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Die psychologische Forschung hat in den ]etzten Jahrzehnten in 
guten Einzeldarstellungen und auch in grSl~eren Zusammenh~ngen 
Einblicke in die geistige Entwicklung des Kindes und Jugendliehen 
gegeben und auch Testmethoden und bestimmte Untersuchungs- 
richtungen ausgearbeitet, die die Prfifung des Entwicklungsstandes der 
niederen und hSheren Verstandesfunktionen gerade beim Jugendlichen 
erleichtern. Dabei ergibt die Feststellung des sog. Intelligenzquotienten 
nach den modifizierten Methoden yon BI~T-SI~ox-BoB~RTAG wich- 
tige AnhMtspunkte, obwohl man derar~ige konkrete Ergebnisse keines- 
falls iibersch~tzen darf, c~a sie in vielen F~llen trotz ihrer l~iehtigkeit 
einen falschen Ma~stab abgeben und auch yon der Priifsituation ab- 
h~ngig sind. Immerhin gelingt es in der Regel bei vorhandenem Ein- 
ffihlungsvermSgen, bei Kenntnis des Lebenskreises und Berficksichti- 
gung vieler Umst~tnde, ein einigerm~en sicheres Urteil fiber die Ver- 
standesentwicklung eines Jugendliehen aufzuzeigen. 

M~n ist in friiheren Jahrzehnten nicht der Gefahr entg~ngen, auch bei der 
Bewertung der sozialen Anpassungsfghigkeit diesen relativ leicht absch~tzbaren 
PersSnlichkeitsbereich zu iiberseh~tzen. Das mag noch mit der Vorstellung 
des 19. Ja.hrhunderts zusammenhgngen, in dem in der Vermehrung des Wissens 
ein Hauptziel der Erziehung gcsehen wurde. 

Dabei zeigt sich aus den Untersuchungen der ]etzten Jahrzehnte deutlich, da~ 
neben der kSrperlichen Acceleration und der wohl auch grSBeren biologischcn 
Vitalitgt der heutigen Jugend eine ,,Intelligenzleistungsverfriihung" bei einem 
NachIassen und einer vcrgnderten schulischen Leistung festzustellen ist. Gedgchtnis 
~Ierkfghigkeit, Kritik und Abstraktionsf~thigkeit scheinen abzunehmen, Wendig- 
keit, Entschlu2fghigkeit scheinen unter dem suggestiven Einflul] der Zivilis~tions- 
reize und den Anforderungen eines vergndertcn Daseins eine grS~ere ]~edeutung 
zu erlangen. Der Jugendliche ]ebt noch mehr als friiher augenblicksbezogen, hat 
aber weniger Phant~sie und ,,denkt" weniger als friiher ()/Iue~ow u. a.). 

V0n diesem ,,Wandel" im Bilde des Jugendlichen scheinen offenbar 
alle Bereiche der PersSnlichkeit betroffen, auch diejenigen, denen ftir ein 
soziales Wohtverhalten, ffir eine soziale Einordnung eine noch grSi~ere 
Bedeutung als dem Intellekt zukommt. 

* Vortrag auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft ftir gcrichtliche und 
sozlale Medizin Juli 1955 in Diisseldorf. 
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Die soziale Anpassung und Einordnung in die Gemeinschaft wird durch eine 
mindestens mittlere Intelligenz zweifellos erleichtert. Entscheidendes ist jedoch 
yon der Beherrschung der triebhaften Bereiche, yon der gemtitliehen Verfassung, 
yon dem Vorhandensein echter bejahender Fremdwertgefiihle (ScttNEIDER) &b- 
h~ngig, ob ein Menseh sich einordnet, die Gesetze h~lt, oder ob er kriminell und 
asozial wird. BOVET sieht beim Jugendliehen den gemeinsamen kriminogenen 
Faktor in der Unsicherheit, die dureh eine unvollst~ndige Anpassung des Ichs an 
die Notwendigkeit der psychischen und sozialen Welt entstehe und ~ls Folge Angst, 
Spannung und Aggression, d. h. Delikte erzeuge. Die Unsieherheit kommt aus der 
fehlenden Geborgenheit. Geborgen ist der Menseh dort, wo er sieh angenomlnen 
/iihlt (BiJTLE~), wo er mit seinem Gemiit, seinem Gefiihl lest verankert ist. Ge- 
f[ihle sind anlagem~gige I~eaktionsbereitschaften; sie sind beim Kinde in ihrer 
Entwieklung, FS~rbung, Quantit~t und Qualit&t yon der Intaktl~eit des im Werden 
begriffenen Gehirns abh~ngig, aber aueh im weitesten Ausmag yon der Atmo: 
sphi~re, yore seelisehen Klima der Umwelt bestimmb~r und in entseheidenden 
,,sensiblen Lebensphasen" versehiedenartig ausformbar. G~UHLE bezeiehnet das 
Gemiit als den Sammelnamen fiir alle Gefiihlsregungen und Sprieht vom Gemiit 
als dem Aufbau der Gefiihle, als eine ,letzte nieht welter riieldiihrbare Seins- 
qualiti~t". Er versteht unter Charakter den Aufbau der dauernden Eigenschaften 
des Gemiites und dos Willens. Er unterseheidet Ausgestaltung des Gemiits, 
Reichtum und Armut, St~rke und Sehwi~che, Ansprechbarkeit und Indolenz. 
JAsrE~s betont: ,,Die abnormen Variationen in der Qualit~t des eigentliehen 
Charakters, des Systemes der Trieb- unct Gefiihlsanlagen sind fiir das Wesen der 
PersSnliehkeit tiefgreifender als alle Variationen der Struktur, dos Temperaments 
und des Willens". Es gibt bei der Untrennbarkeit aller Seinsschiehten und dem 
komplizierten Aufbau und Ab]auf des Antriebs und gandlungsgeschehens keinen 
seharf umschriebenen allgemein verst~ndliehen Begriff fiir denjenigen seelisehen 
Bereich, der in meinen Er6rterungen iiber die soziale Anpassungsf&higkeit des 
Kindes und des Jugendliehen besonders angesproehen werden soll. Gerade beim 
Jugendliehen wird in der Regel der Zug~ng zur soziMen und reehtliehen Ordnung 
nicht fiber die Einsieht oder aueh don Willen gefunden, sondern vornehmlieh fiber 
das Erleben sozialer Werte (PETERS). Diese Werterlebnis]~ihiglceit ist an das Vor: 
handensein und die Ausbildung yon bejahenden Fremdwertgefiihlen gebunden und 
ist neben der F~higkeit der Willensbildung und der Einsieht in den Sinngehalt 
des Lebens die Grundlage der iugendliehen Verantwortlichkeit. 

