
Deutsche Zeitschrift fiir gevichtliche Medizin, Bd. 41, S. 375--381 (1952). 

Die Bedeutung der Tiefenpsychologie und ~(arkoanalyse in der 
Rechtspflege vom Standpunkt des forensischen Psychiaters*. 

Yon 
VICTOR I~IOLLER-HES S o 

Da sowohl yon juristischer als auch yon klfilisch-]?sychiatrischer Seite 
aus bereits grundlegend zur Bedeutung der Tiefenpsychologie ffir diese 
beiden Gebiete Stellung genommen wurde, kann ich reich darauI be- 
schr~nken, in kurzer Zusammenfassung nur diejenigen Fragen zu erSrtern, 
die mich als forensischen Psychiater besonders besch~ftigen. Bemerken 
m5chte ich, dab ich reich bereits im Jahre 1930 mit WIETHOLD zusammen 
in den Jahreskursen ifir/~rztiiche Fortbildung zu diesem Thema ge/~uBert 
habe. 

Wenn auf meine Veranlassung auch heute wieder eingehend fiber die 
Bedeutung der Tiefenpsychologie gesprochen wurde, so hat reich dazu die 
leider bestehende Tendenz der tiefenpsychologischen und psychothera- 
peutischen Richtungen bestimmt, auch den Laien ihre Anschauungen zu 
vermitteln. Dadurch besteht die Gefahr, dal~ unfertiges, ja vie[fach sogar 
unrichtiges, mindestens aber problematisches Gedankengut im Gerichts- 
saal und in juristischen Kreisen Eingang finder und die Gemfiter bewegt, 
ohne dab auch nur eine ann/~hernd klare Vorstellung dariiber herrscht~ 
welcher Anwendungsbereich in Fragen der Strafrechtstheorie, des Straf- 
vollzuges und der forensischen Psychia~rie ffir die Tiefcnpsychologie ge- 
geben ist. Die erste Schwierigkei~ liegt schon in einer konkreten Begriffs- 
bestimmung dessen, was unter ,,Tiefenpsychologie" zu verstehen ist. 
Auf diese Frage ist RO~K~ jedoch bereits eingegangen. 

Dasjenige Problem, welches den forensischen Psychiater wohl am 
h/~ufigsten zu einer gemeinsamen Arbeit mit dem Juristen verbindet, 
is~ die Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des T/~ters. Gerade 
diese Frage der ,,Zurechnungsf/~higkeit" wird aber am allerwenigsten 
yon der Psychoanalyse berfihrt. Wenn man bedenkt, dab die ~ Aufgabe 
des/~rzflichen Sachverst/indigen darin besteht, eine mit AusschluI~ der 
freien Willent~igkeit einhergehende Geisteskrankheit oder Bewul3tseins- 
st6rung nachzuweisen bzw. auszuschliei]en, so kann diese Frage nur mit 
Hilfe der klinischen Psychiatrie gel5st werden. Da die psychoanalytische 
Methode sich auf geistig ~iefstehende oder psychotische Pers6nlichkeiten 
gar nicht anwenden ]~13t, wird jeder ernsthafte Vertreter der psycho- 
analytisehen Richtung auch often zugeben, dab es Sache des forensischen 
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Psychiaters ist, zu kl~ren, ob organisehe Krankheitsprozesse, grobe 
geistige Defekte oder andere Einwirkungen (etwa Vergiftungen) krank- 
hafte StSrungen auf seelisehem Gebiet hervorgerufen haben. 

