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l;?ber Bibliophilie und die sog. Bibliomanie. 
Von 

Prof. Dr. II. Tiibben, 
Direk to r  des Ins t i tu t e s .  

Bei einem Versuch, den Unterschied zwischen der Bibliophilie und der 
sog. Bibliomanie herauszuarbeiten, macht,  wie einleitend bemerkt  
werden soll, die Einordnung der Bibliophilie keinerlei Schwierigkeiten. 
Sie ist eine im Bereich des Gesunden liegende, bei syntonen Pers6nlich- 
keiten nicht selten vorkommende Liebe zum Bueh, die ja auch die Mit- 
glieder der bibliophilen Gesellschaft veranlagt  hat,  sieh zusammenzu- 
schlieBen. Den Bibliophilen fesselt durchweg sowohl der Inhal t  wie 
auch das AuBere des Buehes. So kann es vorkommen, dab jemand 
mit  der Liebe zum Buch auch diejenige zu einer ansprechenden Innen- 
dekoration seines gepflegten Heimes verbindet und seinen Btiehern 
in ktinstlerisch-sch6nen Biicherschr/~nken einen Platz gibt. Dann wird 
durch die Gesamtwirkung eines Lese- und Studierzimmers eine beson- 
ders anheimelnde Stimmung geschaffen. Oft ist mi t  der Liebe zum 
Buch auch eine traditionelle, sehon yon den Vorfahren gepflegte Neigung 
zum Sammeln yon seh6nen schweinsledernen B~tnden oder yon histo- 
risch-wertvollen alten Folianten verbunden, die den Gesamteindruek 
der Vornehmheit und Sch6nheit des Raumes erhShen. Alte Truhen, 
bemalte Wandteller, Plastiken und kiinstlerisch-wertvolle Kupfer- 
stiche geben dem Raum eine Abt6nung, die in gleicher Weise die ge- 
pflegte Liebe zu dem Hausra t  der Altvordern wie auch das literarisehe, 
kiinstlerisehe und historische Interesse des Hausherrn verr/~t. Aus der 
Gesamtwirkung des Raumes ist fiir die Kundigen leicht zu erkennen, 
ob es sieh um einen kultiviert~n Sammler mit  feinem Geschmaek, wie 
man ihn z. B. in den alten westf~lisehen Adelsh6fen antrifft, oder um 
einen yon der Welle des Gliiekes sehnell emporgetriebenen Mensehen 
handelt, der zwar Verst/~ndnis Iiir diese Seh6nheiten der Innendekora- 
tion bekunden kann, aber dureh gelegentlieh eingefiigten Kitsch doch 
verr/~t, dab es ihm etwas an der Kultur gebrieht, und dab sein Gesehmack 
noch nicht die vielfach traditionsgebundene Auslese alter Gesehlechter 
hat. l)abei wird mit einem kleinen Ausflug ins IIumoristische ~oraus- 
gesetzt, dab der Hausherr nieht zu denen gehSrt, die, um sie charaktero- 
logisch zu kennzeiehnen, mehr seheinen wollen als sie sind und durch 
ein M/~ntelchen des Dekorativen ihrer nieht allzu tiefgriindigen Wissen- 
sehaftliehkeit eine ~uBere Fassade geben. DaB dies dem Geltungsbediirf- 
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n i s  e n t s p r i n g e n d e  B f i c h e r s a m m e l n  a ! l e r d i n g s  v o r k o m m t ,  u n d  z w a r  

n i c h t  e r s t  i n  h e u t i g e r  Ze i t ,  m a g  e ine  kurze historische Darlegung ze igen .  

, , E t w a  100 J a h r e  n a c h  P e t r o n  u n d  S e n e c a  s c h r e i b t  L u k i a n  e i n  g a l l e n -  

b i t t e r e s  P a m p h l e t  g e g e n  d e n  U n g e b i l d e t e n ,  d e r  s i ch  v i e l e  B f i e h e r  k a u f t . "  

E i n f f i h r e n d  s a g t  R .  Heinze  I i n  s e i n e m  B u c h  f i b e r  L u k i a n  d a z u :  

, ,In Rom wird das Bfichersammeln Mode erst  etwa in augusteischer Zeit, als 
der  Reichtum der ganzen Welt  naeh der  Wel thaup t s t ad t  strSmt, und  a]s die all- 
gemeine Bildung reit~end um sich fril~t. Bald will jeder gebildet sein oder doeh 
dafiir gelten. Bfieher, das well] auch der Ungebildete, kauft  man  im allgemeinen, 
um sie zu lesen; wenn also meine Besueher viele Bfieher bei mir  sehen, werden 
sie annehmen,  ieh habe sie gelesen und reich also ffir gebildet halten.  E in  probates 
Mittel, das nur  eines zur Voraussetzung ha t :  viel Geld; dami t  kann  man,  je nach 
der GrSBe der Zimmerwand,  bei einem Buehh~ndler  eine Bibliothek yon soundsoviel 
Hunder ten  oder Tausenden yon Rollen bestellen. Sie miissen, entsprechend dem 
sonstigen Hausra t  des reiehen Mannes, naeh etwas aussehen: also eine purpur-  
oder orangefarbene Pergamenthfille haben,  die den zarten Papyrus  sehiitzt;  einen 
saubergesehriebenen Titel auf heraush~tngendem Pergamentbl~t tehen;  die vor- 
s tehenden KnSpfe des Stabs, um den die l~olle gewiekelt ist, schSn poliert oder 
gar  yon Gold; dann,  wenns dazu reieht, Gestelle von Zedernholz, eingelegt mit  
Elfenbein:  und  nun  soll einer den Besitzer nieht  fiir gebildet halten,  der sieh seine 
Bildung so viel kosten li~l~t! Petrons Trimalehio, dessen fabelhafter  Reiehtum 
auf gleicher HShe s teht  mit  seiner UnbilduDg, sagt zu seinem Tischgast, einem 
Rhetor :  ,Und damit  du nieht  denkst,  ieh veraehte die Bildung: ieh habe zwei 
Bibliotheken, eine griechische und eine lateinisehe. '  Um dieselbe (neronisehe) Zeit  
eifert der Philosoph Seneka gegen die Btieherprotzen, deren Regale bis an  die 
Decke reichen, withrend der Besitzer der unz~thligen Rollen in seinem ganzen Leben 
kaum dazu kommt,  anch nur  die Titel zu lesen." 

Lulcians ~ eigene Worte sind: ,,Du erreichst das Gegenteil von dem, was du 
willst, denn du meinst, in der Bildung deinen Mann zu stellen, wenn du eifrig die 
seh0nsten Bficher zusammenkaufst ;  das l~uft dir sehief ab und  iiberffihrt dich 
gerade der Unbildung. Vor allem kaufst  du gar nicht  die sehSnsten, sonderu ver- 
t r aus t  auf die, die sie gerade loben, und bist  ein gefundenes Fressen ftir Leute, 
die etwas fiber die Biieher daherliigen, und  ein griffbereiter Schatz fiir die Buch- 
hSndler. Oder willst du unterseheiden kSnnen, welche Biicher alt  und  wertvoll 
sind, welehe sehleeht und nur  zuf~llig vermorseht,  wenn du nieht  nur  darauf  
Gewicht ]egst, dal3 sie zerfressen und  zersehlissen sind, und  also die :Bfiehermotten 
bei deiner Prfifung als Ratgeber  zuziehst ? Wie kanns t  du beurteilen, ob sie genau 
und  zuverl~tssig geschrieben sind ? Und wenn ieh dir auch einr~umen wollte, da6 
du erkennen kannst ,  was Kallinos in SehSnheit oder Att ieus mi t  aller Sorgfalt 
geschrieben hat,  was nfitzt es dir, da du doeh kein Verst~ndnis ftir die SehSnheit. 
has t  und dieh an i h r  so wenig wirklieh erfreust, wie ein Blinder an der SehSnheit  
eines reizenden Knaben  ? Du siehst freilieh die Bficher mi t  gesunden Augen an, 
und  oft genug, und  liest auch manehes darin mit  Hast ,  so dal~ der Mund den Augen 
n icht  folgen kann ;  das genfigt aber nieht,  wenn du nieht  die Vorztige und  M~ngel 
des Gesehriebenen kenns t  und  n ieht  den Sinn des Ganzen erfal~t und  die Ffigung 
der  Worte beurteilen kannst ,  was darin der rechten Regel entsprieht ,  und  was 
uneeht ,  falseh und  verpatz t  ist. Behauptes t  du etwa gar, das zu kSnnen, ohne es 

1 Richard Heinze, Lukian,  wider den ungebildeten Biiehersammler. Fest- 
sehrift  des Leipziger Bibliophilen-Abends. Die Leipziger Neunundneunzig,  S. 14ff. 

2 Richard Heinze, I . e . S .  16ft. 
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gelernt zu haben ? Als ob dir, wie jenem Hirten (Hesiod), die Musen den Lorbeer- 
zweig gesehenkt h/~tten!.. 2' 

,,Bei all deiner Unversch~mtheit wirst du nicht zu behaupten wagen, dal3 du 
Erziehung genossen oder mit Bfichern vertrauten Umgang gepflogen hast, dal3 der 
oder der dein Lehrer, du sein Schiller gewesen bist. Aber all das meinst du jetzt 
dadurch einzuholen, dab du viel Bficher kaufst. Und wenn du alle die Bilcher 
des Demosthenes, yon seiner eigenen Hand geschrieben, bes~Best und das Ge- 
schichtswerk des Thukydides, das ebenfalls yon Demosthenes kalligraphiseh aeht- 
mal geschrieben sich vorfand, ja, alle yon Sulla yon Athen naeh Italien gesandten 
Bficher; was nfitzen die dir zur Bildung, auch wenn du sie dir unters Kopfkissen 
legtest oder die Rollen zusammenklebtest und dir einen Rock daraus machtest ? 
Affe bleibt Affe, sagt das Sprichwort, auch wenn er Goldsehmuck tragt. Du hast 
nun ein Bueh in der Hand und liest immerzu, weiBt aber nichts yon dem Gelesenen, 
sondern h6rst zu, wie der Esel beim Saitenspiel und wackelst mit den Ohren . . . "  

,,Was hoffst du denn nun yon den Bfichern, die du immer wieder auf- und 
abrollst und durchleimst und beschneidest und mit Krokus und Zedern61 einreibst 
nnd mit Hfillen und St~ben versiehst ? Welchen Nutzen versprichst du dir davon ?" 