Aus unserem nieht  kleinen Material  jugendlicher gechtsbrecher ,  
yon  denen  die Auswer tungen der le tz ten 50 F~lle meinen  Ausffihrungen 
zugrunde liegen, ist immer  wieder abzuleiten,  daft bei seelisch verbi ldeten 
oder verwahrlosten,  jugendl iehen Strafti~tern, aber aueh bei der Situa- 
tions- und  Entwicklungskr imina] i t s  die ]~esonderheiten der Gemiits- 
sphgre eine wesentliehe Voraussetzung ffir das Zus tandekommen der 
Straftaten waren. 

Es seheint mir erforderlieh zu betonen, dad yon dem bier zu behan- 
delnden Gemiit, die emotionale Bewegtheit, um nieht zu sagen der 
emotionale l~eflex, mit seinem fast instinktartigen Ablauf ebenso wie 
der sog. Stimmungsuntergrund, der der Vitalsphiire entspringt, und 
aueh das eigentliehe Temperament getrennt werden miissen. Alle diese 
seelisehen Bereiehe und ihre entspreehenden morphologisehen Struk- 
turen stehen aueh mit jenen seelisehen Empfindungen in engstem 
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Zusammenhang, die vielleicht am ehesten mit dem Begriff ,,Mibgefiihl" 
umgrenzt werden kSnnen. DaB ~uch bier engste Beziehungen zu 
phylogenetisch sehr frfihen Entwicklungen bestehen, die in ~ngeborenen 
Verhaltungsweisen der Tiere auf Schlfisselreize (LORENZ, L]ZOTSKu in 
Ausdrueksbewegungen der Freude, des Erkennens, ~ls Instinktregungen 
ihre Zentren im Hypothal~mus h~ben (Tr~]3~RG~N), wird bei den 
weiteren Ausffihrungen bedacht werden miissen. Man wird dabei nich~ 
so welt gehen kSnnen wie LORENZ, der, ,glaubt",  dab ~uch beim Menschen 
viele ~esthetische und ethisehe Wertempfindungen, viele seiner funda- 
mentalen Einstellungen zu Gut und BSse yon echten ~ngeborenen 
Ausl6semechanismen abhiingig sind". Die erblich festge]egten Verhaltens- 
formen, die sogen. Erbkoordinationen nach LOREnz sind durch die 
Ge]ormtheit der AuslSsesehemata, die die Geffihlsbeeinflussung hervor- 
rufen, primer festgelegt. Die GefiihlstSnungen und Wallungen ent- 
stehen bei Tieren im allgemeinen durch das, was sie wahrnehmen, beim 
Mensehen, dem Instinktreduktionswesen, aber in erster Linie dureh 
das, was er denkt. Die Grund~ffekte stimmen wohl bei Menseh und 
Tier iiberein, und wir werden auch beim Menschen jene angeborenen 
seelisehen Schemat~ wiederfinden, die ]~tent bleiben kSnnen und erst 
durch erregende Umweltreize in bestimmten sensiblen Phasen der 
Entwicklung ~ktiviert werden (L~oTsKY). Aueh bei der menschlichen 
Triebgestaltung ist die Fixierung offenbar d~nn besonders sehwer 
15sbar und 15schbar, wenn die Pr~gung in einer ,,pr~gsamen Phase" 

�9 (sensiblen Phase) erfolgt. Triebe sind erlebte Instinkte, ~ber das Wissen 
yon der VariationsmSg]iehkei~, der Entscheidungsfreiheit des Menschen 
'und seiner sittliehen Freiheit erlaubt uns, yon Schuld und Verantwort- 
]iehkeit zu spreehen. 

