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Seitdem v o n  W e b e r  I einen (~berblick fiber den schon frfiher sehr 
seltenen sog. ,,indirekten Selbstmord" gegeben hat, ist in der Literatur 
kein neuer Fall bekannt geworden. Nach v o n  W e b e r  war die Begehung 
eines mit Todesstrafe bedrohten Verbrechens zum Zwecke der eigenen 
Hinrichtung noch im 18. Jahrhundert  verh/~ltnism/~l~ig hi~ufig. Im 
19. JahrhunderI wurde sie seltener und verschwand allm/ihlich. Diese 
Entwicklung wurde offenbar in erster Linie durch den Umstand ge- 
fSrdert, dab in zunehmendem Mal~e Hinrichtungen nicht mehr a us- 
geffihrt wurden, und der Rechtsbrecher damit den Zweck seines Ver- 
brechens nicht mehr erreichen konnte. Auch eine ~nderung der l~echts- 
auffassung, die z .B.  Gottesli~sterung in (~sterreich oder Wechsel- 
f/~lschung in England nicht mehr als todeswfirdige Verbrechen ansah, 
hatte ihren Antei] an dieser Entwicklung. Der verkappte SelbstmSrder 
muBte jetzt zu schweren Gewaltverbrechen greifen, um sein Ziel zu 
erreichen: das aber lag doch nur wenigen. 

Mit einem neuerlichen Auftauchen yon schweren Rechtsbrfichen 
aus Selbstmordabsichten heraus konnte daher ffir den Fall gerechnet 
werden, in dem die dem Gesetz entsprechende Sfihne wieder durch- 
geffihrt werden wfirde, also etwa unseren jetzigen Ansichten yore Straf- 
vollzug gemiil3. Somit muB eine derartige Mordmotivierung abgesehen 
yore allgemeinen psychiatrischen Interesse eine Beachtung linden, die 
die VerSffentlichung eines einschl/~gigen Falles rechtfertigt. 

Der zur Zeit der Tat 24j/~hrige Erwin Marx ermordete an einem 
Wochentagvormittag auf dem Markt einer mitteldeutschen Grol3stadt 
mit brutal geffihrten Beilhieben seine frfihere Wirtin. Er begrfindete 
die Tat Polizei und Gericht gegeniiber damit, dal3 er gegen die Frau 
wegen Obervorteilung bei der Miete einen unbez/~hmbaren Hal3 gehabt 
habe. Er wurde zum Tode verurteilt. Die Gnadeninstanz hatte wegen 
frfiher yon ihm gezeigter Eigenarten und seines ungewShnlichen Ver- 
haltens vor und nach der Tat Zweifel an der Zurechnungsf/~higkeit 
des MSrders und veranlal3te seine psychiatrische Beobachtung. 

Erwin Marx stammte aus einer Arbeiterfamilie, fiber deren Ascen- 
denten wir fast nichts wissen. Der Vater soll aus Polen gestammt haben 
und starb an Kehlkopftuberkulose, als Erwin Marx 4 Jahre alt war. 
Die Mutter war eine Bauerntochter, in zweiter Ehe verheiratet. Sie 

1 Selbstmord als Mordmotiv. Mschr. Kriminalbiol. 28, 161 (1937). 
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war eine rechtschaffene Frau, die trotz ~rmlicher Verh~ltnisse und langer 
Krankheit  mit grol~em Flei6 bemfiht war, sich und ihre 5 Kinder ohne 
Inanspruchnahme 5ffentlicher Mittel durehzubringen. Si~ starb 8 Jahre 
naeh ihrem Mann. 

Erwin Marx ist das vierte dieser 5 Kinder. Zwei Schwestern sind 
mit gelernten Arbeitern verheiratet, ein Bruder ist Handwerker, einer 
Polizeibeamter. Alle sind unauff~llig in Lebensf/ihrung und Verhalten. 

Auch Erwin Marx bot als Kind wenig Auff~lliges: Er stotterte bis 
in die sprite Schulzeit hinein, doch gab sich das von selbst. Seine k5rper- 
liche Entwicklung war gut. Die Schulen beurteilten ihn in intellektueller 
Hinsicht trotz der durch mehrfaehes Umziehen bedingten Umschulungen 
stets giinstig. Dagegen wurde er von den Lehrern gelegentlich als eigen- 
willig, js und unkameradschaftlieh bezeichnet. Unter den Ge- 
schwistern galt er als schwierig und eigenartig. Er selbst nannte sieh 
schiichtern. Er konnte sieh an niemanden anschlie6en, hatte hie einen 
Freund, fiihlte sich aber auch nicht zu M~dchen hingezogen. 