,,Du lebst so, daI3 alles sich vor deinem unflatigen Betragen entsetzt. Wenn 
die Bilcher solche Wirkung hatten, so mfil3te man vor ihnen in weiteste Ferne 
iliehen. Zweierlei kann man aus den Alten lernen: zu reden und seine Pflicht zu 
tun, das Gute nachahmend, das Schlechte fliehend! Wenn dir die Bilcher zu beidem 
nieht genutzt haben, so hast du doch nur Herbergen filr die Mause und Wohnungen 
ffir die Schaben gekauft und Prilgel ~fir die Sklaven, die deine Bilcher nachlgssig 
versorgen." 

Um die Ausff ihrungen fiber die Bibliophilie n ich t  mi t  diesen schein- 
ba ren  Biicherl iebhabern zu schliel3en, seien aus al ter  u n d  neuer  Zeit  
einige mehr  oder weniger eehte Bibliophile angefi ihrt .  Ob Ptolom~us,  
der K6nig  derAgypte r ,  ein wahrer  Liebhaber  des Buches war, der , m i t  
al len S innen  und  ganzem Vers tande die Biicher durehforschte ''1, ist  
heute  n ieh t  mehr  zu entscheiden.  Allerdings legt yon  seiner Liebe zu 
a l ten  Biiehern nachfolgende ~be r se t zung  des griechischen Urtextes  
beredtes  Zeugnis ab :  

,,Als k le inen Beweis fiir die Bemi ihungen  jenes Ptolom~us,  sieh in  
den  Besitz al ter  Bficher zu setzen, ffihrt m a n  an, was er den Athenern  
gegenfiber un t e rnahm.  Er  i ibergab ihnen  n/~mlich 15 Silbertalente als 
P fand  und  erhielt  dafiir die Werke des Sophocles , Euripides  und  )~schylos 
nur ,  um Abschrif ten davon  anfer t igen zu lassen u n d  sie d a n n  sofort un-  
ver le tz t  wieder zurfickzugeben. Nachdem er n u n  fiir hohen Preis auf  
sehr sch6nen B1/~ttern ha t t e  Abschri f ten anfer t igen lassen, behielt  er die 
Bficher, die er yon  den Athene rn  erhal ten  hat te ,  schiekte ihnen  aber  
die Abschrif ten,  die er ha t te  anfer t igen lassen, mi t  der Aufforderung 
zurfick, sic soll ten die 15 Talen te  beha l ten  und  ffir die a l ten  Werke, die 
sic ihm iiberlassen h/~tten, die neuen  annehmen .  Die Athener  k o n n t e n  
nichts  machen,  aueh wenn er ihnen  die neuen  Biieher n icht  geschickt u n d  

x G. A.  E. Bogeng, Die Gro~en Bibliophilen. I, 499. Leipzig: E. A. See- 
mann 1922. 
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die  a l t en  beha l t en  h/~tte, denn  sie h a t t e n  das  Geld angenommen  u n t e r  
der  Bedingung,  es zu beha l ten ,  falls  jener  die Bi icher  beha l t en  wiirde.  
Desha lb  n a h m e n  sie die neuen Bi icher  an  und  behie l ten  aueh das  
Ge ld l .  ' 

E in  ausgesprochener  Bibl iophi le  war  Pe t r a rca .  , ,Er  leb te  u n d  ver-  
keh r t e  m i t  seinen Bi ichern  n ieh t  nur  als Gelehr te r  und  als f i ih lender  
Mensch, er b l ieb  bei  a l lem E r n s t  und  Ei fer  der  geniel]ende Liebhaber2.  ' '  

Schon als K n a b e  l iebte  er die Bi ieher  und  , ,begann alle Schr i f ten  
der  R6mer ,  welehe er i rgend er l~ngen konnte~ zu sammeln ,  der  s t renge  
Va te r  aber  warf  offenbar  aus erzieher isehen Gr i inden die ganze Biblio-  
t h e k  des a rmen  Franzeseo  in das  Feuera . "  

Von eine~a RSmer  Antonio  Beecadel l i  wi rd  ber ieh te t ,  , ,dab er ein 
L a n d g u t  ve rkauf te ,  um eine H a n d s e h r i f t  des Liv ius  zu e rwerben" .  E r  
vers/~umte abe r  nieht ,  dies soglefeh dem K6nig  in e inem Briefe zu melden .  
, ,Auch dies m6ehte  ich yon de iner  Weishe i t  er fahren,  wer yon  uns 
beiden,  ieh oder  Poggio,  besser gehande l t  h a t :  jener  n/~mlich h a t  e inen 
Livius ,  welehen er eigenh/indig sehr schSn abgeschr ieben  ha t t e ,  ve rkau f t ,  
u m  ein L a n d h a u s  bei  F lorenz  zu kaufen  ! I e h  aber  habe,  um einen Liv ius  
zu kaufen,  ein L a n d g u t  6ffentl ieh ausgeboten4. ' '  

Es  mug  dah in  ges te l l t  bleiben,  ob Beecadel l i  das  L a n d g u t  aus re iner  
Liebe  zum Buch und  zur Wissenschaf t  ve rkauf te ,  oder  ob er noch selbst-  
s i iehtige Nebenzweeke  verfolgte,  n/~mlich, be im K6nig  Alfons von N e a p e l  
E i n d r u c k  zu machen  und  yon  ibm Vergi ins t igungen zu e rba l ten .  Das  
l e tz te re  is t  ihm offenbar  gelungen,  , ,denn der  KSnig  s t a t t e t e  ihn  reich-  
l ieh mi t  Geld und  Geldeswert  aus . . . ,  Beccadel l i  genog Steuer f re ihe i t  
und  alle e rdenkl ichen  Vergi inst igungen~."  

U m  aus unseren  Tagen  einige mi r  durch  Lekt i i re  oder  pers6nl iehen 
U m g a n g  besonders  v e r t r a u t e  Bibl iophi le  zu nennen,  sei der  j i ings t  
ve rs to rbene  L i t e ra rh i s to r ike r  Ju l ius  Schwering aus Miinster  i. West f .  
erw/thnt.  I b m  war  der  Besitz seiner re ichhal t igen,  un te r  e iner  weihe- 
vol len Schi l lerbi is te  e ingeordneten  B ib l io thek  n ieh t  nur  /~ul~erer, son- 
de rn  innerer  Besitz.  So konn te  er, welehen Dich te r  m a n  auch nann te ,  
sei tenweise dessen W e r k e  in i iberaus  e indrueksvol le r  Sprache  z i t ieren.  

Der  Dich te r in  Lulu  yon  S t r a u g  und  Torney,  u m  auch eine F r a u  
aus  der  Zah l  de t e r  zu nennen,  denen  die Liebe zum Buch  zum entschei -  
d e n d e n  Er lebn is  geworden  ist ,  wurden  , ,Goethe und  Lessing,  Phi lo-  
s o p h e n  und  Forseher  des 19. J a h r h u n d e r t s  Hel fer  auf dem Wege  zur  

1 Galenus opera medicorum graecorum. 1~', 606ff. Leipzig: Ed. Kuehn 
1821--1833. 

K. P. Hasse, Die italienische Renaissance. Leipzig: A. Kr6ner 1925. S. 41o 
3 K.  P.  Hasse, 1. c. S. 33. 
4 K.  P .  Hasse, 1. c. S. 132. 

K. P. Hasse, 1. c. S. 132. 
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Erkenntnis und zum Aufbau eines wesensstarken Lebens. Bficher waren 
ihr schon in ihrer Kindheit die liebsten Kameraden. 

Als kleines M~tdchen belebten Schwabs Griechische GSttersagen 
ihre einsamen Spiele, und sp~ter waren es wiederum Biicher, die eine 
neue, unbekannte, geheimnisvolle Welt ersehlossen. Die fiirstliche Bib- 
liothek ihrer kleinen Vaterstadt (Biickeburg), die abseits vom groften 
Strome des geistigen Lebens lag, wurde ihre ,Universit~t', hier las 
sie sich durch die alten vergilbten Folianten niederdeutscher Chroniken, 
die mittelalterlichen Alchimistenbficher und die roten Lederb~ndehen 
der franzSsischen Klassikerl. ' '  

Aber auch Richard Schoene mull bei den Bibliophilen Erw~hnung 
linden, der als Gener~ldirektor den preu~ischen Museen eine Weltbe- 
deutung verschaffte. Mit ibm unterhielt sich Langbehn, der l~embr~ndt- 
deutsche, dem die Ordnung der schSnen Hausbibliothek dieses ,,fein- 
sinnigen Kunstgelehrten alten Schlages" iibertragen war, ,,fiber die 
Proportionslehre des Vitruv und fiber den K~non des Polyklet 2''. Abet 
auch der leider vor kurzem in Berlin verstorbene Sohn seines berfihmten 
Vaters, der mfinsterische Gelehrte t termann Schoene, liebte seine 
griechischen Biicher, in denen er wie kaum ein zweiter zu Hause war und 
spendete allen, die in der Schatzkammer seines reichen Wissens Be- 
lehrung suchten, mit wahrhaft selbstloser Freigebigkeit. 

Unter den Bibliophilen finden sich gelegentlich Charaktere yon 
starker Eigenpr~gung, mit denen man im t~glichen Leben dann am 
besten fertig wird, wenn man auf ihre nicht immer ]eicht zu nehmende 
Sonderart ohne Empfindlichkeit einzugehen weil~. Ein yon mir hoeh- 
verehrter Gelehrter yon internationalem Ruf, dessen Wirken durch die 
Goethemedaille gekrSnt wurde, erhielt von mir eine Einladung. Er 
gab jedoeh die bedauernde Antwort, ablehnen zu mfissen, weft er an 
demselben Abend einen berfihmten Gast zu sieh geladen habe, n~m- 
lich den Geheimen Rat  yon Goethe. 

Wie nun linden wir den Weg vom Bibliophilen, ,,der seine Bfieher 
wegen ihres Inhaltes liebt oft mit Hingebung und Vereh rung . . .  der 
ein Buch bis in seine inneren Tiefen ergriindet~", zum Bibliomanen ? 
In  diesem Zusammenhang sei bemerkt, dal~ bei Galen X V I I  A 618, 
ed. Kuehn A ~ o ~ d ~ t o ~  5fitfl~d~, ein Arzt der hellenischen Epoche 
erw~hnt wird. Dieser Beinahme 5fitfl~5~, ein Spitzname offenbar, 
entsprieht unserm Bficherwurm, Bficherfanatiker, ,,Bibliomanen". Bei 
dem Bibliomanen wird die Liebe zum Buch zu einer ungeordneten. 