Die Ausformung der hSheren seelisehen Gefiihle, insbesondere jener 
Seinszust~nde, die etwas anderes darstellen als die Wirkung der emo- 
tionalen Affekte, und die zur Bildung echter Gemfitswerte, zu Wert- 
erlebnissen ffihren, ist - -  davon werden wir ausgehen miissen - -  als 
Sieherung gegen asoziales Verhalten wesentlich entscheidender als 
der Anteil des Intellekts. Ich will reich bemfihen darznlegen, wie es 
zur Entwicklung und Beeinflussung jener Zust~nde des Mitgeffihls, des 
Mitempfindens, des Mitverst~ndnisses, der Miterlebnisf~higkeit, des 
Mitleides und schieBlich der Mitverantwortung kommt. 

Die sehr umfangreichen Untersuchungen und Beobachtungen 
psychologisch interessierter )~rzte, I~syehologen und P~tdagogen aller 
L~nder haben unter Beriicksichtigung und Verwertung der wiehtigen 
Ergebnisse psychoan~lytischer Forschung meines Erachtens beweis- 
kr~ftig dargelegt, dab die GrS[3e des Vertrauens eines Kindes zu seiner 
Umwelt und damit seine seelische und vegetativ-hormonale glfickliche 
Gleichgewichtslage in dem so wichtigen ersten Lebensjahr vom seelischen 
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Status der Mutter abhSngt. Das Klima und die Atmosphi~re in der 
Familie spielen gerade im 1. Lebensjahr eine groi~e l%olle fiir die Ent-  
wicklung und gute TSnung dieser Grundgeffihle. Mitgefiihl, seine Vor- 
stufe Kontakt-  und Liebesf~higkeit und ihre Verknfipfung mit dem 
emotionalen Reflex kSnnen sich wohl nur entwickeln auI dem Boden 
der Sicherheit und Geborgenheit. In kalter und liebloser, aber aueh in 
gereizter und gespannter Atmosphere werden ira neurovegetativen und 
im seelischen Bereieh Fehlinnervationen bewirkt, die sieh kSrperlich als 
nerv5se StSrungen in triebhafter Unruhe entladen und die Gefiihls- 
region mit Angst und Mi~trauen zur Umwelt besetzen. Ebenso wie 
sieh die Leistung eines Kindes abh~ngig vom Alter entwickelt und dann, 
wenn sie nicht in einer bestimmten Altersstufe erlernt wird, unter Um- 
st~nden iiberhaupt nieht reeht zur Entfaltung gelangt, so ist offenbar 
aueh fiir die Auswirkung dieses Erlebnisses der Atmosphi~re, das den 
Gefiih]sgrund t5nt und die Geffihlsbeziehungen entwickeln l~Bt, die 
friiheste Lebensphase entseheidend. Das vegetative Geffihl der Nest- 
w~rme und der Geborgenheit, dam Z~rtlichkeit und Konsequenz zur 
Voraussetzung hat, ist etwas, was mit dem Milieu zwischen Mutter und 
Kind zusammenh~ngt. Man kann schon fragen, ob es unter diesen 
Aspekten richtig erscheint, Mutter und Kind, wie es in zunehmendem 
Mal3e in jeder Klinik gesehieht, gleich nach erfolgter Geburt zn trennen. 
Die seelisehe Einheit zwisehen Mutter und Kind kann nicht innig und 
lest genug gedacht werden, t t o F ~ n I ~  spricht davon, da6 die Kinder 
nach der Geburt zum erstenmal ,,kaserniert" werden. Er  weist darauf 
hin, dab das Neugeb0rene aueh in der saubersten und sterflsten Aufzucht 
in dieser Kasernierung zu wenig l%uhe und Geborgenheit erfahre. Es 
seheint fiir die F~higkeit des sp~teren Kontaktes, fiir die Aufnahme 
eehter Liebesbeziehungen notwendig zu sein, die Verbindung zwischen 
Mutter und Kind mSglichst eng zu belassen. Die beste Kinderpflegerin, 
die vie]e S~uglinge zu betreuen hat, kann die Mutter nicht ersetzen. 
Heimkinder, die elternlos bzw. mutterlos aufwachsen, haben ein ver- 
kiimmertes und verarmtes Empfindungsleben und stehen in Gefahr, 
die richtige Einstellung zur Umwelt zu vers~umen. Die psychische 
Untererns der Liebesmangel, die Vertreibung der Kinder aus dem 
Paradies ,,der warmen GefiiMe" (REIWALD), die fehlende mfitterliehe 
Z~rtlichkeit ist die Wurzel einer sp~teren Kriminaliti~t. 