Nach dem Tode der Mutter kam Erwin Marx zusammen mit seinem 
ns163 Bruder und der jtingeren Schwester in ein Waisenhaus. 
Stand Erwin Marx schon vorher seinen Geschwistern fremd, oder, 
besonders den Br/idern, deren altersbedingten Ffihrungsanspruch er 
nicht anerkennen wollte, feindlich gegeniiber, so trat  diese Absonderung 
v o n d e r  Familie jetzt noch starker in Erseheinung. Ws die Er- 
ziehung der Geschwister im Waisenhaus keinerlei Sehwierigkeiten 
machte, entwickelte sich Erwin Marx zu einem so schwer zu behandeln- 
den Jungen, wie er dort selten war. Er galt als dickkSpfig und gegen 
Strafen unempfindlich. Seiner Umgebung gegen/iber war er unver- 
tr~tglich, rficksichtslos, grob, stets auf seinen Vorteil bedacht. Die Er- 
zieher bezeichneten ihn als verlogen und verstockt. Es war ihm un- 
m5glich, sich freundschaftlich anzuschliel~en. Er konnte sich nie fiber 
etwas freuen. Er lachte kaum einmal. Scherze und Lachen der anderen 
Kinder verstand er nicht. Sie machten ihn zornig. Von gemeinschaft- 
lichen Spielen hielt er sich fern, well er sie unsinnig fand. Seinen 
ersten Vormund, eine Lehrerin, die sich ehrlichen Herzens um Erwin 
Marx bemfihte, empfand er als aufdringlich und 1/~stig. Er machte 
dieser Frau so vie]e Schwierigkeiten, da6 sie schliel~lich voller Ver- 
zweiflung die Vormundschaft abgab. Leichter hatte es der n~ehste 
Vormund, ein Gewerbeoberlehrer, auch nicht; er setzte sieh nur h~rter 
durch. 

Sein ziemlieh geringes Geltungsbedfirfnis befriedigte Erwin Marx 
in iiblen Streiehen, die fiber das bei Jungen ~bliche hinausgingen und 
stets einen boshaften Zug trugen. Belehrungen gegenfiber war er trotzig 
und unzug~nglich. Nur mit Prfigel und Hungerstrafen war er einiger- 
ma6en im Gehorsam zu halten. Aber er blieb trotzig und steifnackig. 
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Immerhin scheint es, dab Erwin Marx sehon damals ein gewisses 
Gefiihl der Leere und Vereinsamung gehabt hat. Aus diesem Gefiihl 
heraus, viellefcht in Verbindung mit Geltungsbedfirfnis. erscheinen die 
Selbstmordversuche erklgrlieh, die er sehon im Waisenhaus gemacht 
hat;  sie waren unabh~ngig yon einer augenblieklichen Situation oder 
Stimmung und entbehrten eines gewissen demonstrativen Charakters 
nieht, wenn man das aus der Wahl unzweckm~8iger Mittel durch ein 
Kind fiberhaupt schlieI3en darf. Erwin Marx versuchte einmal, sich 
aufzuhgngen, andere Male verschtuckte er Grammophonnadeln, Blei- 
spine oder Tintenstift. 

Nach der Schulzeit kam er in eine Klempnerlehre und wohnte in 
einem Lehrlingsheim. Wieder ffihrte er ein ganz auf sich selbst abgestelL 
tes Leben. Er blieb Auftenseiter, land keinen Freund, lehnte Aufmunte- 
rungen ab. Man bezeiehnete ihn als freudlos und leer. Er machte seine 
Arbeit, ohne aber an ihr Genug~uung zu finden. Lehrherr und Gesellen 
interessierten ihn nieht. Nach 21/~ Jahren hatte er an der Arbeit soweit 
alas Interesse vertoren, da[t er selbst seine Entlassung forderte, Er fiigte 
sieh noeh einmal dem Willen seines Vormunds und nahm eine andere 
Lehrstelle an, verliel~ sie aber sehon nach einem Tag wieder und machte 
durch sein aufsgssiges Verhalten die Unterbringung in einer dritten Lehr- 
stelle unm6glich. ~ble Streiche in der 0ffentlichkeit, z. B. das Werfen 
einer Flasehe nach einer Stral3enbahn, braehten ihn sehon mit 15 Jahren 
vor den Richter. Eine Geldstrafe bei dieser Gelegenheit erledigte er 
dureh Haft  mit der Begrfindung, dal3 er leichter das Geld nicht verdienen 
k6nne. 