1 Zulu v. Strauss u. Torney, Schuld. Mit einem Nachwort yon W. G. Oschi- 
lewski. Leipzig: Reclam 1941. S. 64. 

Momme Nissen, Der Rembrandtdeutsche Julius Langbehn. Freiburg i. Br. : 
Herder 1926. S. 67. 

Otto Mi~hlbrecht, Die Bficherliebhaberei bis zum Ende des XIX. Jahr- 
hunderts. Bielefeld u. Leipzig: Velhagen & Klasing 1891. S. ll7. 
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, ,Wer  will  entscheiden,  wo der  gu te  Buchf reund  aufhSr t ,  sich in den  
schlechten verwande lnd .  U n d  wer will  die genauen  Grenzl inien z i e h e n . . .  
zwischen W a h n w i t z  u n d  Weishei t ,  zwischen der  Bi ieher to l lhe i t  unge-  
s t i imer  Sammle r  und  der  Bi ieherwut  k r a n k h a f t e r  Veranlagung,  zwischen 
Le idenschaf t  und  L i e b e ? . . .  

Der  Bibl iophi le  w/~hlt nach Charles Nodier  seine Biicher  aus, der  
Bib l iomane  h/~uft sie an.  Der  Bibl iophi le  f i igt  sorgsam bed/~chtig einen 
B a n d  zu dem andern ,  nachdem er ihn mi t  a l len Sinnen und  ganzem 
Vers t ande  durehforsch t  ha t ;  der  Bib l iomane  p a e k t  B/~nde auf B/s 
ohne ihnen auch nur  einen Blick zu gSnnen.  Der  Bibl iophi le  we r t e t  das 
Buch,  der  B ib l iomane  w/~gt und  miBt es . . .  Das Bi icherver langen  is t  
aber  gewil] dann  eine Ausa r tung  in die Bficherwut ,  wenn es zu e inem 
Aufh/~ufen ohne Ordnung  und  Plan ,  zu e inem Aufraf fen  ohne Sinn 
und  Ziel wird.  =&us einer  de ra r t igen  Sammelsuch t ,  aus einer solchen En t -  
a r t u n g  des Sammel t r i ebes  kSnnen dis  B ib l iomanen  aus  Bibl iophi len  
werden,  wofern diese Bib l iomanen  f ibe rhaup t  j emals  Bibl iophi le  waren  ~." 

So wird das  Tun  des Bib l iomanen  zu e inem sinnlosen.  Wo der  
Bibl iophi le  bei all  seiner Liebe zum Buch noch an  wir t schaf t l iche  
und  vor  a l lem ethische Motive denk t ,  die ihn  yon seine Exis tenz  
ru in ie renden  Ks  und  vor  a l lem yon kr imine l len  H a nd lunge n  zu- 
r i ickhal ten ,  da  fehl t  bei  dem Bib l iomanen  jede  Bremsung  du tch  
hShere s i t t l iche Wer te .  Und  hier  h a t  die menschl iche Gesellsehaft ,  
,,die, solange es bei  der  persSnl ichen I~arrhei t  b le ib t ,  solange der  
Bib l iomane  nur  sich selbst  sch/s ihn sich s e lb s t / i be r l a s sen  k a n n " ,  

Einsp ruch  zu erheben,  denn  es g ib t  Bibl iomane,  ,,die von ihrer  Leiden-  
sehaf t  de ra r t ig  ve rb lende t  sind, dab  sie zu Verbreehern  werden 2''. 
D a m i t  k o m m e n  wir  zur Kriminal i t i i t  der Bib l iomanen .  Auch hier w/s 
die Zahl  n icht  gering,  wol l ten  wir  alle d ie jenigen aufz/s die im Laufe  
der  J a h r h u n d e r t e  der  Bfieher wegen zu grSBeren oder  k le ineren Ver- 
b rechen  kamen.  , ,Von den Buchent le ihern ,  die das  Zur i iekgeben  ver-  
gessen,  und  den Buchent le ihern ,  die auf diese A r t  sys temat i sch  ihre  
Sammlung  bereiehern,  von den Bfieherdieben aus Liebe zu B/ iehern und  
den  Bi ieherd ieben  aus G e w i n n s u c h t . . .  die das  E r b e u t e t e  so raseh als 
mSglich wieder  verkaufen,  lieBen sieh lange Unehren l i s ten  aufs te l len ."  
H a t  doch T a l l e m a n t  de R@aux den Ausspruch  ge t an :  , ,Bi iehers tehlen 
is t  kein  Diebs tahl ,  sofern m a n  sie nur  nachher  n ieh t  wei ter  verkauft3.  ' '  

W i r  w~thlen daher  nur  die drei  m a r k a n t e s t e n  Beispiele  aus, die die 
Geschichte  der  Bib l iomanie  in kr iminologischer  Hins ich t  zu nennen wei6 : 

1 G. A.  E. Bogeng, Die Grol]en Bibliophilen. 1, 499ff. Leipzig: E. A. See- 
mann 1922. 

Otto Mi~hlbrecht, l . c . S .  224/225. 
s G. A.  E. Bogeng, UmriB einer Fachkunde fiir Bfiehersammler. 3. Jahrgang, 

S. 18. l~ikolassee: M. Harrwitz 1911. 
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Zuerst  sei J o h a n n  Georg Tinius  genannt ,  der aus Bfiehergier zum 
RaubmSrder  wurde. I h m  ging es u m  den Besitz einer riesigen Bibliothek, 
faBte doch seine Bibl iothek etwa 60000 B/~nde. 

Die Bficher aber waren ihm nicht  lediglich i~uBerer Besitz, er ha t te  
auf Grund  seines , ,phs  Geds fast den ganzen I n h a l t  
seiner riesigen Bibl iothek im Kopfe".  So brachte  er es fertig, ,,ohne 
l i terarische t t i l fsmit te l  im Zuehthaus  ein groBes Werk  fiber die Apo- 
kalypse zu schreiben ''1. 

Wie Tinius  en t s t ammte  aueh Don Vineente,  Padre  im Kloster  Poblet  
bei Terragona,  dem geistl ichen Stande, verlieB das Kloster  aber und  
widmete sich ganz seiner Leidenschaft  zum Buch. Aueh er wurde zum 
mehrfaehen MSrder. Don Vincente begniigte sieh damit ,  sieh ein 
rein ,,formales bibliographisehes Wissen anzueignen" .  Er kann te  die 
N a m e n  seiner Bficher, ,,aber lesend hat  m a n  ihn nie gefunden"~. 

Der Dr i t te  in  diesem Bunde  der Verbrecher um des Buches willen 
ist Guglielmo Bruto  Ieilio Timoleone, Conte Libr i  Carrucei della Sommaia.  
I h m  war das Buch nur  Mittel zum Zweek, ihm ging es um das Geld, 
n ich t  um das Buch a 

, , Johann  Georg Tinius  4 wurde 1764 in der Niederlausitz geboren. 

Der Vater war Sch~fer auf einer preuBischen Dom~ne der Niederlausitz; 
indem ihm T. als Knabe bei seinen Gesch~ften an die Hand ging, lernte er durch 
eigene Beobachtung die niitzlichen und sch~dlichen, die heilenden, bet~ubenden 
und giftigen Eigenschaften der Pflanzen, Kr~uter und Gr~ser kennen. Der Prediger 
des Ortes entdeckte die Begabung des Knaben und verschaffte ibm die M6glich- 

kci t  einer h6heren Bildung. T. besuchte das Gymnasium zu Wittenberg und 
studierte Theologie...  Nach Beendigung seiner Studien war der junge Magister 
zuerst cinige Zeit Hauslehrer, dann Gymnasiallehrer und Pfar rer . . .  ~berall er- 
warb er sich durch Pflichttreue, Eifer, Geschick und Wandel das beste Lob. Ein 
uners~ttlicher Wissensdrang trieb ihn zur Anlegung und unausgesetzten Ver- 
gr61]erung einer thcologischen und linguistischen Bibliothek, die seine Leiden- 
schaft und sein Verderben wurde. Bald reichten seine Berufseinnahmen, das 
Verm6gen seiner verstorbenen ersten Frau und die Zinsen des Verm6gens der 
zweiten nicht mehr aus zur Befriedigung seiner Sammelgier, er geriet auf den 
Weg des Verbrechens. Zuerst unterschlng T. Kirchengelder, die ihm anvertraut 
waren, und sank bald zum R~nber und M6rder hinab. Von 1810 an ereigneten 
sieh in der Umgebung yon Wei~enfels und Li i tzen . . .  wiederholt Raubanf~Ue 

1 Vgl. Allgemeine deutsche Biographie (Bd. XXXVIII, Liefg. 1). Heraus- 
geber: Thienemann-Thulemeycr. Leipzig: Duncker & Humblot 1894. Referent 
Mitzschke. S. 357/358. 

Vgl. G. A. E. Bogeng, Die Gro~en Bibliophilen. S. 510/512. 
a Vgl. G. A. E. Bogeng, UmriB einer Fachkunde ftir Bfichersammler. 3. Jahr- 

gang, S. 19/20. 
a Allgemeine deutsche Biographie (Bd. XXXVIII, Liefg. 1). tterausgeber: 

Thienemann-Thulemeyer. Leipzig: Duncker & Humblot 1894. Referent Mitzschke. 
S. 357/358. Hans Kasten in Bremen beabsichtigt nach einer miindlichen Mit- 
teilung die gesamte Tiniusliteratur mit Ausziigen a.us den gerichtlichcn Akten 
zu ver6ffentlichen. 
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in der Fahrpost .  Zu Reisenden, die allein im Postwagen saBen und  viel Geld bei 
sieh ffihrten, gesellte sieh ein Unbekannter ,  der im Laufe der  Unte rha l tung  Sehnupf- 
t abak  aus seiner Dose anbot.  Wer  eine Prise nahm,  ward bald mtide und  sehlief 
ein; beim Erwaehen war der Unbekann te  versehwunden und  mi t  ihm das Geld 
des l~eisenden. Jedesmal  war der Unbekann te  in anderer  Traeht  und  Kleidnng, 
aber  die Gleichf6rmigkeit, mi t  der alle Beraubnngen ausgeffihrt wnrden, lieB keinen 
Zweifel daran,  dag die Verbreehen nnr  yon einem T/~ter vert ibt  w u r d e n . . .  