Etwa im 3. Lebensjahr hat das Kind aus seiner Beziehung zu Haus 
und Familie bereits erfahren und irgendwie gelernt, ob es in dieser Welt 
Sicherheit und Freundsehaft erwarten kann oder ob es Mi]trauen 
nnd ~ureht  entgegenbringen mug (SH~S~A~). :Nur die thymogenen 
Faktoren, die Gemfitsbindung an andere Menschen werden es bef~higen, 
im sp~teren Leben sozial zu bleiben. Wir kennen aus der Kinder- 
literatur den Zustand der seelisehen Inanition (HAMBU~G~), und wir 



214 W. HA~,L~A~: 

kSnnen vielfach noch in sp/~teren Jugendjahren und oft ffir das ganze 
Leben des Betreflenden den Entbehrungszustand jener Kinderjahre 
aufzeigen, der eine der wesentliehen Grfinde fiir Anpassungsschwierig- 
keiten darstellt. Die F/~higkeit des Kontaktes mu~ in der frfihesten 
Jugend erlernt werden und wird durch mangelnde Geborgenheit in der 
Intimit/~t der Familie erschwert. Die Ausbildung dieser Mitgeffihlswerte 
und die bestimmte Intensit/~t seelischer Gefiihle mit der F/ihigkeit 
echter Zuwendung zu den Mitmenschen ist in ihrer Entfaltung an die 
Atmosph/~re und das Klima der frfihen Jugend gebunden. In 17 yon 
unseren 50 F/~llen nieht schwachsinniger jugendlieher Rechtsbrecher 
war die Ehe der El~ern frfih geschieden, 7 Kinder waren zum Tell gleich 
naeh der Geburt in mehr oder weniger guten Pflegestellen untergebraeht, 
in [ast allen F/~llen lagen Erziehungsm/~ngel vor, waren die Elternteile 
unausgegliehene gegens~tzliche Naturen, in der Erziehung wechselten 
H~rte und VerwShnnng, ~ehlte Geborgenheit und Sicherheit zu Hause. 

Nach der Kindheitsperiode durchl/~uft der lunge Mensch bis zur 
Vorpubert/it eine im allgemeinen wenig bewegte, nun schon ziemlich 
festgelegte gemfitliche Entwicklung. Er  ist w/~hrend dieser Periode yon 
der Umwelt, den Vorbfldern zun/~chst in der Familie und sp/~ter auch in 
seinem Spielrevier, der StraBe, der Schule usw. abh/ingig in einer Weise, 
die ihm, e~/tsprechend seiner unvollst/~ndigen Entfaltung, bestimmte, 
yon ihm nicht welter ~ kontrollierte Grundlagen gibe. Mit dem Einsetzen 
der Vorpubert/it ger~t diese mehr oder minder starke Abh/~ngigkeit ins 
Wanken. Je tz t  beginnt eine zweite ungemein wichtige sensible Phase, 
in der die bislang mehr unbewuf3t hingenommenen und erfahrenen Mit- 
geffihlszust/~nde neu geformt und gepr~tgt werden mfissen. Die Fremd- 
wertgeffihle - -  eben insbesondere jene Gefiihle des Mitempfindens --- 
treten zun/ichst in de r  negativen Trotzphase der Pubert/~t weitgehend 
zurfick und Verblassen in ihrer Wirksamkeit. Das abstrakte Denken, 
das in dieser Phase erlernt wird, fSrdert nieht das Kontaktbedfirfnis, 
sondern isoliert zun~chst den Jugendlichen st/irker. Es bfldet sieh aber 
aus den nun gegebenen Reifungsm6glichkeiten und Entwick]ungen die 
bewu~tere eigentliche Pezs6nlichkeit heraus, und der Jugendliehe 
kommt nun langsam zu einer andersartigen, bewu6ter erlebten Ver- 
ankerung jener Mitgeffihle. 

Bei dem Einsturm des so vielf~ltigen Neuen Jr/der Pubert/~t, bei der Un- 
verbundenheit des Neuen, 'das bew/~ltigt werden muS, treten zun~chst 
andere Vorstellungselemente, Interessen, Dr/~nge und Triebe in denVor- 
dergrund. Der Jugendliche kommt fiber das Ieh-Erlebnis, das ihm viel 
Sehwierigkeiten und Mfihe bereitet, zur Anerkennung des Du und schliefL 
lich in der vollendeten Reife zum Wir und zur Mitverantwortliehkeit. 