Mit 17 Jahren wurde Erwin Marx in der Familie eines Bauern unter- 
gebracht. Vielleicht unter dem EinfluB der Pubert~t zeigte sich jetzt bei 
ihm eine gewisse Wesens~nderung, bei der eine st~Lrkere Unausgeglichen- 
heir der Stimmungslage im Vordergrund stand. Zeitweise schien er or- 
dentlich und zug~tnglich zu sein, dann wieder war er unmotiviert ver- 
schlossen, arrogant und aufs~ssig. Ermahnungen des Vormundes be- 
antwortete er mit Drohungen gegen die Pflegeeltern. Von Frauen wollte 
er auch jetzt niehts wissen. Er fiihlte sich, wie bald darauf tin Gutaehter 
ausffihrte, vom Leben enttguseht. 

Aueh in dieser Zeit machte Erwin Marx Selbstmordversuche: Er 
legte sieh einmal auf Eisenbahnschienen, aber es kam kein Zug, u n d e r  
wurde yon Beamten fortgejagt. Ein anderes Mal machte er Ansgtze, yon 
einem Baugerfist herunterzuspringen, doch hielten ihn Mitarbeiter lest. 
SehlieI~lich, im 18. Lebensjahr, schoB er sich mit einem Revolver in die 
reehte Sehl~fe. Das Geschol3 blieb aul3erhalb des Gehirns auf dem guBe- 
ren Augenh5hlenrand liegen, we es unver~ndert und ohne Symptome zu 
machen, geblieben ist. Das anschliel3ende Strafverfahren wurde auf 
Grund des w 3 Jugendgerichtsge'setzes eingestellt. 
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Der neuerliehe Versuch des Jugendamtes, Erwin Marx wieder in 
eine feste Bahn zu lenken, millglfiekte. Er stiel~ auf energischen und 
teilweise erregten Widerstand. Vermittelte Arbeit wurde nach kurzer 
Zeit niedergelegt. Erwin Marx lebte bei bescheidenen Ansprfichen und 
ohne Ehrgeiz seinen augenblieklichen Neigungen. Er sah sich jeden 
Kriminalfilm an, las Tag und Naeht Kriminal: und Abenteurerromane. 
Sehmunzelnd sagte er: ,,Auf jeder Seite 14 Tote, das babe ieh gern ge- 
]esen." Er ging auf Wanderschaft, arbeitete real einen Tag, bettelte an 
anderen oder untersehlug als Bore am ersten Tage seiner Einstellung ein- 
kassiertes Geld und verschob einen Wagen. Seine hartns Arbeits- 
verweigerung veranla6te in seinem 21. Jahr  seine psyehiatrische Beobaeh- 
tung. Man beurteilte ihn als degenerativen, asozialen Psyehopathen, der 
zu jeder Arbeit f/ihig wgre. Er machte den Eindruck des arroganten 
kommunistisehen Raisonneurs, w/ire in vSllig asoziales Fahrwasser ge- 

kommen,  sehreekte unbekfimmert um etwaige Folgen vor niehts zurfiek 
und gehSrte in ein Arbeitshaus. Durch Kfirzung der Arbeitslosenunter- 
stiitzung wurde nun versueht, Erwin Marx zur Einordnung zu zwingen. 
Er antwortete mit neuer Wandersehaft. Ihm sehwebte dabei ein ,,freies 
Leben" nach Art der Wildwestromane vor. An der Grenze wurde er fest- 
genommen. 

