sprach weiterhin der Urn- 
stand, dab die Erblasserin in der Besorgung ihrer Angelegenheiten 
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ganz besonders gewissenhaft war; sie ffihrte ziemlieh genau fiber die 
kleinste Summe Buch. Der gleiche Charakterzug ergab sich auch aus 
den zahlreichen Briefen der Erblasserin. Es erschien daher als unm6g- 
lich, dab die Witwe M. fiber ihr gesamtes Verm6gen in tt6he yon 
200000 Ft. letztwillig so verffigt haben konnte,  wie das strittige Testa- 
ment  erkennen lieg." 

Die von seiten des Angeldagten gegen das Urteil eingelegte Berg- 
lung wurde yon der Grogen Strafkammcr beim Landgerieht in M. ver- 
wor/en, nachdem sich der in der zweiten Instanz als weiterer Schriftsaeh- 
verst~ndiger zugezogene Dr. jur. Schneickert dem Gutachten des Ver- 
fassers angesehlossen hatte. 

Auch die Revision wurde yore Reichsgericht als ,,o/[ensichtlich un- 
begriindet" wrwor/en. 

Eigenhfindige Testamente werden nieht selten yon Sehwerkranken, 
St.erbenden oder volt alterssehwaehen Personen gesehrieben. Die 
n:~iheren Umstfinde bei der Erriehtung bringen es ferner 6fter mit sieh, dafJ 
sieh (let' Erblasser hierbei fit einem Zusf, and yon Erregung befin<let~ Be- 
kanntlieh kann dureh derartige Einflfisse die Sehrift des Erblassers gegen- 
fiber seiner normalen Han(lsehrift weitgehende Veritnderungen zeigen, 

Die Eehtheit ,soleher Testamente wird nieht ~elten volt Laien miter 
Hinweis atlf die Untersehiede gegenfiber der ihnen bekannten Sehrift 
des Erblassers bestritten. Bei der Untersuchnng dureh (lint Saehver- 
st/indigen stellt sich dann heraus, da[3 gera<le der Naehweis yon tyi>i- 
,~ehen Sehrift,~t6rungen, (lie dem k6rperliehen oder seelisehen Zustand 
des Erblassers zur Zeit der Erriehtung des Testamentes entspreehen, 
oder mit dem Erregungszustand in Einklang zu bringen sind. ftir (lie 
Eehtheit sprieht. 

In anderen Fiillen kann aus dem Fehlen pat.hologiseher Merkmale 
in dem stritt.igen Te,st.amen~ unter Umstfinden auf eine Fiilsehung ge- 
sehlossen werden, falls sieh solehe in eehten Sehriftsttieken des Eet)- 
lassers aus der entspreehenden Zeit linden. Gelegentlieh ergibt sieh 
aueh, (lab derartige Aufffilligkeiten nieht als pathologisehe Merkmale 
oder als f'filseherzeiehen zu werten, sondern dadureh ent,standen sind, 
da6 dem grblasser dureh eine dritte Person die Hand gestfitzt oder 
geffihrt wurde. In der dem Verf. zug/ingliehen Literatur sind nur 
wenige einsehliigige Beobaehtungen mitgeteilt: sie wurden am Aufang 
der vorliegenden Arbeit ausffihrlieh besproehen. 

Verf. hatte Gelegenheit, in 4 Oeriehtsverfahren 6 Testamente zu 
begutaehten, bei denen das Fehlen bzw. das Vorhandensein yon patho- 
logisehen Merkmalett ffir die Frage yon entseheidender Bedeutung 
war, ob es sieh um eehte Testamente oder um F/tlsehungen handelte: 
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Fall 1: Schwerste Schriftver~nderungen, besonders Perseverationen 
be i  bedrohlicher fieberhafter Erkrankung mit Benommenheit und ihre 
auff~llig schnelle Besserung innerhalb yon 18 Tagea bei einer 53jiihrigen 
Frau. Durch die genaue Uutersuchung der vorhandenen patholo- 
gischen Merkmale wurde die Echtheit beider Testa~nente bewiesen. 

Fall 2: Geringer Alterstremor im Testament einer 80j~hrigen 
Frau. Art, St~rke und Lokalisation des Zitterns, sowie die auff~llig 
starke Loekerung in der Sehriftbindung spraehen fiir die Echtheit. 
In den Sehriftproben aus welt zurfiekliegender Zeit war der Alters- 
tremor durch erregende Einfliisse des Milieus wesentlich st~irker als 
im Testament, wodureh zun~ehst der Verdacht auf eine F~lschung 
entstanden war. 

Fall 3: 2 ge/a'Ischte Testamente, angeblich yon einem 60j~hrigen 
Manne geschrieben, der an Lues eerebri und Aortitis syphilitica lift. 
Sehwerste pathologisehe Ver~nderungen fanden sieh in den Schrift- 
proben des angeblichen Erblassers, die aus der entsprechenden Zeit 
stammten. Diese Befunde waren entscheidend fiir den Nachweis der 
Fglsehung der beiden Testamente, da sich in ihnen keinerlei krankhafte 
Ver~aderungen fanden. 

Fall 4: Ge/~ilschtes Testa~nent, angeblich von einer 77j~hrigen Witwe 
geschrieben, die an sehwerster Krankheit  (Herzinsuffizienz mit Nieren- 
komplikationen) litt. Starker Verfall der Handschrift der Erblasserin 
(Ataxie, Bindungslockerung) iu den Monaten vor der angeblichen Ent- 
stehung des Testamentes. Das Fehlen der fiberaus charakteristisehen 
Schriftver~nderungen bewies, dai~ es sich um eine F~lsehung handelte. 

Diese F~lle waren so typisch und lehrreieh, dal~ es sich verlohnte, 
s ie  in aller Ausfiihrliehkeit zu schildern. 

Aus ihnen ergibt sich, daft das Fehlen pathologischer Sehriftmerk- 
male bzw. ihr Vorhandensein und ihre Eigenart yon ausschlaggebender 
Bedeutung fiir den Nachweis yon Testamentsf~lschungen sein kann. 

Da in verhiiltnism~iBig vielen F~llen yon fraglichen Testaments- 
fi~lschungen die Erkennung und richtige Beurtei|ung pathologiseher 
Schriftmerkmale entscheidend ist, diirfte es sich empfehlen, solche Sach- 
verstiindige zuzuziehen, die sich mit dem Studium krankhaft ver~inder- 
ter Schriften besonders eingehend befai~t haben: denn sonst kann es, 
w i e  in einem der beschriebenen Fiille vorkommen, da[~ z. B. ein Zit- 
tern der Schrift bei Alkoholabstinenz ftir ein F~lschermerkmal ge- 
halten wird. 
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