Am 28. I. 1812 vertibte T. bei hellem Tage an  dem Kaufmann  Sehmidt  aus 
Leipzig durch Zertr i immerung der Hirnschale mit  einem Spitzhanlmer einen Raub-  
mord, bei dem er 3000 Taler erbeutete.  Die Bemtihungen der Gerichte, den T/~ter 
ausfindig zu maehen, blieben erfolglos. E in  J a h r  sp/~ter, am 8. IL  1813, ereignete 
sieh ein gleieher l~aubiiberfall mi t  t6dliehem Ausgange auf die Witwe K u n h a r d t  in 
L e i p z i g . . .  Hier vereinigten sieh aber so viele Indizien gegen T., dab seine Ver- 
haf tung am 4. I I I .  1813 erfolgte. ])as Gerieht fand in den Zimmern  des Pfarr- 
hauses nnd  an  den W/~nden der Seheune aufgestellt eine Bibl iotbek yon etwa 
60000 Banden;  es fand lange Verzeiehnisse allein lebender reieher Personen, ferner 
eine Menge Pe~Ttieken, falsche B/~rte und  al lerhand Verkleidungen; es l and  auch 
einen Hammer,  der in die Sch/~delverletzung der Witwe Kunha rd t  p a g t e . . .  
T. leugnete alles und  wuttte fiir jedes ihn belastende Moment mi t  raffiniertem 
Gesehick eine ganz natfirliche Erkl/irung zu geben. Trotzdem wurde im M/irz 1814 
das Kriminalverfahren gegen ihn er6ffnet. Am 31. I I I .  1814 ward T. nach Ge- 
setzesvorschrift in der Leipziger Nicolaikirche dureh den Super intendenten Rosen- 
m611er 6ffentlich und feierlieh seines Amtes e n t k l e i d e t . . .  Ers t  1823 wurde das 
Urteil  ge f / i l l t . . .  Die Gesamtstrafe belief sich auf 12 Jahre  Zuehthaus.  Der bei- 
nahe 60j/~hrige T. t r a t  diese Strafe noeh 1823 an  und  zeigte sieh, wie im Unter-  
suchungsgef/~ngnis, so aueh im Zuchthaus  ruhig, zufrieden und  scheinbar  ohne 
Gewissensbisse. Er  ward mit  sehriftlichen Arbei ten beseh/tftigt. Als 71j/~hriger 
Greis verlieg er 1835 das Zuehthaus mi t  ungebeugtem Sinn, mi t  frisehem Geist, 
aber mit  weigem Haar  und verlassen und  ge/~ehtet vor aller W e l t . . .  E in  
Sehreekensruf ging durch das Land, als es hieg: ,,Tinius kommt  wieder." Uns t e t  
und  fl~ehtig irrte der ,,unheinfliche Mann"  umher,  und  sehlug bald da, bald dort  
in Saehsen und  Thiiringen ftir kurze Zeit seinen Wohnsitz auf, n iemand moehte 
ihn 1/~nger beherbergen. Die Gemeinde Poserna mul~te ihm zum Lebensunterhal t  
j/ihrlich 25 Taler auszahlen, daneben verdiente er sieh ein weniges dureh Korrektur-  
lesen. I m  Jahre  1846 fal~te er noeh einmal festen FuB in Gr~bendorf, wo weit- 
1/mfige Verwandte yon ihm w o h n t e n . . .  T. kehrte  dort  zu den Besch/~ftigungen 
seiner Jugend zuriiek, indem er Kr~nter  und  Pflanzen sammelte und  mit  Vofliebe 
Gifttr/~nke daraus b e r e i t e t e . . .  Uber  seine Vergangenheit  spraeh er unbefangen,  
behaupte te  naeh wie vor seine Unsehuld und  trug sieh sogar mi t  dem Plane, eine 
Revision seines Prozesses zu beantragen.  Daneben  sind ihm jedoeh wiederholt 
indirekte Zugest/~ndnisse seiner Sehuld entschliipft. Bemerkbare  Gewissensbisse 
und  Zeiehen der Unruhe stellten sieh bei T. erst  in den le tzten Lebenszeiten ein, 
als der Gedanke des nahen  Todes ihn mehr  und  mehr  erfiillte. Er  war yon Angst  
und  Qualen gefoltert, s tarb aber, ohne sein Gewissen erleiehtert  zu haben,  am 
24. IX.  1846 - -  wie die Einwohner  Gr/~bendorfs behaupte ten  - -  an Selbstvergiftung, 
doeh wnrde keine Untersuehung angestellt  und  dem Leiehnam ein ehrliehes Be- 
g:r/~bnis" nieht  v e r s a g t . . . "  

, ,Don  V i n c e n t e  ~ w a r  P a d r e  i m  K l o s t e r  P o b l e t  be i  T a r r a g o n a .  

Als die reiehe Klosterbilcherei . . .  gepliindert  wurde, ha t te  Don Vineente die 

1 G. A.  E. Bogeng, Die Grogen Bibliophilen. I, 510/512. Leipzig: E. A. See- 
m a n n  1922. 
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Gelegenheit benutzt ,  ffir sich zahlreiche Sch~tze dieser Klosterbibliothek beiseite 
z u l e g e n . . .  Mit seinem Raube wurde er Buchh~ndler  in Barcelona. Wahrend er  
geringe Ausgaben verkaufte,  um kfimmerlieh sein Leben zu fristen, t rennte  er  
sieh niemals yon seinen Bfichersch~tzen. Ein  paarmal  zwang ihn die Not  doch 
dazu;  um wieder in den Besi tz  des notgedrungen verkauften Exemplars  zu ge- 
langen, sehreckte e r v o r  keinem Gewaltmit tel  zurfick, auch einige Morde aus 
diesem Grunde gestand er in der  Gerichtsverhandlung ein, die ihn wegen seiner 
letzten Schreckenstat  unschadlich maehte.  Man ha t te  gegen Mitre des Jah res  
1836 die hinterlassene Bfichersammlfing eines al ten Advokaten  versteigert, die 
auch den als Unikum angesehenen Druck des Lamber to  Pa lmar t  vom Jahre  1482 
enthielt .  Und dieses Buch ha t te  . . . .  ein al ter  Buchhandler  und  StraBengenosse 
des Bibliomanen, Augustino Patxo  t, ersteigert. Nach den ffir ihn katastrophalen 
Ereignissen zeigte Don Vincente bereits im Auktionssaale Symptome des Wahnsinns,  
die aber kaum beachte t  wurden. Ers t  nach  e!ner Woche, in der  neun angesehene 
Manner  ermordet,  aber nicht  beraubt  worden waren, die, wie man  spKter fest- 
stellte, in dieser Woche den Laden Patxots  aufgesueht hat ten,  und, nachdem 
Pa txo t  selbst schon vorher  bei einem n~chtl ichen Brand  seines Hauses umgekommen 
war, er innerte man  sich wieder an ])on Vincente. Eine Haussuehung bei ihm . . .  
]ieB den Untersuchungsrichter  durch einen Zufall das listig versteckte, ungliick- 
selige Buch entdecken, das die Ursaehe des Todes yon zehn Menschen geworden 
war. Don Vincente wurde verhaf te t  und  gestand . . . .  nachdem er die formelle 
Versicherung erhal ten hat te ,  dab seine Bibliothek nieht  zerstreut werden wfirde. 
Er  erkl~rte, dab er in der guten Absieht  gehandelt  babe, uners~tzliche Sch~tze 
der  Wissenschaft zu erhal ten und  wiederholte, dab man mit  ihm machen mSge, 
was man  wolle, nur  dfirfe man nicht  die W u t  fiber seine Missetat an  den unschul- 
digen Bfichern auslassen, auch hob er hervor,  dab er seinen Opfern, soweit es noch 
mSglich war, die Absolution erteilt  h~tte, bevor er ihnen die Beute, das yon ihm 
verkaufte wertvolle Buch, entriB. Die Menschen mfissen alle frfiher oder sparer 
sterben, meinte er, das sei gleich, aber die guten Bfieher mfisse man erhal ten,  
denn sic seien der R u h m  Gottes. Der Verteidiger Don Vineentes suehte ihn mit  
dem Einwande zu retten,  dab man einen augenscheinlich Wahnsinnigen nicht  zum 
Tode verurteilen dfirfe, da die Indizien n icht  ausreichend seien, es gabe yon allen 
vorgefundenen Bfiehern mehrere Exemplare,  auch yon dem angeblichen Unikum 
bef~nde sich ein zweites Exemplar  in  einer gr0Ben Pariser  Bibliothek, wie einer 
der  Zeugen nachweisen kSnnte. Als diese bibliographische Feststellung unzweifel- 
haf t  geworden war, packte Don Vincente die Verzweiflung, der  bis dahin  Ruhige 
beklagte bis zu seiner Hinr ichtung laut  sein Unglfiek, indem er wieder und wieder 
die Worte wiederholte: ,Mein Exemplar  ist  kein Unikum, mein Exemplar  is t  
kein Unikum !"'  

, , G u g l i e l m o  B r u t o  Ic i l io  T i m o l i o n e  1, C o n t e  L i b r i  C a r r u c c i  de l l a  

S o m m a i a ,  d e r . . .  

aus politischen Grfinden seine Heimat  Verlassend naeh Paris fibersiedelte, 
war seit 1832 Professor der Mathemat ik  an der  Sorbonne 2. Gelegentlieh der Studien 
zu seinem wissenschaftlichen Hauptwerk,  war er ein ausgezeichneter Bibliotheken-~ 
Btieher- und  Handschr i f tenkenner  geworden, wie seine 1841 erfolgte Berufung zum 
Sehriftffihrer der amtl iehen Kommission ffir die Inventar is ierung der in. 6ffent- 
lichen Bibliotheken Frankreiehs vorhandenen Zeitsehriften zeigt. Diese amtl iehe 