Aueh der politisehe Umsturz vermochte Erwin Marx nicht zu/s 
Er besehwerte sieh fiber sehlechte Behandlung, wenn er arbeiten sollte, 
wurde gegen einen Beauftragten der NSV. gewaltt/itig, beging einen 
Hausfriedensbrueh, sehimpfte auf die Regierung. Es gesehah ihm nieht 
viel. Vom Milit/tr wurde er wegen seiner Seh/tdelverletzung naeh kurzer Zeit 
wieder entlassen. Er lebte von gelegentliehen Handreichungen ffir andere, 
hatte naeh wie vor ilur oberfl/tehliehe Bekanntsehaften, zu denen er aucb 
manehmal yon Selbstmord sprach, ohne dab diese ihn aber ernst nahmen. 

Damals hatte Erwin Marx eine Wirtin, fiber die er sieh ihrer Klein- 
lichkeit wegen versehiedentlieh/s Er hatte abet nie mit ihr Streit. 
Dem Gerieht gegenfiber behauptete er allerdings, er habe dieser Klein- 
liehkeit wegen sehon, bevor er von ihr wegzog, den Plan gefagt, sie um- 
zubringen. 

Hier mug ieh etwas einffigen: Erwin Marx wurde verh/tltnism/t6ig 
kurze Zeit naeh dem Erlebnis des Todesurteils yon mir beobaehtet. Er 
beriehtete fiber sein Leben und die Tat anseheinend weitgehend objektiv. 
Er erz/ihlte so geffihlskalt und aus einer Distanz zu sieh selbst, wie man 
uieht anders von einem Fremden erz/thlen kann, dessen Gesehichte wohl 
interessiert, an dessen Gesehiek man aber keinen inneren Anteil nimmt. 
Erwin Marx zeigte keine Angst um sein Leben; er forderte kein Bedauern 
ffir sieh. Aber er hatte aueh nicht das geringste Mitleid mit seinem Opfer. 
Er sah auf seine Tat zurtiek, wie ein v611ig Fernstehender und Unbetei- 
ligter. 8o festigte sieh auch unter dem Mangel jeglichen Besch6nigens 



200 A. Warstadt: 

der  E indruck ,  da6  Erwin Marx  je tz t ,  soweit  das e inem Menschen fiber- 
h a u p t  m6glieh ist,  ob jek t iv  yon  sich ber ichte te  und  im Gegensatz  zu 
seinen Aussagen vor  Ger icht  die W a h r h e i t  sprach.  Sein Gle ichmut  be im 
Ber ich ten  wurde  nur  e inmal  ersehfi t ter t .  Darf iber  wird  sps  zu spre- 
chen sein, weil diese Gefiih]sregung gewisserma[~en den SehluB der  psych-  
ia t r i schen Erkenn tn i s  b i l d e t e  Ich  folge nunmehr  wei ter  der  Schilde- 
rung  des Erwin Marx selbst.  

Seine W i r t i n  war  ihm vom ers ten  Tage an unsympa th i seh .  Den 
Grund  hierffir wul]te er n icht  : viel le icht  weil sie dick und  fe t t  und  klein-  
lich war  und  abends  immer  Bier  t r ank .  Aber  er ha t t e  nie den Gedanken ,  
ihr  e twas  anzutun.  Da  die Wohnung  in einer kleinen,  verkehrss t i l len  
Gasse lag, und  die U n t e r m i e t e r  nur  wenig zu Hause waren,  h~t te  er eine 
solche Abs ich t  leiehter  ausf i ihren kSnnen als jemals  sp~ter,  als er n ich t  
mehr  bei  ihr  wohnte .  