Die einzigen geistigen StSrungen, fiir die eine Heranziehung psycho- 
analytischer Methoden iiberhaupt denkbar w~re, sind diejenigen funk- 
tioneller-Art, d.h.  die affektbedingten BewuDtseinseinengungen. Die 
Psychoanalyse g]aubt bier, den Anteil des Ich an der begangenen Tat 
genauer ermitteln und zu einem sichereren Urteil hinsiehtlieh der l%age 
der ffeien Willensbestimmung gelangen zu kSnnen. Doeh auch hier hat 
sieh gezeigt, daG die sichersten Kriterien, ob das bewuDte Ich ausge- 
schaltet war oder nicht~ nur durch objektive Saehverhalte gewonnen 
werden kSnnen. Das heiDt, es mud die gesamte innere und ~uDere 
Situation w~hrend der Tat (AuDerachtlassen yon Vorsiehtsma~regeln, 
Situationsverkennung, pathologisches Reagieren auf Umweltreize, Per- 
sSnlichkeitsfremdheit der Tat usw.), die Riiekerinnerung, das sp~tere 
Verhalten u. a. m. genau untersueht werden. Wollte man sich aber an 
die psychoanalytisehe Deutung halten, so mug man sich klar sein, dad 
es sich ja nur um den Versuch einer Erkl~rung handelt, die weitgehend 
subjektiv bestimmt ist. Zudem ist das ganze Problem der Zureehnungs- 
f~higkeit dem Wesen der psychoanalytischen Lehre an sieh ffemd, da 
ja jede Handlung letzten Endes durch das ,,Ieh" und ,,~ber-Ich" 
bestimmt wird. 

Auf ]eden Fall aber macht die Tiefenpsychologie flit sieh geltend, 
die Motive des ieweiligen Handelns besser verstehen und erforschen zu 
kSnnen. Dazu mug gesagt werden, daG gerade die ~orensische Psychiatrie 
sich stets sehr um die individuellen Hintergriinde der jeweiligen Tat 
bemiiht hat. Durch eine genaue Erforschung der PersSnlichkeit, unter 
Beriicksichtigung der ganzen Situation wird es meist gelingen, die Motive 
auf realer Grundlage ann~hernd zu kl~ren. Im iibrigen ist kein Mensch 
imstande, die letzten Wurzeln seines ttandelns zu erkennen und anderen 
mitzuteilen. 

Die Psychoanalyse glaubt daher aueh bei der fJberfi~hrung des T~ters 
und der Aufdeekung der Motive bereits mitwirken zu' k6nnen. Ganz 
abgesehen davon, dab die Aufkl~rung des Tatbestandes lediglich der 
Kriminalpolizei ~ und dem Untersuchungsrichter zusteht, so wird durch 
tiefenpsychologische Methoden aus einem bewul~t leugr/enden T~ter 
sicher weniger ermittelt werden kSnnefi als der erfahrene Kriminalist 
auf Grund zahlreicher Einzelbeobaehtungen und seiner psyehologischen 
Kenntnisse herausfiihlt. 

Eine weitere Aufhellung in den 'an sieh seltenen Fgllen falscher Ge- 
st~ndnisse, die sehon wghrend des Stadiums des Untersuchungsverfahrens 
Gegenstand psyehiatrischer Untersuchung werden, diirfte ebenfalls dureh 
psychoanalytische Deutungen, etwa im Sinne eines Stihnebedtirfnisses 
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dnrch iibergrol3es Schuldgeffihl nicht zu erwarten sein. Der Grund 
zu derartigen ttandlungen ist vielmehr nach psychopathologiseher Er- 
fahrung nicht se]ten in einem gesteigerten Geltungsbedfirfnis psycho- 
pathischer PersSnlichkeiten mit hysterischer l~eaktionsbereitschaft und 
pseudologischer Tendenz oder nur in einfachen taktisehen Ausweich- 
manSvern zu suchen. Oft liegen jedoch auch so komplizierte Seelen- 
vorg~nge dem Vorsatz des Leugnens, der Falschbezichtigung oder 
aueh dem schlie~lich erfolgenden Gesti~ndnis zugrunde, dal3 die psycho- 
analy~ische Deutung wiederum diesen see]ischen Vorg~ngen nicht 
gerecht wird. 