1 G. A.  E. Bogeng, UmriB einer Fachkunde  ffir Bfichersammler. 3. Jahrg .  
Nicolassee: M. Harrwitz  1911. S. 19/20. 

2 Der Text  wurde im Interesse der Kfirzung in der Satzbildung etwas ge- 
/~ndert. 
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Stellung machte  es nun  Libri  m6glich, alle von ihm gewfinschten Handschr i f ten  
u n d  Druckwerke in seinen Besitz zu bringen, ohne dab hinsichtl ieh der Rtickgabe 
eine besondere Kontrolle ausgefibt werden konnte.  Dazu kamen die damaligen 
verwirr ten politischen Verh/iltnisse, denen es Libri  verdankte,  dab d ie  sich mehr  
u n d  mehr  gegen ihn anh/~ufenden Anschuldigungen der Bibl iotheksbeamten und  
anderer  keinen Erfolg hat ten;  So 1/~Bt sich heute  schwer feststellen, wann Libri  
seine systematischen Bficherdiebst~hle begann und  wieviel kostbare Handschr i f ten 
und  Druckwerke er einzeln oder in kleinen Sammlungen unter  der  H a n d  v e r k a u f t  
hat .  Die Sieherheit, rait  der Libri bis dahin  die Rolle eines besonders erfolgreiehen 
Sammlers gespielt butte,  verffihrte ihn dazu, ein gr6~eres Geseh/~ft zu wagen: 
Der angeblieh Sammelmfide verkaufte for ann/~hernd 2000000 Francs eine Hand- 
schrif tensammlung an Lord Asburnham und lieB eine Bfichersammlung im August 
1847 in Paris versteigern. Da in vielen der verkauften B/~nde aber die Stempel 
der  ffanz6sischen 6ffentlichen Bibliotheken nur  naehl/~ssig ent fern t  waren, konnten  
aueh die franz6sischen Beh6rden nicht  mehr  an  den Ergebnissen der .amtlichen 
T/~tigkeit Libris zweifeln, am 4. II .  1848 wurde gegen den nach  England Ge- 
flfichteten die Anklage erhoben. Von London a u s . . ,  begann er nun  jene Polemik, 
die die Zeitschriften fiber die Aff/~re Libri zum besonderen bibliophilen Sammel- 
objekt  gemacht  hat,  zun/~chst mit  Erfolg: er konnte  beweisen, dab er viele Bticher 
gekauft  habe, und  un te r  diesen auch solche, die aus 6ffentliehen Bibliotheken 
w~hrend der  Revolutionsjahre in den Handel  gekommen waren. Aber er ha t t e  
bet seiner eiligen Flucht  grebe Teile der ihm zur Prfifung abgeforderten ]3est~nde 
in Paris zurficklassen mfissen uod einen Teil dieser Handsehr i f ten und  Drucke 
bereits in seiner Werkstatt verarbeitet und fiir den Verkanf fertig gemaeht. Frei- 
lieh liel~ s i e h . . ,  sehwer feststeUen, wie umfangreieh Libris l) iebstghle gewesen 
waren. Das Seinegerieht verurtei l te  ihn 1850 in Contumaeiam zu 10 Jah ren  Zwangs- 
a r b e i t . . .  Indessen nahm der in England naturalisierte Libri  das Urteil  n ieht  
ruhig bin, erst 1861 lehnte das Gerieht das von Libri beantragte  Wiederaufnahme- 
verfahren endgfiltig ab und erledigte dami t  einen Fall, der fiber ein Jah rzehn t  n ieht  
nur  die bibliophile Welt besehgftigb hat te .  Libri  ging in seine Heimat  zurfiek, er 
s tarb  1869 in F i e s o l e . . . "  

N u n m e h r  k o m m e  ieh  zu  e i n e r  D a r s t e l l u n g  y o n  F a l l e n  k r i m i n e l l e n  

B f i e h e r s a m m e l n s ,  d i e  m i r  aus den A]cten be~annt wurden. Sie v e r a n l a g t e n  

r e i c h ,  a u f  Grund eigener Er/ahrung den Fragenkomplex der Bibliomanie 
eingehend zu behandeln. I c h  w e n d e  m i e h  d a b e i  z u n ~ c h s t  e i n e m  F a l l  zu,  

zu  d e m  ich  a ls  S a c h v e r s t / ~ n d i g e r  s e l b s t  z u g e z o g e n  w u r d e .  

E in  im freien Berufsleben stehender Akademiker,  dem bisher nicht  das Ge- 
riugste vorzuwerfen war, wurde im Alter  von 30 Jah ren  wegen Untersehlagung 
yon rund  100 Bfiehern zu einer Geldstrafe von 1000 RM. oder ersatzweise zu 
20 Woehen Gef/ingnis verurteil t .  Der T/~ter war ein im Berufsleben auflerordentlieh 
gesehgtzter Mann, der wegen seiner peinlieh genauen, ersehSpfenden und  grfindliehen 
Arbeiten,  die er dureh zahlreiehe Li tera turangaben zu belegen liebte, in Faeh- 
kreisen bekann t  war. tIier, sowie in den Kreisen, die i h n v o n  der Ausbildungs- 
zeit und  aus verwandtsehaft l iehen Beziehungen kannten,  wurde die Ta t  Ifir v611ig 
r/itselhaft gehalten. NN. wurde fibereinstimmend als stiller, beseheidener Menseh 
gekennzeiehnet,  der ffir sein Alter  eine grol]e Charakterreife und  einen auffallenden 
Arbei tsernst  zeigte. Die Tat  konnte  naeh aller Meinung n ieht  aus verbreeheriseher 
Neigung s tammen,  sie mugte  ihre Erklgrung in einer k rankhaf ten  Sueht  naeh 
:Bfieheru, besonders naeh Faehl i teratur  finden. NN. war wghrend des geriehtl ichen 
Verfahrens k6rperlich und  seeliseh zusammengebroehen und  mugte  in ein Xranken-  
haus  tiberffihrt wet'den. Seiner Mutter  gegenfiber gul~erte er  Selbstmordgedanken.  
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Ich wurde damit  beauftragt ,  ein Gutachten  dariiber zu erstat ten,  ob eine 
kleptomanische Veranlagung vorl/~ge und  die Voraussetzungen des w 51 RStGB.  
zur Zeit der  Ta t  vorgelegen h/~tten, 

Aus der Vorgeschichte w~re hervorzuheben, dab der  Vater  des NN. als zeit- 
weilig erregt gesehildert wurde, i iberhaupt  aus einer nervSs-be]asteten Familie 
s tammte,  in der es aber zu Geisteskrankheiten nach den Ergebnissen der  angestellten 
erbbiologisehen Forschung n ich t  gekommen ist. NN. selbst fiel schon als Kind  
dadurch auf, dab er jede freie Zeit dazu benutzte,  sieh mi t  Biiehern zu besehaftigen. 
Er  begann mit  dem DurchstSbern der ihm erreichbaren Gemeindebibliothek. Als 
ihm diese nicht  mehr  gentigte, schleppte er die Biicherei des Pfarrers herbei und  
vergaI3 beim Lesen Zeit und  Auflenwelt. Der Pfarrer spricht  yon einem ,,gemein- 
gef~hrliehen" Lesehunger des damals 14j~hrigen Jungen.  Zum Spielen muflte 
er ausdriicklich angehal ten werden. Ebenso zeigte NN. sehon als Junge ein sehr 
ehrgeiziges Wesen, das, um ein Beispiel zu nennen,  als er im Schachspiel verloren 
hat te ,  ihrr veranlaflte, den ganzen Abend kein Wort  mehr  zu sagen und die 
anderen wie seine Totfeinde zu behandeln.  Dieser Ehrgeiz verlieB ihn weder auf 
der Schule, wo er sieh bemfihte, immer einer der Ers ten  in der  Klasse zu sein, 
noch auf der  Universit/~t, wo er samtliche Examina  gl~nzend bestand,  noch im 
Berufsleben, wo er durch fibergrfindliehe Arbeitsweise auffiel. E r  selbst ffihrt 
diese tiberaus eingehende Bearbei tung seiner ~'~lle, die ihn die Sache immer und  
immer wieder hin und  herwi~gen liel3, allerdings zum Tell auf einen Mangel an  
EntschluBkraft  zuriick. U m  auf seine Bficherliebe zurfickzukommen, so war e s  
schon yon Kindhei t  an  sein Bestreben, mSglichst viel Biicher zu besitzen. Zu 
Weihnachten  liel3 er sieh stets  Bficher schenken und brachte  es allm~thlieh so- 
weir, dab er schon als S tudent  und  in seiner spateren Ausbildungszeit  eine s ta t t -  
liehe, und  ffir sein Alter und  seine Ti~tigkeit ungewShnlich grofle Bibliothek besaB. 
Dabei hielt  er sich gleiehzeitig schon mehrere Fachzeitschrif ten,  so da$ er un te r  
Kollegen als der , ,Bfieherwurm" bekann t  war. I m  tibrigen war er ein aufgeweckter 
Mensch, der auf der  Universit/~t und  aueh sparer bis in die N/~ehte hinein arbeitete 
und  dadurch stets einen gehetzten und tibermtideten Eindruek  maehte.  E r  ha t te  
wenig Umgang, hie]t sieh lieber yon den Menschen fern, um ungestSrter  sein Eigen- 
leben fiihren zu kSnnen. 

NN. selbst gab des weiteren an, dab er zeitwei]ig aufbrausend sei, zu der Ta t  
selbst erkl~trte er, dal3 sie ihm vollkommen r/~tselhaft sei. 

Auf die n/~heren Tatumst/~nde kann  nicht  eingegangen werden, sie Seien nur  
im wesentlichen angedeutet :  

NN. verwahrte in seinem stets verschlossenen, /~ngstlich vor andern Augen 
beht i te ten Bfieherschrank, in dem Teil, der  dureh tIolzverkleidung dem Auge 
nicht  s ichtbar  war, eine Reihe von Fachbi iehern aus einer amtl ichen Bibliothek. 
Er  ha t te  diese Biicher ohne Leihzettel  entl iehen und  sie schon jahrelang in seinem 
Besitz, gebrauehte sie zu zahlreichen Zi ta ten und  der grfindliehen Bearbeitung 
seiner F/~lle. E r  selbst sprach yon einer Biichersucht, die ihn beherrsehte,  er habe  
aber nicht  die Absicht  rechtswidriger Zueignung gehabt,  babe  die Rfickgabe der  
ent l iehenen Bficher nur  darum unterlassen, weil er angenommen habe, dieselben 
doeh bald wieder zu benStigen, und  ihn ein unerkl~rliehes Geffihl daran gehindert  
habe, sich davon zu t rennen.  Ffir die Richtigkeit  dieser Angabe sprieht es, dal3 
unter  den Biichern, die NN. der  Bibliothek en tnommen hat te ,  aueh solehe waren, 
die er sieh dann  sp/~ter selber kaufte. Belastend fiel allerdings ins Gewicht, dab 
von einigen Bfichern die Signaturen fehlten und  an  einigen die Kata lognummern 
ausradiert  w a r e n .  Eine kleine Episode w~hrend der Revision der Biicher durch 
die Polizei zeigte den wunderl ichen Hang des NN. nach Biichern. Er  nahm eines der  
noeh nieht  durchgesehenen Btieher und legte es zu denen, die der  Kriminalbeamte  
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als Eigentum des Beschuldigten erkannt hatte. Der Bfirogehilfe merkte das und 
wollte das Buch dem Kriminalbeamten geben, da stieg ihn NN. unmerklich an und 
fl~sterte: Das nieht, lassen Sie das liegen. 