A n  e inem W o c h e n t a g v o r m i t t a g  nun  war te t e  er l~ngere Zeit  a m  
Mark tp l a t z  auf einen Bekann ten .  Da  sah er seine frfihere W i r t i n  f iber  
den  P la t z  gehen. In  diesem Augenbl ick  t auch te  der Gedanke  auf, sie 
zu tSten.  Er  ging sofort  in  ein in der  N~he gelegenes Gesch~ft,  wo er in  
al ler  Ruhe  ein Beil  ausw~thlte und  kauf te .  Dann  war te t e  er auf seinem 
a l ten  P la tz  auf die Rf ickkehr  der  F r a u .  Nachdem sie an ihm vorbei -  
gegangen war,  folgte er ihr  in emigem Abs t and .  Als sie in eine Gasse 
abbog,  hol te  er sie schnell  ein und schlug ihr  ohne weiteres  mi t  dem ein- 
gewickel ten  Beil  yon  hin~en fiber den  Kopf .  Die F r a u  fiel auf  den F a h r -  
d a m m .  Erwin  Marx sehlug noch ein- oder  zweimal  zu. Dann  deckte  er  
den Kopf  mi t  Ze i tungspap ie r  zu, das  do r t  lag. 0 b  Menschen in de r  
N~he waren,  ha t t e  er n ich t  beach te t .  Die Frau  r6chelte  und  s t6hn te  
je tz t .  E rwin  Marx  nahm das  Ze i tungspap ie r  wieder weg, wickel te  sein 
Beil  aus der  Umhfi l lung und  sehlug noeh ein- oder  zweimal  zu, so dal~ 
das  Bell  im Seh~del s tecken blieb. Er  t r a t  dann  e twas  zuri ick und ffihlte 
sich e r le ich te r t  und in gu te r  S t immung  wie selten. , ,Es war  wie eine 
En~spannung,  wenn das  der  r icht ige  Ausdruck  is t ."  Er  k~mmte  sich die 
Haa re  und  s teekte  sich eine Zigare t te  an. E r s t  j e t z t  bemerk te  Erwin  
Marx,  dal~ die Stra[~e voller Menschen war,  die ihm zuriefen. Er  fief 
hinfiber, dal~ er n icht  weggehen werde,  m a n  solle die Polizei  holen. E r  
e rwar t e t e  diese ruhig  und  behie l t  bei seiner Verhaf tung  wie der  folgenden 
Vernehmung seine , ,ausgezeichnete Laune" .  Seine Auskfinfte  waren  
ruhig und  saehlich. Er  verschleier te  niehts ,  so dalt sich eine vSllige tJber-  
e ins t immung  mi t  den Angaben  der  Zeugen ergab.  Sein Vorleben schil- 
der te  er freimfit ig auch da,  w o e s  ein ungfinst iges Bi ld  yon ihm ergab.  

I n  der  H a u p t v e r h a n d l u n g  mach te  Erwin  Marx  einen zynischen,  
ironischen und  ka l tb l f i t igen  Eindruck .  I n  der Ha f t  benahm er sieh 
hausordnungsgems Der  Ans ta l t sa rz t  bezeichnete ihn als einen gemfits-  
rohen und ka l t  berechnenden  Menschen. der  von Reue  keine Spur  zeigte.  
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Aueh seine psychiatrische Beobachtung nahm Erwin Marx gleich- 
mfitig hin. Die immer wiederholten Explorationen ergaben nie Wider- 
sprfiehe. Die K~lte seiner Berichte und Stellungnahmen war erschfit- 
ternd. Er zeigte sich mindestens durchschnittlich intelligent, antwortete 
prompt, war in der Zwiesprache gewandt und in seiner Ausdrucksweise 
treffend. Auf der Station war er Einzelg~nger, erschien unbeteiligt, 
in der Stimmung gleiehmfitig, weder froh noeh traurig, weder/tngstlieh 
noeh tapfer, weder Anschlug suehend noeh aueh andere geradezu 
meidend. 

Dieser glatte Spiegel gleiehbleibender Affektleere wurde nur bei zwei 
Gelegenheiten durehbroehen: Bei der Sehilderung des Hasses, den 
Erwin Marx noeh jetzt gegen seine Briider empfand und bei seinem Be- 
rieht fiber das Leben im Waisenhaus, das er als unertr&gliehen Zwang 
empfunden hat. Zur Tat stand er zyniseh. Uber seine Selbstmord- 
versuehe beriehtete er ironiseh und aehselzuekend. ,,Ieh habe oft gedaeht, 
ieh komme plStzlieh real unter die R/~der. Das w/~re mir das Liebste, 
wenn es erst real so weir w/~re." Mit ver~ehtliehem Auflaehen tat  er 
<lie Frage ab, ob ihm an der Sensation 1/ige: ,,Aeh, das ist mir doeh so 
egal. Was geht reich die Offentliehkeit an." 

Es bleibt i~brig zu bemerken, daS die Untersuchungen nieht die 
geringste Abweiehung yon der Norm ergaben. Aueh das Projektil lag 
naeh dem RSntgenbild an derselben Stelle wie vor Jahren. 