Die abgesunkenen Erlebnisse der Kindheit, die atmosph~risch 
wirksam waren und den Boden abgeben, auf dem nun weitergebaut wird, 
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bestimmen auch noeh in der Pubert~t  die Richtung dieses nun bewul]teren 
Einbaus derartiger Strebungen und Geffihle in die werdende PersSnlieh- 
keit. Man kann fast stets beispielhaft an der Bew~tltigung der Sexualit~t 
und ihrem Einbau erkennen, in welcher Weise diese Kindheitsereignisse 
und -erlebnisse wirksam waren. Bei den sexuellen Delikten der Puber. 
tierenden erkennt man an der riieksichtslosen Durchsetzung der trieb- 
haften und drangenden %Viinsche hgufig das FeMen des frfihkindlichen 
Kontaktes,  das UnvermSgen des Mitempfindens und Mitfiihlens, die 
Verhgrtung gegeniiber den Empfindungen anderer und oft die weit- 
gchend fehlende echte Er]ebnisfahigkeit. In  der sensiblen Phase der 
Pubert~t nimmt jedoch dann das Kontaktbediirfnis wieder zu, und es 
zeigt sieh nun mit aller Deuttichkeit, daft ,,das Bedfirfnis nach Zu: 
neigung" nicht verziehtbar ist (Soo~) .  

Auf die so auffg]lige VerzSgerung der allgemeinen seelischen Entwicklung bei 
straffglligen Jngendlichen, die dadurch gegebenen Dissoziationen und Asynchronien 
haben zahlreiche Autoren, unter anderen KRETSCKMER, VILLII~GEI~ und ILLCII- 
)~A~-Cs~IST uufmerksam gemacht. Die labile Pha~se der Reifungsentwicktung 
wird dadurch weiter in die L~nge gezogen und, wa~ besonders wichtig ist, die 
kSrperliche Entwicktung ist nicht mehr signifikant fiir den erreichten Grad der 
seelischen t~eife (ZELLER). Die heutige zivilisatorische Umweit bietet eine Reiz- 
i~berflutung, die sich f iir die Verinnerliehung der Jugendlichen und Heranwach- 
senden st~rk neg~tiv auswirkt. 

In  den Pubert~tsjahren mul~ sich der Ch~rakter b]lden, den wit als 
Inbegriff einer festgeffigt, en Geffihls- und ~Villensanlage verstehen. In 
der Zeit der Pubert~t  soll sich ferner ]ener Anteil des Gewissens formen, 
der durch Beispiel, durch Identifizierung mit der Umwelt erw~chst, und 
der neben dem ursprfinglich Sittlichen wesentlich ffir das soziale Woh]- 
verhalten eines Menschen.yerantwortlich ist. Durch die heute gegebene 
VerzSgerung der seelischen Entwicklung, die dureh ein ung~instiges 
Milieu noch Welter hlnausgeschoben wird, entstehen Liicken und Diskre- 
pa.nzen in der friiher mehr kontinuierlichen Entwieklung, die sich ats 
,,Gemfitsarmut und Bindungslosigkeit, als Mangel an Mitgefiihl" offen- 
baren. H~ufig gehen dabei St6rungen der Verha]tensweise echten 
StSrungen des noch unfertigen Charakters voraus. Delikte der Jugend- 
lichen entspringen oftmals der ratlosen Unsicherheit, die sieh aus diesem 
disharmonischen Gesamtgefiige ergibt, der Lebensangst, die sich in 
Aggression umsetzt, dem Gettungsstreben, das dureh den fehlenden 
Kontakt  sich ungehemmt entfaltet und schliel~lich dem Hal~ des 
geffih]sleeren vereinsamten jungen Menschen. Jugendliche, die nicht 
in der Geborgenheit der Fami]ie gelernt haben, sich unterzuordnen 
tlnd ihre triebhaften l~egungen einzuordnen, geben bei dem Ein- 
bruch triebhafter Regungen dumpfen k5rperliehen Spannungsgeffihlen 
nach, ohne da[~ sic es verm5gen, altruistische Hemmungen ein- 
zusetzen. 
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In  der fr/ihen Kindheit begtinstigt ein Sicherheitsgeffihl und das 
Sichgeborgenffihlen die gesunde gemiitliche Entwicklung, der Jugend- 
liche und auch noch der Heranwachsende benStigt aber auch weiterhin 
in seiner Umgebung das Leitbild, an dem er nun schon bewul]ter lernt, 
einen Mal~stab an sein Handeln anzulegen. Gerade in den Jahren der 
Reifung ist der Jugendliche leider oft ohne rechtes Vorbild und gerade 
in unserer jetzigen zivilisatorischen Umwel~ wird er in st~rkerem Urn- 
fang dutch sch]echte Vorbilder, durch ,,geheime Miterzieher", Film, 
Lektiire, Revier angeregt .  Well die El~ern ftir die Jugendlichen ,,keine 
Zeit haben", well sich niemand um sie kfimmert, well das Revier falsche 
Ideale und Leitbilder vermittelt, well die Phantasie durch oberfl~ch]iche 
und rasch voriibergehende wechselseitige Reize triebhaft angest~chelt 
wird, kommt es nur schlecht zum Aufbau echter mitmenschlicher 
Gefiihle und Wertungen. Der Jugendliche kommt nicht zur nStigen l~uhe, 
in der er sich selbst eigene Werte sch~ffen kSnnte, er errichtet keine 
Wertet~fel fiir sein H~ndeln, sondern iibernimmt Bewertungen, wie 
sie ibm aus der oft schlechten Umwelt angeboten werden, kommt 
nicht  zum eigenen Charakter, sondern wird, wie ich es nennen mSchte, 
ein Second-hand-man, oberfl~chlich, ohne echte gemiitliche Veranke- 
rung. In  der l~ubert~tt, in der neue Ge~tiMsregungen erstmalig auftreten 
und durch Pragung und Vorbild ihre Richtung und Wertung erfahren, 
ist also wiederum die Umwelt entscheidend, in welcher Weise die l~e~k- 
tionsbereitschaften (die Anlage ffir Gemiitswerte) sich entwickeln. 