Die Untersuchung des N~Y. ergab ]olgenden Be]und: 
KSrperlicher Be/und: Asthenischer, hagerer Typ. Langer, schmaler, flacher 

Brustkorb, muskeldfinne Arme, knochenschlanke Schultern: Lebenswichtige 
Organe nieht nachweisbar krank. Gesichtsfarbe blaB. 

Psychischer Be]und: ~uBerlieh wirkt der Untersuchte ziemlich ruhig. Es ist 
nicht leicht, s~eh ein Bfld von seinem Innenleben zu machen, da er mit einer sehwer 
durchdringliehen ,,Schieht" umgeben zu sein scheint, die jedoch, sobald sie durch- 
drungen ist, einen ebenso empfindsamen wie feinf/ihligen Charakter erkennen 
1/iBt, der ins der affektiven Spannung in starke Schwingungen ger/~t. :Da- 
bei ist NN. zurfickhaltend und versueht nicht in der geringsten Weise tfir sich 
Stimmung zu machen oder sich zu entlasten. Sein ethiseh-moralisches Empfinden 
ist gut entwickelt, ebenso wie seine Intelligenz und seln Wissen in vielem als fiber 
dem Durchschnitt liegend zu bezeichnen ist. Der Gedankenablauf ist zeitweise 
infolge affektiver St6rungen verlangsamt. Der Gedankeninhalt ist weder durch 
Wahnideen noch durch Sinnest/~uschungen verfi~lseht. Die Stimmung ist der 
Situation entsprechend leicht depressiv. Der Gedankeninhal~ des Untersuchten 
dreht sich fast nur um die ihm zur Last gelegte strafbare Handlungsweise. NN. ist 
ungesellig, sehfichtern und scheu. 

Urteil. Der Untersuchte  wurde als schizoider Psychopa th  mggigen 
Grades bezeichnet mit  der Begrfindung, dab bei NN. sonderart ige 
Charaktereigensehaften vorhanden seien, die letzten Endes bei gentigen- 
der Stgrke und  Verdichtung den in den schizophrenen Prozessen und 
Endzust/~nden auftretenden Eigenti imliehkeiten innerlich verwandt  
sind. Die hervorstechendste Eigensehaft  dieser sonderart igen Ver- 
anlagung ist das Bestreben des SichabschlieBens (Autismus), die 
Anlage zum Sonderling und  Eigenbr6dler,  der keine wirkliche Lebens- 
ffeude besitzt. NN. zeigte eine bei vielen dieser Sonderart igen nachweis- 
bare Empfindsamkei t  und iibermgl~ige Feinfiihligkeit, die ihn immer 
wieder zur Abgesehlossenheit und Einsamkei t  trieb, so dag er sich in 
seine Lieblingsbesehgftigung einspinnen konnte,  das hieg fiir ihn, die 
Beschgft igung mit  seinen Biichern. 

I)iese als Bibliophilie zu bezeichnende ,,Lust am Buehe"  steigerte 
sieh immer mehr  und erstreekte sich, je weiter er in seiner Berufsaus- 
bildung fortschrit t ,  besonders auf eine Sueht  naeh Fachbiiehern,  w/~h- 
rend frtiher aueh sch6ngeistige Li tera tur  bei ihm eine wiehtige Rolle 
spielte. ,,Seine fibertriebene Grtindliehkeit" und  peinliehe Sorgfalt 
in der Abfassung seiner Schrifts~tze, die ja allgemein als besonders 
exakt  und dureh griindliehste Beibringung der einsehlggigen Li tera tur  
bekannt  waren, steigerte seinen Ehrgeiz und  sein Streben derart,  dag 
er jedwede ihn erreiehbare Li tera tur  zu erjagen suchte. Aus der Biblio- 
philie wurde eine Bibliomanie, eine Leidensehaft,  die infolge ihrer 
ungeztigelten Lust  seine verntinftige ~ber l egung  triibte, so dag er als 
ein willenssehwaehes Werkzeug dieser Biieherwut zum Opfer Iiel und  
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die ibm zur Las t  gelegten S t ra f ta ten  beging, die nicht  eines f inanziel len 
Vorteils wegen ausgeffihrt wurden,  vielmehr aus der abwegigen Buch- 
leidenschaft zu erklAren sind. Aueh hAtte ein iiberlegender ~enseh  in  
derart ig gesicherter wirtschaftl icher und  gesellsehaftlicher Stellung 
wegen eines so geringen Vorteils niemals seine ganze Existenz aufs Spiel 
gesetzt, besonders d a n n  nicht ,  wenn er bes t immt  dami t  rechnen muBte, 
dab die Sache eines Tages ans Licht  kam. Diese abwegige Triebhaftig- 
keit  auf dem Boden einer psychopathischen Anlage ist dem Tater  nach- 
tr~glich selbst rAtselhaft. Es ist ihm unverstAndlieh, wie die Biblionlanie 
eine so starke, alle ~3berlegung raubende Macht bekommen hat. 

Bei der Pr i i fung der ZureehnungsfAhigkeit  wurde die Frage, ob der 
Untersuchte  zur Zeit der Ta t  sieh in einem strafausschlieBenden Zu- 
s tande befunden  habe, dah in  beantwortet ,  dal~ die Voraussetzungen 
des w 51 I~StGB. Abs. 1 n icht  vorlAgen, da weder eine strafaussehlieBende 
BewuBtseinsstSrung, noch eine GeistesschwAche, noch auch eine krank-  
hafte StSrung der GeistestAtigkeit vorgelegen babe, die es ibm unmSg- 
lich gemacht h~Ltten, das Uner l aub te  der Ta t  einzusehen und dieser 
Einsicht  gemAl3 zu handeln .  

Er  wurde jedoeh als verminder t  zurechnungsfAhig bezeichnet, 
da die t r iebhafte  Sueht  die Besonnenhei t  und  vernunftgemABe l~ber- 
legung u n d  Selbstkri t ik wesentlich herabgesetzt  hatte.  

Nachstehend wird fiber e inen weiteren einschlAgigen Fal l  berichtet.  
Der betreffende Tate r  wurde allerdings nicht  von mir untersucht ,  es 
s t anden  mir  nur  die umfangreiehen Akten zur Verfiigung. Sie beginnen  
mi t  folgenden Wor ten :  

Der Angeschuldigte, geboren 1885, der ein grol3er Bficherliebhaber und Be- 
sitzer emer umfangreichen und wertvollen Bibliothek ist, arbeitete in den ]etzten 
Jahren an einem wissenschaftlichen Werk, insbesondere fiber Wiegendrucke. Er 
benutzte zu semen Arbeiten die Staatsbibliothek. sowie die gleichfalls wertvolle, 
alte Drucke enthaltende Bibliothek einer Sehule. In der letzteren wurden dem 
NN. zwei peinliehe, nicht vSllig aufgeklarte F~lle zur Last gelegt. NN. lielt 
angeblich in der Bahn ein Buch liegen, das nicht wieder aufzufinden war. Die 
Bibliothek muBte sich mit einer sehr geringfiigigen Entsch~digung begntigen. 
Des weiteren wurde ein Buch, das NN. mit Erlaubnis des Leiters der Biblio- 
thek selbst in den Schrank, in dem die kostbaren Drucke aufbewahrt wurden. 
zurfickgestellt hatte, wenige Tage sparer vermiBt. Da in der gleichen Zeit aus 
der Sta~tsbib]iothek kostbare Wiegendrucke abhanden gekommen waren, fiel der 
Verdacht auf NN. INachtr~glich wurde dann aueh festgestellt, dab aus der Sehul- 
bibliothek einige Bficher und Inkunabelbliitter aus einer besonders wertvollen. 
alten Ausgabe fehlten. Durch eine Haussuchung bei NN. wurden sieben ihrer 
Herkunft nach verd~tchtige Werke und einige Inkunabelbl~tter gefunden. Die 
ersteren befanden sich in Einb~nden, die NN. nach seiner Angabe selbst her. 
gestellt hatte. Die Stempel waren auf chemischem Wege oder durch Wegradieren 
entfernt. Verschiedene UmstAnde, so etwa der, dai3 Randvermerke auf den Bl~ttern. 
die NN. im Besitz hatte, dieselbe Handschrift zeigten, wie die Randvermerke in 
dem Exemplar der Bibliothek. legten den Verdacht nahe. dab es die vermil]ten 
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seien. ~N .  ha t  v0n Anfang an  geleugnet, die Biicher und  Blii t ter den Bibl iotheken 
entnommen zu haben. Er  ha t  immer wieder versucht,  den gutgl~ubigen Erwerb 
darzulegen. Er  will die Bticher yon einem ihm unbekann ten  jungen Mann gekauft  
und  die Inkunabe lb la t t e r  aus einem al ten Buchdeckel gelSst 'haben.  Er  konnte  
auch Zeugen stellen, die diese Ar t  des Erwerbs beglaubigten. I)as Gericht ha t  
allerdings die Glaubwiirdigkeit dieser Zeugen in Frage gestellt. 