So ergab sieh zwar das gesehlossene Bild einer sehwer psycho- 
pathisehen, gemeinsehaftsunf/~higen PersSnliehkeit, die aueh ihr eigenes 
Leben mangels jeglieher gemiitlieher Bindungen als wertlos eraehtete, 
aber es fehlte doeh eine Motivierung des Mordes. Zwar war Haft die 
einzige affektive Regung, die Erwin Marx kannte, doeh war selbst diese 
bei ibm selten. Insbesondere aber hat er die Ermordete nieht gehagt. 

Damit drs sieh dem Betraehter immer zwingender der Eindruek 
auf, dab ibm die Tat nur Mittel zum Zweek war, dab der oft verhinderte 
ernsthafte SelbstmSrder nun mit Sieherheit zum Erfolg kommen wollte. 
Hier lag in der Tat das einzige innerlieh der PersSnliehkeit entsprechende 
Motiv. Dieses erkl~irt aueh die Kaltblfitigkeit und bestia]isehe Roheit 
der Tat, den fiberlegten und rasehen Kauf des Beils, das zielsiehere An- 
springen des Opfers, das wiederholte Zusehlagen, als zu erkennen war, 
daS' die Frau noeh ]ebte. Es erkl~irt auch die Entspannung des MSrders 
nach der Tat, der im sieheren Geffihl seines erreiehten Zieles die Haare 
k/~mmt, die Zigarette anzfindet, auf die Polizei wartet, bester Stimmung 
ist und konsequent alles Folgende durehsteht. Hier mul3te das ange- 
messene Motiv fiir einen Selbstmordsfiehtigen ohne geffihlsm/~gige Bin- 
dungen sein, der ,,nur Kollegen, aber keine Freunde" hatte;  der wohl 
gelegentlieh in ein Bordell ging, dem aber niehts an M/idehen lag; dem 
die Gesehwister Fremde oder gar Feinde waren; dem das Leben anderer 
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genau so unwer t  erschien, wie das  eigene:  der  weder  im Guten  noch im 
B5sen Le idenschaf ten  kann te :  dem Got tesg laube  ,,schon immer  eine 
F a b e l "  und religiSses Gefiihl f remd war;  dem a m  Urtef l  seiner Mi twel t  
gar  n ichts  liegt,  und  der  nicht  die Spur  einer I~eue fiir seine T a t  empfin- 
de t :  der  das  F a z i t  seines Lebens  mi t  den W o r t e n  zieht :  ,,Mir t u t  n ich ts  
leid, aueh heute  noch n i eh t " :  der  auf die F rage ,  ob ihm das  Todesur tef l  
n icht  als e i n z u  hoher Preis  erscheine, mi t  absehs  Achselzueken 
a n t w o r t e t :  , ,Das is t  mir  alles so egal. I ch  mache  mir  f iberhaupt  keine 
Kopfschmerzen  dar i iber ,  ieh denke  gar  n ieh t  d a r a n . "  

Und  schlie61ich gab Erwin  Marx  die l~icht igkei t  dieser A nna hme  
auch selbst  zu. Den  Mord ha t t e  er , ,kurz und  b i ind ig"  ausgefi ihr t ,  
um an  der  Ta t sache  des Mordes nichts  zu verschleiern.  Die F ik t ion  
der  Rache  h~t te  er aufrecht  erhal ten ,  um sicher und  schnell  seine St rafe  
zu erhal ten .  Es ware ihm , ,nat i i r l ich"  k la r  gewesen, mein te  er lachend,  
welche Strafe  er e rha l ten  wiirde.  , , Ich will sie haben,  heute  noch. N u n  
ist ja  endl ich meine Zei t  d r a n . "  

Aber  d a n n  setzte  eine er regende  Ause inanderse tzung  mi t  Erwin  Marx  
Bin: E r  begann,  sein Ziel, das  er sehon e r re ich t  g laubte ,  und  das  ihm 
un te r  meinen Einw~nden in der  Fe rne  zu verschwinden  drohte ,  m i t  
aller ihm zur  Verfi igung s tehenden  R e d e k u n s t  und  n u n . a u c h  e r s tmal ig  
mi t  wirkl ichem Affekt zu ver te idigen.  Ich setzte  ihm gegen meine ~ b e r -  
zeugung ause inander ,  da~ seine Tat  auch als Totsch lag  im Affekt  er- 
scheinen k5nnte ,  und  dann  die Todess t rafe  viel le icht  aufgehoben wfirde, 
Erwin  Marx  b raus t  auf:  , , Ich habe  die Sache angenommen,  dann  mu6 
es durehgef i ihr t  werden.  I ch  habe  n icht  das  ger ingste  Interesse.  W a r u m  
schleifen s i t  mich  erst  h ierher  ? Ich  b in  vo l lkommen  norma l  und habe  
kein  Interesse ,  was anderes  darzus te l len ."  Sein Verha l ten  zu mir  ~nder t  
sich sehlagar t ig :  E r  wird miirr iseh,  ab lehnend,  schweigsam, fast  feind- 
selig. Sein Ges ieh tsausdruek  erh~l t  e twas  Verbissenes und Fins teres .  
Das vorher  n ieht  unschSne, ms wenn auch ka l t e  Gesicht  be- 
k o m m t  einen g rausamen  Ausdruck .  