Es ist nur folgerichtig, wenn sich unter schlechter Milieueinwirkung, 
wie wir es in dem Massenexperiment der Nachkriegsjahre s~hen, aus 
dem Versagen der Erwachsenen ein Versagen der Jugend]ichen ergibt. 

Neben einer allgemeinen Milieusch~digung, die die Ent~ltung echter Gemiits- 
werte zuriickdrangt oder verhindern kann, kSnnen ~uch seelische Tr~umen akuterer 
Art schwere Abnormisierungen bedingen und eine Verh~ltensweise resultieren 
lassen, die au~ den ersten Blick einer Ge~[ihlsarmut zu entsprechen scheint. 
GE~cHow h~t an dem Beispiel der seelischen t)berforderung jugendlicher Kindes- 
mSrderinnen sehr ansch~ulich d~rtun kSnnen, dal] ]ugendliche M~dchen in der 
Schwangerschaft, einer weiteren sensiblen Peri0de (~r I-IOLZA]?FEL), infolge 
konste]lativer Besonderheiten, in dem Geffihl der Vereinsamung, R~tlosigkeit und 
Unsicherheit, in eine Grenzsitu~tion gelangen, in der an sich vorhandene Fremd- 
wertgeffihle und ~uch instinktm~t~ig vorbereitete Muttergeftihle soweit gehemmt 
und verdeckt werden, d ~  es zu einer neurotischen Abnormisierung kommt, die 
sich in tier kSrperlichen Verclrgngung der Schwangerschaft guSert und in die gruu- 
same TStung des Kind~ nach heimlicher Geburt einmiinden kann. Hier ist ein 
eklatantes Beispiel fiir die see]ische Wirks~mkeit yon Umweltbedingungen, die im 
Grunde vorhandene Mitgefiihlsregungen nicht wirksam werden lassen. Mun wiirde 
einen groBen ]~ehler begehen, wenn man in diesen Fgllen aus der Verh~ltensweise 
der Kindesmu~ter, die graus~m, gefiihlslos nnd unmensch]ich erscheint, ~uf einen 
~nlagemgl~igen Defekt dieser Sphere schlieBen wtirde. 

Wir haben in unserem Material von mehreren hundert F~llen s~r~f- 
fglliger Jugendlicher zahlreiche ~hnliche Verhaltensweisen kennen- 
gelernt, bei denen es durch akute seelische Tr~umen, z .B.  durch d~s 
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Er lebn is  de r  e l ter l iehen Ehesche idung,  zu einem Abs inken  des hSheren  
Pers5nl ichkei t sn iveuus  k a m  und  nun  ein H a n d e l n  der  P r imi t i vpe r son  
s ich tbar  wurde,  in dem alle a l t ru is t i schen S t rebungen  und  ~ re mdw e r t -  
gefiihle e iner  hSheren Schicht  ausfielen. 

Die bisher igen ErSr t e rungen  kSnnten  den  Anschein  erwecken,  ~ls 
ob wi t  den  Umweltsch/~den und  seelischen Beeinf lussungen die al leinige 
[~olle an  dem Z u s t a n d e k o m m e n  yon  Entwick lungssch~den  und  Aus-  
f~tllen der  gefiihls- und  gemtitsm~Bigen S t rebungen  zu erkennen.  E ine  
Er5rt ,erung der En t s t ehungsur sachen  des Versagens in jenen  Bere ichen 
wgre abe r  unvollst~Lndig, wenn n icht  a, uch be s t immte r  organischer  
Gegebenheit .en gedach t  wiirde.  W i r  miissen s te t s  die  l~[6glichkeit 
e iner  Hirnschgdigu.ng in Betra.cht  ziehen, die n ich t  so sel ten zu sein 
scheint.  