~ b e r  die Vorgeschichte des NN. ist wenig bekannt .  E r  ha t  sich schon als 
Sekundaner  und  Pr imaner  sehr ffir Bficher interessiert. NN. ffihrte dies darauf  
zurfick, dab seine Vorfahren mfitterlicherseits sich fiber 11/2 J ah rhunde r t  h indurch  
schriftstellerisch bet~t igt  h~tten.  Von diesen ha t  er auch eine Reihe Bficher ge- 
erbt.  E r  ha t  eine sorgf~tltige Erziehung genossen und  sp~ter sehr ausgedehnte 
Studien betrieben. Nach AbschluB seines Studiums ha t  er seine Bibl iothek 
systematisch bereichert, er brachte sie bis auf  rund  1500 B~nde. Die Freude 
an einem sch0nen Buch lieB ihn, wie er angibt,  zum Sammler werden. Er  
lehnte es aber ab, daI3 ,,ihm eine Sammlerleidenschaft  angedichtet  wfirde, diese 
habe er auch nach den] Zeugnis aller seiner Freunde nie besessen. Bei seinen 
erstl ich schwankenden Erwerbsverh~ltnissen sei er n icht  selten in die Lage ge- 
kommen, yon seinen Bfichern wieder we]che verkaufen zu mfissen, ohne dal3 
er darum getrauer t  babe" ,  h n  fibrigen war NN. eine PersSnlichkeit, die sich 
ihr  ganzes Leben lang fern yore Getriebe der Welt gehalten hat ,  ledig]ich ihren 
Studien und kfinstlerischen Interessen sich widmend. Es wurde NN. von allen 
Seiten ein ungewShnlich gutes Leumundszeugnis nicht  nur  fiber seine geistigen, 
sondern auch fiber seine sitt l ichen Eigenschaften ausgestellt. Er  wird yon einem 
Kollegen, der jahrelang mit  ibm zusammenarbeitete ,  mi t  folgenden Worten ge- 
schildert:  , ,Ein hul~erst kenntnisreicher und  vielseitiger, literarisch und  philo- 
sophisch rein gebildeter Mann, dessen rein geistiges Niveau ungew6hnlich hoch 
war. Im kollegialen Umgang war er stets hSflich und  zuvorkommend. Als 
wissenschaftlicher Lehrer  war er vortrefflich, er wui~te sich die Anhangl ichkei t  
und  Hochachtung mindestens seiner reiferen Schiller zu verschaffen. Ob er seinen 
Beruf mit  Gemfit und  Herzensw~rme ausgefibt hat,  ist mir  fraglich, seine 
Unterrichtserfolge waren abet  unbedingt  gute. E in  problematischer Charakter,  
leidenschaftslos, jedenfalls sehr bewui~t und  sehr beherrscht  ; Zfige yon Noblesse und  
Opferwilligkeit fehlen durchaus nicht ."  Ein  anderer Kollege charakterisiert  ihn mi t  
den Worten:  , ,Ein ungewShnlich f~higer und  geistig wie auch seelisch differenzierter, 
feinnerviger Mensch." 

Die yon NN. gelegentlich gei~uBerten gesellschaftsfeindlichen Theorien wurden 
yon seinen Kcllegen mehr  als theoretische Abwegigkeiten denn als praktische 
Grundsatze gewertet. Sie beleuehten aber gut  seine autistische, kfihle Natur ,  
die zu rein begrifflichen, jeder Lebensn~he entbehrenden Theorien neigt.  Die 
w~hrend des gerichtlichen Verfahrens gegen NN. aufkommenden sexuellen Ver- 
d~chtigungen fanden keinerlei Begrfindung. 

Es ist vom medizinischen S tandpunk t  aus, angesichts der vors tehend gegebenen 
Charakteristik, die doch zweifellos autistische Zfige aufdeckt, bedauerlich, dab keine 
psychiatrische Begutachtung des Angeklagten s ta t tgefunden hat.  Dagegen wurden 
nn te r  anderen au$erordentl ich sorgf~tltige bibliothekarische Gutachten  yon den 
zust/~ndigen Abteilungsdirektoren der Staatsbibl iothek Degering und Vouilli~me 
ers ta t te t .  

NN. wurde , ,mit l~ficksicht auf seinen Sammeltr ieb"  zu der niedrigen Strafe 
yon 9 Monaten Gef/~ngnis wegen eines einfachen und  fortgesetzten Diebstahls ver- 
urteflt. I)agegen wurde er im Wiederaufnahmeverfahren yon der Anklage des ein- 
fachen I)iebstahls freigesprochen und  die Strafe auf 7 Monate Gef/~ngnis herab-, 
gesetzt. In  der Stel lungnahme zu dem eingereichten Glladengesuch wird, be, 

z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 35. Bd. 17 
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sonders aus kollegialen Kreisen, immer wieder auf die hohen, geistigen Gaben des 
NN. hingewmsen, die er bestrebt war, der Wissenschaft und der Allgemeinheit 
dienstbar zu machen. Hat er doch auch w~hrend des gerichtlichen Verfahrens seine 
kiinstlerischen und wissenschaftlichen Besch~ftigungen noch welter ausgedehnt, 
so dab yon verschiedenen Seiten an ihn die Aufforderung zur Mitarbeit heran- 
getragen wurde. Das Gnadengesuch wurde dahingehend entschieden, dab die 
Strafvollstreckung mit Bew~hrungsfrist ausgesetzt wurde. NN. hatte eine Bu•e 
yon 1000 RM. zu zahlen. 

Wenn wir nun  dazu is wollen, die Bibliomanie l~linisch einzu- 
ordnen, so ist als erstes /estzustellen, daft sie nicht als einheitliches Krank .  
heitsbild zu ]assen ist. Es gibt keine Bibliomanie im Sinne einer Geistes- 
stSrung dieses Namens, denn die Zeiten, in denen man nach dem Vor- 
gang Esquirols die Monomanie, den sogenannten ,,fixen Wahn, d .h .  
das jen ige . . .  Delirium, welches bloB partiell, oder nur auf einen Ge- 
genstand gerichtet ist ''1, anerkannte, sind vorfiber und die Mono- 
manien werden als selbst~ndige psychische Krankheiten v o n d e r  psy- 
chiatrischen Wissenschaft abgelehnt. So gibt es auch keine Klepto- 
manie, keine Pyromanie und keine Poriomanie als Krankheit sui generis. 
Die Bibliomanie ist lediglich als ein Symptom zu werten, mag es nun 
bei schizoiden oder aueh andersartig-strukturierten Psychopathen 
oder bei einer GeistesstSrung, wie etwa in der  manischen Phase des 
manisch-depressiven Irreseins oder im Verlaufe einer Manie in die Er- 
scheinung treten. Ich will dabei ausdriicklich davon absehen, die klepto- 
manischen Ziige, wie sie bei Warenhausdiebinnen hysterischer Pri~gung 
.oder aueh ws der Ausnahmezustitnde, die mit Menstruation, 
Graviditi~t und Lactation der Frau zusammenh~ngen kSnnen, zu ana- 
lysieren, obwohl es ja nahe liegt, anzunehmen, dab bei derartigen 
Zust~nden die kleptomanische Neigung sich in die Richtung des An- 
eignungstriebes yon Biichern abwandeln kSnnte; w~hrend sie sich bei 
einem anderen yon mir beobachteten Falle dahin auswirkte, dab eine wohl- 
habende Dame yon einem ihrer verstorbenen Mutter benachbarten Grabe 
einen Kranz entwendete, weft sie ihrer damaligen Mitteilung entspre- 
chend sich nicht eher beruhigen konnte, bis der fremde Kranz, der auf 
sie eine fascinierende Wirkung ausiibte, yon ihr auf das Grab der Mutter 
gelegt war. Zwischen dieser ttandlungsweise, die sich auf dem Friedhof 
in Wiesbaden ereignete und dem ungeordneten Triebe, sich fremde 
Biieher anzueignen, ohne daraus einen Gewinn ziehen zu wollen, ist 
allerdings eine groBe ~hnlichkeit vorhanden. In  beiden F~llen bestand 
bei den in Frage kommenden PersSnliehkeiten ein triebhaftes Begehren, 
sich fremdes Gut anzueignen, so zwar, dab der triebhafte Hang nach 
Besitz nur durch die erfolgte Aneignung fremden Gutes gestillt werden 

1 Esquirol's: Allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie der Seelen- 
st0rungen. Frei bearbeitet yon Dr. K. Chr. Hille. Leipzig: C. H. F. Hartmann 
1827. S. 199. 
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konnte, unbekiimmert  um die Folgen, die aus dieser Handlung ent- 
stehen wiirden. 

Es ergibt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob man die trieb- 
hafte Neigung des sog. Bibliomanen dem ,,impulsiven Irresein" unter- 
ordnen soll, unter dem Kraepelin ,,alle diejenigen Formen des Ent-  
artungsirreseins zusammenfal~t, denen die Entwicklung einzelner 
krankhafter  Neigungen und Triebe eigenttimlich ist"*. Ich  m6ehte 
diese Frage verneinen, kann vielmehr die ,,innere Einheitlichkeit" 
eines solehen Krankheitsbildes, das yon Kraepelin selbst schon ange- 
zweifelt wurde, nieht anerkennen, lehne es viehnehr auf Grund lang- 
j/~hriger Erfahrung ab und finde reich hier, wie ich naehtr/~glich sehe, 
in Ubereinstimmung mit A. H. Hiibner 2 und Ft.  Exner  3. Wenn Kraepe- 
lin den Triebmensehen, ,,deren gemeinsame Eigentflimliehkeit in der 
Beherrschung des Handelns dureh triebhafte Willensregungen liegt ''4, 

eine Sonderdarstellung widmet, so hat  meines Erachtens dieser Meister 
psychiatriseher Darstellung die Gruppe der Triebmenschen zu eng ge- 
fa6t,  wenn er sie nur in die ,,drei Hauptformen der Verschwender, 
Wanderer und Dipsomanen einteilt 5. Gibt er doeh selbst zu, da{~ ,,m6g- 
lieherweise noeh eine Reihe v0n anderen Spielarten psychopathischer 
Pers6nlichkeiten hierhin gehSren ''6, so erw/~hnt er ,,die kratlkhafte 
Spielwut und Sammelwut ''7. Hier sollten meines Erachtens aueh die 
]~ibliomanen erw/~hnt werden. Tr i t t  doctl das bibliomanische Symptom 
in der Regel nieht bei Hinz und Kunz, sondern bei einzelnen, charaktero- 
logiseh sonderartigen und sensitiven )r auf, deren Verstandes- 
begabung oft besonders hoch ist. Das erscheint keineswegs auffs 
weil ja unter  Psychopathen keine Kranke,  sondern naeh K. Jaspers s 
])efinition ,,Variationen der menschliehen Artung" zu verstehen sind. 
Bedeutungsvoll ist in diesem Zusammenhang vielmehr, jedenfalls soweit 
meine jetzige Beobachtung reicht, das Zusammentreffen psychopathi- 
seher Konsti tut ion mit  schizoiden Charaktereigenschaften. Gefiihls- 
m/~l~ig sind diese Menschen oft schwer ansprechbar. Sie halten sich yon 
Geselligkeit fern und zeigen ein autistisches Einzelg/~ngertum, in das 
sie sich immer mehr einspinnen. Sie erinnern uns an die yon Kretsch- 

1 E. Kraepelin, Psychiatric. 8. Aufl. IV. Bd. Leipzig: J.A. Barth 1915. 
S. 1901. 

A. H. Hiibner, Lehrbuch der forensisehen Psychiatrie. Bonn: A. Marcus 
& E. Weber 1914. S. 33. 

Fr. Exner, Kriminalbiologie. Hamburg: Hanseatisehe Verlagsanstalt 1939. 
S. 237. 