Zudem kommt noch die grol3e Schwierigkeit der praktischen Durch- 
fiihrbarkeit psychoana]ytischer Explorationen bei straffgllig Gewordenen 
vor Abschlul3 des Strafverfahrens. Es ist schon rein prozessual unmSg- 
lich, den Absehlu~ des Verfahrens so lange hinauszuzSgern, bis der zu 
Untersuchende in monatelang sich hinziehenden Sitzungen einer Psycho- 
analyse zugi~nglich geworden ist. Ein solches Verfahren wi~re nur in 
Ausnahmef~llen fiberhaupt denkbar. 

Alle diese generellen Bedenken sind schon unter der Voraussetzung 
gegeben, daf~ Xrzte psychoanalytischer Richtung sich auf das Gebiet 
der forensischen Psychiatrie begeben. Untragbar hingegen ist das Be- 
streben, nichtarztliche Psychotherapeuten, wie sie zur Zeit hier in Berlin 
ausgebi]det werden, iiberhaupt im Laufe des Strafverfahrens oder auch 
des Strafvollzuges heranzuziehen. Abgesehen yon den wenigen kriti- 
schen ~qicht-Medizinern, die sich auf enge Gebiete - -  etwa die mehr 
beratende seelische Hilfe in Ehe- oder Erziehungskrisen - -  beschri~nken, 
ist unbedingt die ~rztliche Approbation zu fordern, wenn jemand als 
,,Psychother~peut" seelische Krankenbehandlung vornehmen will. An 
dieser Ste]le mSchte ich nur auf die Gefahr hinweisen, wenn etwa ein 
solcher nicht~rztlicher Therapeut einen organisch Nervenkranken fiber 
100 Std psychoanalysiert, bis sehlie~lich der organische Krankheits- 
proze~ in ein Stadium geraten ist, in dem eine anfangs noeh erfolg- 
verspreehende Organtherapie nieht mehr anwendbar ist. 

Wenn sich sehon auf dem allgemeintherapeutischen Gebiet derartige 
Schwierigkeiten ergeben, wieviel komplizierter wird es erst, wenn nicht 
hilfsbedfirftige und behandlungswillige, sondern straffi~llig gewordene 
Personen Gegenstand psychotherapeutischen Bemfihens werden! 

Man mul~ die Atmosphere der Strafanstalten kennen nnd w~hrend 
vieler Jahre miterlebt haben, wie optimistische, von besten Absichten 
getragene Idea]isten immer wieder versueht haben, durch die Psycho- 
therapie Erf0lge zu erzielen, um schliei31ich zu resignieren. Die Wfinsche 
des Strafgefangenen gehen ja nicht auf eine Xnderung seiner inneren 
Verfassung. Nur in seltenen F~llen besteht das Bedfirfnis nach einer 
klgrenden ~rztlichen Aussprache. Fulls der Gefangene die ihm ange- 
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botene Behandlung annimmt und vielleicht auch eine Zeitlang ,,durch- 
steht", so sind es meist ausgesprochen opportunistische Beweggrfinde. 
Er mSchte den Arzt zum Ffirsprecher, insbesondere fiir die Beffirwor- 
tung yon Gnadengesuchen, bei den zust~ndigen Instanzen gewinnen, 
oder aber, nur eine Abwechslung im eintSnigen Gef~ngnisdasein er- 
langen. 