VILLISGER, insbesondere GSLn~ITz u. ~, haben darauf hingewiesen, dab friih- 
kindliche Hh'nschi~digungen, vorgeburtliehe Noxen, die Geburtssch~tden im engeren 
Sinne und alle das kindliche Gehirn bis zu seiner vSlligen Ausreifung treffenden 
Einwirkungen ,,GleichgewichtsstSrungen im Anlagepotential, Entwicldungs- 
retardierungen, Entwieklungsverbiegungen und eine erhShte Umweltlabilit~t 
verursaehen miissen" (O(iLLNtTZ). Neben ausgesproehenen motorisehen R.etar- 
dierungen und einer allgemeinen Leistungsinsuffizienz treten dabei auch sehr 
deutliehe abartige seelisehe Symptome auf. Die organische Schgdigung des Anlage- 
potentials ist um so tiefgreifender, je friiher sie angreift und sie steht wohl auch in 
ilxrer Symptomatik in Abh~l~gigkeit yon der altersm~$igen Entwieklung des 
Kindes. Hirnorganisehe Seb~ten tier versehiedensten Xtio]ogie im eorticalen und 
subcortiealen Bereich fiihren zu Wesensver~nderungen im Bereieh der Affektivita.t, 
des Antriebes, des Wfllens, abet aueh des Mitempfindens, des Kontakts und der 
Liebesf~higkeit. Wit haben die Haufigkeit derartiger Ausfglle bislang offenbar 
zu wenig gewiirdigt. Sie zeigen die Notwendigkeit bestimmter kliniseher Unter- 
suchungen, z. B. der Anfertigung yon Encephalogrammen und verlangen gebiete- 
risch die MSglichkeit derartJger Un~ersuchungen auch fi~r straffMlige Jugendliche. 
Es stimmt sehr nachdenk]ieh, wenn G6~zs~z an seinem M~teria~ yon 300 schwer 
erziehbaren, also sozia.1 gef~hrdeten Kindern mit abnormen seelisehen l~eak~ionen in 
jedem Falle somato-psychisehe Syndrome auffinden konnte, die auf das Vorhandem 
sein yon friihkindlichen organischen Hh'nsehaden hinwiesen. Hier werden Nach~ 
untersuehungen notwendig sein. Die F~lle mit ausgeprggt, en Gemiitsdefekten 
sind nach diesen Erfahrungen dann besonders auf organisehe StSrungen verd~chtig, 
wenn in der friihen Xindheit die Entwicklung der Motorik Sehwierigkeiten m~ehte. 
GOTTSCHALDT sehilder~ als Kernsyndrom bei verwahrlosten Jugendlichen Ma, ngel 
an Gemiitsregunge~ und Gemiitsa.uBerungen, Fehlen einer affektiven gesonanz, 
l~eizbarkeit, Spannungslosigkeit. Er ftihr~ die Entstehung dieser Abartigkei~ 
auf ein schleehtes Milieu zuriiek, wghrend G6~L~TZ aUS seinem M~terial ,,100 % ig" 
dieses Kernsyndrom identifizier~ mit seinem Achsensyndrom kindlicher hirn- 
organiseher Leistungssehw~che. G6LL~TZ erkl~rt den Un~ersehied der gtiologi- 
schen Auffassung bei ~bereinstimmung der Symptomatik mit dem Umstand, da~ 
GO~TSCgALDT keh~e klinisehen Met, hoden angewandt habe, die Priifung der Motorik 
versgumt und das Eneepha.logrgmm nieht a.ngewandt babe. Beide Autoren be- 
riihren sieh wieder insofern, als GOTTSCttALD'r den Begriff der Umwelt.wirknng, der 
Peristase, sehr weir sieh~, GSLLNITZ erkl~rt mit seinen Befunden aueh die dutch 
eine allzu einfaehe Mi]ieutheorie nieht erfal~b~ren Fglle yon sozialer Verwahrlosung 
bei gesunder, guter Familie. 
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In vielen F~llen werden beide Voraussetzungen gegeben sein, eine 
fr/ihkindliche Itirnsch/idigung bedingt offenbar eine besondere Labilit~it 
im gesamten seelischen Bereich, bewirkt eine sehwierige Ausgangs- 
situation ftir die Erziehung in weitestem Sinne und stellt erh6hte An- 
forderungen. 

Es ist bislang absichtlich der Begriff der psycho_pathischen Gef/ihls- 
armut, des moralischen Sehwachsinns u. /i. vermieden worden. Nan 
kann einen derartigen ,,Anlagedefekt", worauf auch STSm~I~G aufmerk- 
sam macht, im kindhchen Alter nicht feststellen und auch beim Jugend- 
lichen und Heranwachsenden dtirfte eine solche Annahme den Selten- 
heitswert einer MiBbildung haben. Es hat den Anschein, als ob diese 
frtiher zu leieht vorgenommene Etikettierung ,,gef/ihlloser Psychopath" 
seltener geworden ist, d.h.  seltener nut im fachgrztlichen Bereich, 
wi~hrend der Jurist und auch leider der Laie nur allzuoft mit dieser 
,,Diagnose", die sic ja eigentlich nicht enthalten sollte, ein abschgtzendes 
und aueh prognostisch ungfinstiges Urteil abgibt. Aus dem Psycho- 
,pathiebegriff m/issen zun//chst die abortiven Formen der endogenen 
Psyehosen, ferner die erlebnisreaktiven Abnormisierungen und Fehl- 
ent~dcklungen ebenso wie die Folgezust~inde nach organisch toxischen 
Hirnschgden aller Art ausgeschieden werden. Das bereitet unter Berfick- 
sichtigung der GrSl?e der Anlagevariabilit~t gerade hinsichtlich der 
Ausstattung des Gem/its, im EinzelfMle groBe Schwierigkeiten, zumal 
auch das ,,endokrine Psychosyndrom" in der Pubert~t einer Psycho- 
pathie sehr ~ihneln kann. Hier kSnnen nur eingehende klinische Unter- 
suchungen weiterffihren. 