Die En t sehe idung  konnte  n icht  leieht  fallen. Es war zu erkennen,  
da6  es sich bei Erwin  Marx um einen abso lu t  gemeinschaf tsunfs  
P s y c h o p a t h e n  handel te ,  der  aus seiner Anlage  heraus  niemals  Bindungen  
zu einer Umwel t  e rha l ten  wtirde.  Seine C h a r a k t e r a r t u n g  war also 
wesentl ich am Z u s t a n d e k o m m e n  der Ta t  bete i l ig t .  Der vSllige Maflgel 
e th ischer  Gefiihle mach te  ihn  zu einem in einer  Laune  gef~hrliehen 
Raub t i e r .  Auch das  Wt i t en  gegen sich selbst  war  bei Erwin Marx  
schlieBlich niehts  anderes  als Ausdruck  mange lnder  Moral. S t a n d  er 
d a m i t  n ich t  schon so weir abse i t s  yon der  Norm,  da6  er als ge i s teskrank  
und un te r  Ausschlul~ der freien Wi l l ensbes t immung  hande lnd  anzusehen 
war  ? Aber  t r o t z d e m  war  die T a t  planms und  folger icht ig  durch-  
geft ihrt  worden.  Die P15tzl ichkei t  des Entseh lusses  war  lediglieh zufalls- 
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bedingt, wie das Opfer auch. Selbst das Motiv zum Mord war fiir den 
hartn~ckigen SelbstmSrder nicht abwegig: MSglich war das alles erst 
allerdings durch die besondere Form seiner Psychopathie. Es ist kaum 
daran zu zweifeln, daft mindestens friiher ein grofter Tell der Psychiater 
fiir den w 51 StrGB. pls hs 

Entspringt aber nicbt eine solche Entscheidung einer iiberwundenen 
Weltanschauung .~ Sie stellte das Individuum soweit in den Mittelpunkt, 
da6 sie es auch da sehiitzte, wo dieser Sehutz eine Beeintrs der 
Gemeinschaft bedeutete. Sie iiberschlug sich soweit, dal~ nicht mehr 
der M6rder, sondern der Ermordete sehuldig war. Sie hs sich im vor- 
]iegenden Fall so auswirken mtissen, daft Erwin Marx nach einem Frei- 
spruch einer geschlossenen Anstalt iiberwiesen wurde, der dann die 
undankbare Aufgabe zufiel, den hartns Selbstmordstiehtigen aueh 
weiter vor der Durchsetzung seines Willens zu ,,schutzen" und der 
Gemeinsehaft einen Menschen zu erhalten, der sie absolut ablehnte. 
Vielleicht ws damit ,,Recht" geschehen, ein Reeht allerdings, das 
papieren blieb, dem die Beziehung zum Leben fehlte. Das Reeht hat nur 
Leben, wenn es dem Lebendigen, der Gemeinsehaft, dient. Eine Ent- 
scheidung wie die oben umrissene ware aber ohne Ethos geblieben. Die 
Gemeinschaft kann nicht eine bedingungslose Verpfliehtung zur Erhal- 
tung jedes Lebens anerkennen. Sie ran6 Voraussetzungen verlangen. 
Die wesentlichste ist, daft das zu erhaltende Leben einen moralischen 
Wert hat. Es mu~ sich als sittlieh gut der Gemeinsehaft einpassen. Die 