Wenn man diese aus langjahriger praktischer Erfahrung gewonnenen 
Bedenken ausschalten und sogar eine Behandlungswilligkeit voraus- 
se~zen wfirde, so w~re trotzdem ein positiver Erfolg auBerordentlich 
fragwfirdig, denn wir kSnnen nicht fiber die Tatsache hinweggehen, dab 
ein groger Tell der Kriminellen ihre Tat aus einer seelischen Abartigkeit 
heraus begeht. Selbst wenn es gelingen sollte, durch eine psycho- 
analytische Behandlung die speziellen kriminogenen TriebentgMsungen 
zu verhiiten, so wfirde damit noch keineswegs erreicht, dab die Gesamt- 
persSnlichkeit sich auch in anderer Beziehung reibungslos in die Gesell- 
schaftsordnung einffigt. Man kann sich nicht vorstellen, dab die Analyse 
z.B. eines degenerativen hysterischen, erregbaren oder streitsfichtigen 
Kriminellen eine vSllige Umwand]ung seiner doch vorwiegend konsti- 
tutionell bedingten Reaktionsweise herbeifiihren kSnne. Auch die 
Literatur gibt hinsichtlieh der tatsiichlich nachgewiesenen Erfolge keine 
ermutigende Antwort. Die VerSffentlichungen aus diesem Gebie% sind 
schon deshalb nieht fiberzeugend, weft sie sich, entsprechend der psycho- 
analytischen Kasuistik, auf Einzelf~lle stfitzen, die katamnestisch nicht 
genfigend lange nachuntersucht wurden. Auf dem Gebiete der sexuellen 
Perversionen wurden wiihrend der letzten Jahre statistisch fiberarbeitete 
Resultate mit ,Heilungsziffern" verSffentlicht. Die Zah]en sind vom 
wissenschaftlichen Standpunkt aus jedoch nicht einleu&tend, da nach- 
gewiesenermagen ein mindestens ebenso groBer Prozentsatz ~hnlich ge- 
]agerter F~lle auch ohne Psychotherapie rfickfallfrei bMbt. Trotzdem 
kann natfirlich die MSglichkeit offengelassen werden, d al~ vereinzelte, 
besonders veranlagte PersSnlichkeiten durch psychoanalytische Behand- 
lung yon ihren kriminellen Neigungen befreit werden kSrmen. Es karm 
sieh aber hier nur um Ausnahmefs handeln, die nicht dazu bereehtigen, 
bei dem Strafvollzug, wie er heute in Deutschland besteht, grunds~tzlich 
psychotherapeutische Behandlungsn~ethoden wit einzusehalten. 

ErwKhnt sei nur, dag man schon vor Jahrzehnten versucht hat, die 
Hypnose im Rahmen des Strafverfahrens zur Therapie zu verwerten. 
Es wurden damals Versuche unternommen, die Homosexualit/tt durch 
h3rpnotische Sitzungen zu heilen. Wenn der Patient wirklich den 
Wunsch nach Heilung hatte, also aus innerem Antrieb den Therapeuten 
aufsuchte und zu ihm Vertrauen hatte, konnten eventuell Erfolge erzielt 
werden. Diese Situation ist, aber, wie bereits ausgeffihrt, innerhalb des 
Strafvollzuges kaum gegeben. 
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Etwa eine Haftentlassung des Gefangenen vorzunehmen, um eine unter  
Umst/~nden erfolgversprechende psyehotherapeutische Behandlung auger- 
halb der Haf t  durehzuffihren, wie es I~f~MS:E wfinsehenswert erscheint, 
l~Bt sieh mit dem Prinzip der Siihne fiir begangenes Unrecht nieht verein- 
baren. Denn LA~G~ fiihrt ebenfalls sehon aus, dab die Psyehoanalyse nicht 
geeignet ist, eine Xnderung des herrsehenden Strafrechts herbeizufiihren. 

Von zahlreiehen Psychotherapeuten ist diese yon mir dargelegte 
Situation aueh bereits erkarmt worden. Diese Psychotherapeuten oder 
tiefenpsyehologisch orientierten Xrzte haben bereits die Konsequenz 
gezogen und stehen auf dem Standpunkt,  dab sie sieh als Theraloeuten 
mit gerichtlichen Belangen nicht besch~ftigen und auch in Zukunft ,,mit 
dem Geriehtssaal niehts zu tun  haben wollen". 

Dabei soll keineswegs verkannt werden, dag manche Einzelerkennt- 
nisse der tiefenpsyehologisehen Lehre wertvoll und auch fiir die Kriminal- 
psychologie bereits nutzbar gemacht worden sind. So ist aueh der B]iek 
fiir die dem BewuBtsein nur teilweise zug/~nglichen Motive geseharft 
worden. Im ganzen muB man jedoeh zu den Bemiihungen der Psycho- 
analyse, vertiefte Kenntnisse und Einsiehten in die Seele der T~ter zu 
gewinnen, sagen, dal3 nur in wenigen Ausnahmefiillen die Psyehologie 
des Verbreehens so r~tselhaft ist, dab sie nieht mit den exakten Methoden 
der klinisehen Psyehiatrie nnd Kriminalpsyehologie aufgehellt werden 
kSnnte. Gerade diese Ausnahmefglle sind es dann, die yon sieh reden 
maehen. Aber aueh die Tiefenpsyehologie kann sehlieBlieh nur Er- 
kl~trungsm6gliehkeiten, Vermutungen oder Deutungen erbringen, die 
nieht beweisbar sind. 