Die Entscheidung, in welche Kategorie der jugendliche Sehwer- 
verbreeher, insbesondere der jugendliche Gewaltt~ter, unter diesen 
Aspekten einzureihen ist, hat gr6Bte ,praktische Bedeutung und spielt 
eine Rolle bei der Bewertung der strafreehtlichen Verantwortlichkeit. 

Wir verf/igen in unserem Material nur fiber einige wenige, abet doch 
sehr eindeutige, gut untersuchte F~lle, in denen wit nieht umhin kSnnen, 
anlagem~13ige Charakterdefekte im Sinne des Mten Psycho,pathie- 
begriffes bei sog. gemfitlosen Psyeho,pathen anzunehmen. Man finder 
bei diesen Jugendlichen eine eigenartige gef/ihrliche Reagibilit/~t. Das 
Zusammentreffen yon anlagem/iBiger Erregbarkeit und Gef/ihlsk/~lte 
1/~$t hier die/iberlegte Planung des Verbrechens entstehen und macht die 
Ausffihrung ohne Erregung mSglich, well das kalte egoistische Zentrum 
dieser Jugendlichen unberfihrbar durch Gem/itsregungen erscheint. 
Sic zeigen weder Mitleid noch Reue, machen ihr Gest/indnis ebenso- 
gleichgfiltig wie sic ihre Tat begangen haben, sind nieht ratios oder 
unsicher, sondern kalt und gleichgfiltig; sic mind ohne gemfitlichen 
Kontakt, aber auch ohne inneren Konflikt. 
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Wenn ieh meine Ausfiihrungen zusammenfassen darf, so soil fol- 
gendes hervorgehoben werden: Die Beurteilung des Jugendliehen hat 
vielleieh~ noeh mehr als beim Erwaehsenen yon der Beriieksiehtigung 
der Umweltwirkung auszugehen, die das Gemiit des Kindes Ms tragende 
Sehieht fiir das soziale Verhalten Iormen und ausgestMten. Die straL 
baren Handlungen des Jugendliehen entspringen weniger aus Fehl- 
leitungen der Verstandesentwieklung, als aus einer Verktimmerung der 
gemiitliehen Bereiehe. DiG Atmosph~tre des S~uglings und Kleinkindes 
ist entseheidend ftir eine fruehtbare und giinstige Entwieldung der hier 
gegebenen t~eaktionsbereitsehaft. 

Neben der S/~uglings- und Kleinkinderzeit sind die Reifungsjahre 
als sensible Phase ffir dig Prggung und Formung des Mitgefiihls, ins- 
besondere aueh de~ Geftihls der Mitverantwortung, besonders wiehtig. 
Den psyehosomatisehen hirnorganisehen Syndromen ist dutch genaue 
klinisehe Untersuehungen besondere Aufmerksamkeit zu sehenken. 
Friihkindliehe Hirnseh~Ldigungen kSnnen allein oder in Verbindung mit 
einem sehleehten Milieu zu einer sehweren Verktimmerung der Gemtits- 
sphere ffihren. Aueh akute seelisehe Traumen mit ab~rtigen l~eaktionen 
und Abnormisierungen sind besonders in den sensiblen Lebensphasen 
in der Lage, vorhandenes Mitgef/ihl zu verdeeken und einen Zustand 
der Gefiihlsk~lte vorzuti~usehen. Gefiihllose Psyehopathen mit einem 
Anlagedefekt seheinen reeht selten zu sein. 

Die Empfindliehkeit der heranwaehsenden pubertierenden Jugend- 
lichen gegeniiber der Umwelt im weitesten Sinne zeigt uns die Not- 
wendigkeit einer jugendgem~gen Behandlung im Strafvollzug. Hier 
ist in der lebensgesehiehtliehen Entwieklung zum letzten Male die 
MSgliehkeit gegeben, in einer plastisehen Entwieklungsphase die das 
Gemiit zerst6renden Gegenimpulse des Hasses dutch beispielhaftes 
Erleben, dureh Vertrauen, dureh das Geftihl der Sieherheit, zn ersetzen, 
ein dutch Minderwertigkeitsgefiihle gestSrtes Selbstwerterleben zu 
st~rken und Mitgeftihle zu erweeken. 

Eehte verinnerliehte Gemiitsbeziehungen zu den Mitmensehen sind 
der beste Sehhtz gegen ein Absinken in die Kriminalit~t. Sie Mlein 
geben dem Jugendliehen ein Geftihl der Geborgenheit, der Sieherheit 
und des Selbstwerts; wesentliehe Voraussetzungen, Ordnung, Eigentum 
und Leben der Mitmensehen zu aehten; sie allein bef~higen ihn, aueh 
in der sozialen Gemeinsehaft mitverantwortlieh t~tig zu sein. 
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