4 E. Kraepelin, I .e .S .  2019. 
E. Kraepelin, 1. c. S. 2021. 

6 E. Kraepelin, 1. e. S. 2021. 
E. ts 1. c. S. 2036. 

a Vgl. einen an reich geriehteten Brief K. Jaspers vom 4. X. 1941. 
17" 
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mer  1 mit so meisterhafter Hand  gezeichneten schizoiden Psychopathen, 
yon denen er uns in seiner Medizinischen Psychologie einen vor Augen 
fiihrt, der sieh an fremden Bfiehern verging: 

,,Ein wohlhabender Student  ist mi t  einer Freiwilligen-Formation ins 
Revolutionsgebiet abgeriickt und wird dort ein paar  Tage bei freund- 
lichen Quartiersleuten untergebracht;  vor der Riickreise zur Universi- 
t~t  sieht er bei ihnen ein paar  Bticher, die ihn fliichtig interessieren; 
er packt  sie, ohne etwas zu sagen, ein, und n immt sie mit. Ohne darin 
zu lesen, bringt er sie eingepackt nach Hause;  dort zerrefl]t und ver- 
gr~bt er sic in dem Gefiihl, etwas Peinliches gctan zu haben. Hier 
fehlt irgendein starker affektiver Antrieb. Er konnte sich um ein paar  
Mark die Biicher in dem ns Laden kaufen. Wir linden nichts 
weiter als die Irresistenz gegen einen fliichtigen Augenblicksimpuls bzw. 
eine schwere Abspaltung dieser isolierten Handlung yon jeder Beriih- 
rung mit  den Tendenzen der GesumtpersSnlichkeit. Je  mehr wir diese 
motivschwachen KurzschluBhandlungen finden, desto n~her kommen 
wir dem schizophrenen Formkreis. Viele sind nichts anderes als Initial- 
symptome einer sparer ausbrechenden Schizophrenie oder jedenfalls 
Anzeichen einer schwer schizoiden PersSnlichkeit." 

Diese Beobachtung Kr e t s chm er s  regt dazu an, bei Anfertigung yon 
Lebensl~ufen solcher PersSnlichkeiten durch eine katamnestische 
Riickschau ihren Werdegang zu iiberpriifen. 

Um nun kurz zur Charakterisierung der bibliomanen Pers6nlichkeiten 
zuriickzukommen, so ist mir des weiteren an dem mir zur Beobachtung 
gekommenen T~ter aufgefallen, dab sich sonstige ethische Defekte 
nicht feststcllen lieBen, insbesondere keine Neigung zu sonstigen Ver- 
gehen gegen das Eigentum, kein Hang zu Exzessen in Baccho et Venere 
und auch keine sexuelle Perversion. Auch habe ich kcine Verstimmung 
in dem Sinne feststellen kSnnen, dab sie, wie schon K r a e p e l i n  sagt, 
,,den Ausgangspunkt fiir allerlei Triebhandlungen ''~ bildete. Die Ver- 
s t immung war vielmehr reakt iver  BTatur. 

In  erbbiologischer Hinsicht habe ich in der Aszendenz bibliomanische 
Neigungen nicht feststellen kSnnen, dagegen handelte es sich im vor- 
liegenden Fall um eine nervSs belastete Familie. 

Es geht mir jetzt  noch um eine ns Beleuchtung der an sich 
r~tselhaften Handlung selbst. Was veranlaBt den Bibliomancn, sieh 
fremde Biicber anzueignen ? Von vornherein ausgcschlossen seicn jene 
Fi~lle, in denen es dem T~ter um einen finanziellen Gewinn geht (vgl. 
Fall Tinius). Hier liege glatter Diebstahl vor, der kriminalpsychologisch 
mit  Bibliomanie nichts zu tun hat. 

1 E. Kretschmer, Medizinische l>syehologie. Leipzig: G. Thieme 1930. S. 187ff. 
E. Kraepelin, 1. c. S. 2021. 
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Der von mir beobachtete Fall aber gibt uns Einblicke in triebhafte 
Strebungen der menschlichen Natur, die sich tragisch und verh~ngnis- 
voll auswirken kSnnen. GewiB treten derartige F~lle nach aui~en nicht 
allzu h~ufig in Erscheinung, sind darum aber kriminalpsyehologisch 
keineswegs yon geringffigiger Bedeutung, setzt doch der Ti~ter durch 
sein unbedaehtes Tun oft Ehre, Stellung und Ruf aufs Spiel. Denn das 
Handeln des Bibliomanen psychopathischer Pr~gung ist in forensischer 
Hinsicht nicht voll zu entschuldigen, da er weder aus Zwang noch aus 
Drang, sondern, wie ich es ausdriieken mSchte, aus triebhaftem Hang 
zum Bueh zu seiner verbrecherischen Handlung kommt. Jedenfalls 
wfirde ich in dem von mir beobachteten Fall eine Zwangshandlung 
ablehnen, da nach B u m k e s  I klarer Definition eine Zwangshandlung nut 
dann angenommen werden kann, wenn ein Handeln ,,aus Zwangsvor- 
stellungen" in Frage kommt. 

Denn es fehlt ,,die Unlust des Tuns, die beim Zwangsantrieb so deutlieh 
ist ''2, ebenso fehlt das yon A .  Hoche  ~ als charakteristisch fiir die Zwangs- 
handlung bezeichnete ,,Gefiihl wider Willen und besseres Wissen ge- 
zwungen zu werden", und die Abwehr einer zwanghaften Angst, die 
K .  Schne ider  4 als das ,,einzig haltbare Kennzeichen der Zwangshand- 
lung" wertet. Aber auch eine Dranghandlung dfirfte nicht vorgelegen 
haben, wenn wir darunter eine solche verstehen, die ein ,,krankhafter 
Antrieb dem Bewui~tsein mit solcher Gewalt aufdri~ngt, dal~ er durch 
Kritik und gemtitliehe Hemmungen nieht mehr aufgehalten und unter- 
drfickt werden kann ''5. 

Trotz der genannten Verschiedenheiten hat die Triebhandlung mit 
der Zwangshandlung insofern etwas Gemeinsames, als nach K .  Schne i -  

ders zutreffender Auffassung ,,die Triebhandlungen mit den Zwangs- 
handlungen manehmal den Charakter des Uberm~ehtigen, der Uber- 
wertigkeit des Triebes, mitunter auch den der Iehfl'emdheit teilen ''6, 
denn dem Individuum selbst ist sein Tun, das, wie A .  K r o n / e l d  7 sich 
sehr plastisch ausdrfickt, bei der Sammelwut ,,aus sfichtig gewordenem 
Bem~chtigungstrieb" entspringt, hinterher oft unerkl~rlieh. Dieser 
Sammelwut steht die Bibliomanie nahe. Und doch liegt meines Erach: 
tens bei der Bibliomanie keine reine Triebhandlung vor. Es handelt 

1 0 .  Bumlce, Lehrbuch der Geisteskrankheiten. Mfinehen: J.F. Bergmann 
1936. S. 101. 

A. Kron]eld, Perspektiven der Seelenheilkunde. Leipzig: G. Thieme 1930. 
S. 206. 

3 A.  Hoche, Handbuch der geriehtliehen Psychiatrie. Berlin: Springer 1934. 
S. 348. 

4 K.  Schneider, Z. Neur. 141, 361 (1932). 
O. Bumke, 1. c. S. 97. 

G K.  Schneider, 1. c. S. 361. 
7 A.  Kron/eld, l .c .S.  206. 
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sieh vielmehr um ein dem Willen untergeordnetes, triebhaftes Be- 
gehren. 

Wenn K .  Schne ider  I ganz allgemein sagt, dab ,,jede seelisehe Aktivi- 
t/~t, jedes Streben das Getriebensein, den Trieb im Riieken hat",  so 
ist von dem triebhaften Begehren der bibliomanen Pers6nliehkeiten zu 
sagen, dal~ bei ihnen das Getriebensein von fiberdurehsehnittlieher 
Kraft ist. Die Bremsung dureh auftauehende antikriminelle Vorstel- 
lungen ist nieht yon hinreiehender Stgrke. Die aus Leidensehaft zum 
Bueh geborene Irreleitung in der Werteinseh/itzung l/~Bt den Biblio- 
manen den Besitz des Buehes, das fiir ihn einen Liebhaberwert dar- 
stellt, h6her sehi~tzen als die der Tat entgegenstehenden Forderungen 
der Moral und des Sehutzes der eigenen Ehre. 

AbsehlieBend m6ehte ieh sagen, dab die Handlung des Bibliomanen 
keine reine Triebhandlung, abet aueh keine reine Willenshandlung ist, 
sondern ein Begehren 2, das sowohl Willenselemente wie gesteigerte 
Triebhaftigkeit in sieh enthAlt. Inwieweit nun der einzelne Biblio- 
mane bei seiner Tat yon seinen seelisehen Trieben beeinflul~t wird, 
h~ngt yon seiner jeweiligen seelisehen Struktur ab. Je mehr die Per- 
sSnliehkeit aus dem Rahmen der Norm ins Pathologisehe hineinreieht, 
um so mehr ist aueh ihr tIandeln als das Symptom ihrer abartigen 
seelisehen Konstitution zu werten und kriminalpsyehologiseh in Reeh- 
hung zu stellen. 

I)a das Symptom der Bibliomanie in der einsehl/~gigen, medizini- 
schen Fachliteratur bisher auBerordentlich stiefmtitterlich behandelt 
ist, schien es mir zweckm~l~ig, dieses, nur scheinbar am Rande stehende ~, 
aber nach meiner Erfahrung sowohl in den Kreisen der Strafrechts- 
pflege wie auch bei den Bibliothekaren und Archivaren keineswegs 
selten in den Brennpunkt des Interesses riickende Thema, eingehend 
zu behandeln. 

i K .  Svhneider, 1. c. S. 352. 
Auf die Unterschiede zwischen reinem Trieb und ,,Begehren, das als solches 

Triebkomponenten enthalt, die aber an sich dem Wollen n~her stehen", hat schon 
E. Kahn hingewiesen. (Handbuch der Geisteskrankheiten. Spez. Teil, I. Teil. Die 
psychopathiscben Pers6nliehkeiten. Berlin: Springer 1928. S. 272.) 