Wer in langer forensiseh-psyehiatriseher Praxis zahlreiehe Krimi- 
helle unter Erforsehung der Erbanlagen, der Umweltsbedhlgungen, der 
individuellen Reaktionsweise, der Konsti tution und den Tatmotiven 
untersueht hat., der kann in der Lehre yore neurotisehen Verbreeher 
nur eine kaum vertretbare Vereinfaehung des sehwierigen Problems 
sehen. Wenn z .B.  auf Grund tiefenpsyehologiseher Orientierung der 
T~tertyp des , ,Pyromanen" aufgestellt wird, so muB man sieh doeh 
stets dessen bewul3t bleiben, dag es zahlreiehe Wurzeln gibt, die das 
gleiche Delikt zur Folge haben k6nnen. Auch bei so]ehen Straftaten, 
die mSglicherweise ,,neurotische" Hintergriinde haben, sind zuniichst 
die Methoden der psychiatrischen Wissenschaft anzuwenden. Erst  dann, 
wenn tatsgeh]ieh keine Anzeiehen einer der bekannten Geisteskrank- 
heiten (es sei nur auf die Brandstiftungen der Epileptiker hingewiesen!) 
vorliegen, kann m an eine tiefenpsyehologische Deutung der , ,Pyromanie"  
in Erw/~gung ziehen. 

Daher wird aueh die tiefenpsyehologische Beurteilung der Tgter- 
persSnliehkeit und ihrer Motive im al]gemeinen keine bessere Grundlage 
fiir eine rationellere Strafzumessung bieten. 

25* 
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Die Bedeutung der Tiefenpsychologie ffir die forensische Psychiatrie 
kann daher niemals in der unmittelbaren vorbehalttosen Anwendung, 
sondern nur in der anregenden Wirkung, die sie in raancher Hinsicht 
aueh auf diesem Gebiet ausgefibt hat, gesehen werden. 

Zur Verwendung der Narkoanalyse, die wghrend der letzten Jahre 
h~ufig Gegenstand der Diskussion bildete, kalm ich reich kurz fassen. 
Wie yon vorneherein nicht anders zu erwarten war, wird die Narko- 
analyse als Hilfsmittel der Strafrechtspflege in Deutschland jetzt ab- 
gelehnt. Sowohl Juristen als aueh Psychiater betonen die Unzulgnglich- 
keit dieser Methode und ihre ethische Verwerfliehkeit. Es hat sich gezeigt, 
dab Barbitursgureprgparate kein ,,Wahrheitsserum" darstellen. Viel- 
mehr wird in dieser kiinstlieh herbeigeffihrten Halbnarkose nieht selten 
yore vermutliehen T~ter versucht, den tIergang der Ereignisse umzu- 
f~rben, zu verschleiern oder falsch darzustellen, so dai3 die Aussagen 
fiber fragliche Tatherg~nge, die in der Narkoanalyse gewonnen wurde, 
eher irreffihrend wirken als zur Klarung dienen. Dies hat ja auch 
R~MKE an einem eindrucksvollen Beispiel belegt. 