~" O Slttengesetze sind ein Produkt der Gemeinsehaft. Sie sollen in dieser 
und nieht in irgendeinem leeren Raum dem Guten dienen. Es ist daher 
letzten Endes unsittlich, etwas zu ~6rdern, was sich aul3erhalb der Sitt en- 
gesetze stellt. Es bleibt auch dem Psychiater nichts anderes ~ibrig, als 
bei seinen Entseheidungen Gut und B6se gegeneinander abzuws 
Er darf aber Gut und B6se nicht a ls Abstrakta sehen, sondern mu~ 
sie in lebendige Beziehung zur Gemei~lschaft setzen. Er darf nicht 
nur zergliedern, festste]len, verstehen und schlie[tlieh verzeihen, er muft 
aueh seine Entscheidung zwischen gemeinschaftsfs und gemein- 
schaftsunfs unter Umst/~nden selbst zwisehen gemeinschaftswtirdig 
und gemeinsehaftsunw~irdig treffen. 

Gewi6 wird diese Entscheidung se]ten einfach und leieht zu treffen 
sein. Bei Erwin Marx muftte sic eindeutig sein, wenn nut die Pflicht zur 
Entscheidung anerkannt wurde. Er ist nicht nur zur Zeit gemeinschafts- 
unfs er ist es aueh f~ir die Zukunft. Gewi6 ist das nieht seine:Schuld. 
Es ist seine Anlage, sein Sehieksal, das ihn der Gemeinsehaft gegentiber 
zum B6sen an sieh maeht. Aber d ie  Gemeinschaft hat die Pflicht, sieh 
gegen das B6se zu wehren und zu seh~itzen. Wirksam aber kann sic sich 
hier nur dureh die Ausmerzung sch~itzen, denn alle anderen Ma6nahmen 
]assen die M6glichkeit ibres Fehlgehens zu. 
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So muBte ich reich zugunsten des Primats  der Gemeinschaft dazu 
entschliel~en, Erwin Marx trotz seiner Psychopathie als verantwortlich 
fiir seine Tat  zu erachten. 

Aber ich f rag te  mich auch, ob ihm selbst von papierenem Rechts- 
s tandpunkt  aus Unrecht geschehe. Wie oft hat te  doch Erwin Marx 
sehon seinem Selbstvernichtungswillen mit  mehr oder weniger Erfolg 
Ausdruck verliehen ! Bei den Explorationen hat te  er mit  allem ihm m6g- 
lichen Affekt um eine Hinrichtung gek~mpft. Sollte ihm dieses Leben, 
das weder fiir die Gemeinschaft, noch ftir ihn selbst Wert  besal~, gegen 
seinen Willen erhalten bleiben ? War nicht vielleicht sogar der Selbstver- 
nichtungswille Antwort  einer hSheren schSpferischen Sittlichkeit auf eine 
FehlschSpfung ? Da~ sein Wille eindeutig war, stand lest, auch, da6 er 
nieht, wie so oft bei Selbstm6rdern, einer augenblicklichen Stimmung 
oder Situation entsprang. Ffir ihn war der Selbstmord die Bilanz eines 
Lebens, das objektiv und subjektiv betrachtet  verfehlt war. Hierbei 
verlor die Frage nach der Schuld oder dem Schicksal dieser Lebens- 
entwicklung jegliehe Lebensn~he. Sie verschwand zu einem blutleeren 
Schemen, das kein Entscheidungsgewicht mehr besa~, sondern allenfalls 
Vorwurf einer theoretischen Diskussion sein konnte. Die von Erwin 
Marx selbst gezogene Bilanz war letzten Endes die einzig mSgliche LS- 
sung dieses Lebenskonfliktes, der infolge seiner Bindungslosigkeit inner- 
halb der Gemeinschaft nicht gel6st werden konnte. Das erleichterte mir 
die Entscheidung. 

Wie eine versShnende Best~tigung meiner Entscheidung war mir 
die I~eaktion des Erwin Marx darauf: Als ich ihm mitteilte, da6 das 
Urteil voraussichtlich nicht umgesto~en werden wtirde, fiel unmittelbar 
seine w~hrend der Tage des Zweifels mir gegeniiber bewahrte Zuriick- 
haltung. Er verabschiedete sich von mir zum ersten Male deutlich freu- 
dig bewegt und fast herzlich. Auf der Station war er geradezu ausge- 
lassen, spielte Harmonika  und machte Scherze. 

Erwin Marx wurde hingerichtet. 