Schliel~lich mSchte ieh noch kurz auf die Hypnose hinsichtlieh ihrer 
Verwendbarkeit im Strafverfahren eingehen, wie sie bereits vor Jahr- 
zehnten, fast als Modeangelegenheit, in der 0ffentlichkeit immer wieder 
erSrtert wurde. Anfangs waren manche Anh~nger der Hypnose opti- 
mistisch und glaubten, die Rechtspflege werde dutch Einschaltung von 
Hypnoseversuchen gefSrdert. Diese Meinung erwies sich aber bald als 
irrig. Diejenigen Psychiater, die die Frage nach der Brauchbarkeit der 
gypnose  bei der Untersuchung yon fraglichen T~tern kritisch priiften, 
mul~ten bald feststellen, dal3 in der Hypnose ebenso gelogen wurde wie 
im Wachzustande, ja, dal3 gerade im umd~mmerten BewuBtsein sogar 
pseudologische Tendenzen auftauehen. 

AuBerdem gergt bier der Arzt, worauf Rfd~K~ bereits hinwies, in 
schwere Konflikte mit den Forderungen des Berufsgeheimnisses, falls 
der T~ter sich wirklieh in der Hypnose offenbart. Ich selbst habe vor 
vie]en Jahren einen derartigen Fall erlebt. Ein bereits wegen Mordes 
bestrafter, aus dem Zuchthaus entwichener Gefangener , der imVerdacht 
stand, einen erneuten Doppelmord w~hrend der Zeit des Entweichens 
veriibt zu haben, liel~ sich yon mir mit seinem Einverst~Lndnis in Hypnose 
versetzen, in d e r e r  mir seine Tat  offenbarte, die er bis dahin strikte 
abgeleugnet hatte.  Der Betreffende sperrte sieh in der 1. Sitzung, in 
der 2. Sitzung versprach ieh ihm, yon allen w~hrend der Hypnose ge- 
machten Angaben keinen Gebrauch zu machen, da diese unter das 
Berufsgeheimnis fielen. Nunmehr schilderte er Inir die Tat  in allen 
Einzelheiten, gab sogar den Ort preis, an dem das geraubte Gut ver- 
steckt war. Da ich an mein Versprechen gebunden war, befand ieh reich 
in einer gu~erst unangenehmen Situation. Ich konnte mir nur so helfen, 
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dal~ ich dem Untersuchungsrichter, yon dem ich trotz meiner Bedenken 
den Auftrag bekommen hatte,  eine Aufkl~rung der Tat  zu versuchen, 
den Rat  gab, entsprechend den bekannten und 5fter erfolgreichen 
kriminalistischen Gepflogenheiten, den nur mir als T~tter bekannten 
Hgftling in das Zuchthaus zuriickverbringen zu lassen und dort mit 
anderen dafiir geeigneten Gefangenen (riickf~llige Gewohnheitsver- 
brecher) zusammenzulegen. Diesen offenbarte er sich dann auch nach 
einiger Zeit erwartungsgemgB, nicht zuletzt aus seinem gesteigerten 
Geltungsbediirfllis heraus, so dab die Tat  auf diese Weise bekannt wurde. 
Damit war meine Schweigepflicht erloschen und es stellte sich an Hand 
seiner Aussage heraus, dab alle mir in der Hypnose gegebenen Schilde- 
rungen bis ins einzelne zutrafen. 

Man sieht also, dab auch die Anwendung der t typnose in der Straf- 
rechtspflege und vom Standpunkte des forensischen Psychiaters aus 
keine Bereicherung darstellt. Es handelt sich um ein Mittel, dessen 
Fragwiirdigkeit und Unzuverlassigkeit in diesem genannten Bereich be- 
reits vor lgngerer Zeit schon zu einer Ablehnung gefiihrt hat, nachdem 
die zunachst groBe Hoffnung zunichte geworden war. 

Genau so wie die t typnose sich im Laufe der Zeit als unbrauchbar 
bei der Erforschung der Kriminalit~tt und der tteilung Krimineller er- 
wiesen hat, so scheint sich mir auch jetzt schon yon seiten der Tiefen- 
psychologen, soweit sie die Situation kritisch und objektiv beurteilen, 
eine beginnende Distanzierung anzubahnen, in der richtigen Erkentnis, 
dab diese Gebiete nicht Gegenstand tiefenpsychologischen oder psycho- 
therapeutischen Bemiihens sein kSnnen. 
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