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I.  Allgemeine Gesichtspunkte zum Problem Film und Kriminaliti~t 

Die Filmpsyehologie ist in den letzten Jahren zu einer Spezialwissen- 
schaft geworden; als Forschungsgebiet verffigt sie bereits fiber ein 
umfangreiches empirisches Material sowie fiber Testverfahren zur Kon- 
trolle und Ermit t lung yon Filmwirkungen. Dennoch ist der EinfluB 
der Massenwirkungsmittel wie Film, Rundfunk und neuerdings Fern- 
sehen sehr sehwer wissensehaft]ich erfal]bar und objektiv kaum riehtig 
einzusch~tzen (HALLE~MA~N1). 

E~ne Filmkriminologie gibt es dagegen unseres Wissens noeh nicht. 
Festste]lungen fiber Zusammenh~nge zwischen Film und Kriminalit~t 
sind mehr zuf~llig getroffen als systematisch erarbeitet worden. Die 
Auswertungen deuten fiberwiegend die ,,normal-psychologische" Seite 
des Problems an. 

Wir sind auf Grund eigener Erfahrungen iiberzeugt, dab viele schein- 
bar r~tse]hafte Impulse jugendlicher und heranwachsender Straft~ter, 
fiir die ein ,,handgreifliches" Motiv fehlt, versts werden, dal~ 
gewissermal~en die innere De]iktstruktur in ihren motivischen Ver- 
knfipfungen plastischer herausgearbeitet  werden kann, wenn man die 
komplexe Bedeutung des Filmerlebens empirisch und experimentell zu 
kl~ren versucht und sieh dabei nicht ~usschliel~lich an ,,normalen" 
Mitg]iedern unserer Gesellschaft, insbesondere Schfi]ern hSherer Schu]en, 
orientiert. W e n n  bisher fiberhaupt Beziehungen zwisehen Film und 
Kriminalit~t wissenschaftlich analysiert worden sind, dann bei Jugend- 
lichen oder allenfalls bei Heranwachsenden. Wir meinen, dal] auch der 
sog. Erwachsenenkrimina]it~t eine st~rkere Beuehtung zu schenken sein 
wird. Die spezifisehe , ,Verwundbarkeit" des einzelnen ist fiir jede 
Erlebnisverarbeitung ~usschlaggebend. Es sind vor allem die sog. ,,pr~g- 
samen" Phasen (LoREnZ) oder die ,,sensiblen Perioden" (MEYER-HoLz- 
A~EL), in denen durch Reizeinwirkungen und durch Erfahrungen 
Fixierungen an best immte , ,Schemata" zustande kommen k5nnen, wo- 

* Herrn Prof. Dr. med. F]~m)I~A~D WI]~THOLD zum 65. Geburtstag mit den 
besten Wiinschen. 
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mit ,,Umbildungen" der charakterologischen Haltung einherzugehen 
pflegen (G~RctlOW2). Diesbezfiglich sind die Unausgeglichenen, Emp- 
findsamen, die Unreif-Infantilen sowie die Standpunktlosen besonders 
leicht ,,traumatisierbar". Also Menschen jeden Alters mit Minusvarian- 
ten und Unvollkommenheiten auf seelisch-geistigem Gebiet unter- 
liegen in besonderem Mal~e der erlebnisbedingten ,,Pr~gung" oder ,,Um- 
pr/igung". Auch dem Film ist auf unabgeschlossene und defekte Per- 
sSnlichkeitsentwicklungen eine besondere Wirknng zuzusprechen. 

Die sich mit ~eurotisierungs- und Abnormisiertmgsfragen bei Jugend- 
lichen sowie mit Verwahrlosungsproblemen besch~ftigendc Literatur 
(die hier keine besondere Erwghnung finden kann) ffihrt als Ursache 
fiir abartige Erlebnisreaktionen unter anderem das ,,inadequate seeli- 
sche Klima" ebenso wie das Versagen der ,,Leitbilder" an. Ganz ohne 
Zweifel bietet aber der Film in hohem MaDe die M6glichkeit einer 
falschcn Lebensorientierung. Die Symbolik des Films kann zu Mill 
verst~ndnissen fiihren (KEII, HACI~ER3). Der Film kann durch die Baga- 
tellisierung der Unmoral das sittliche Niveau senken (ST~CKI~ATI~4); 
dies um so eher, als der Film ffir Jugendliche - -  aueh fiir Erwachsene 
ohne eigene Meinung und ohne selbstgndig entwickelte geffihlsm~l]ige 
Orientierung - -  einen hohen Wirklichkeitsgrad besitzt. Er (natiirlich 
nicht der Film sehleehthin, worauf im folgenden nicht ausdrficklieh 
verwiesen wird, wenn vom ,,Film" die Rede ist) muft zwangsl~ufig zu 
einer Ausrichtung auf das Vordergrtindige, Primitive und  Sensationelle 
fiihren, wenn er immer wieder die Elemente der tibliehen Filmschabl0nen 
bring*. -Gerade den Jugendlfchen wird das Sterben und TSten so oft 
gezeigt, dal3 die ganze Skala primitiver, effektvoller Spannungserregung 
zum selbstverst/~ndlichen Repertoire wird und das innere Verh~ltnis 
zum Ted - -  oder TSten! - -  verlorengeht. 

BE~I~OLI)T-TI~O~SEN 5 sag* mit Recht, daft ,,die gute alte Zeit" 
immer eine Fiktion gewesen ist; daft sich nur die Akzente verschoben 
haben, aber die Endsumme an Freude, Gef~hrdung und Leid wohl 
jeweils die gleiche bleibe. Wir haben jedoeh allen Grund, unsere aktuel- 
len Sorgen, die z. T. durch eine ,,Verschiebung der Akzente" bedingt 
sind, zu analysieren, um unserer Gegenwart gerecht zu werden, v o n d e r  
CARL-FRIEDI~ICtt  V. WEIZSXCKEI~ 1952 sag*e (zit. bei BENNHOLDT-THOM- 

SEN), dab die Erfindung des Radios grSBere Verantwortung mit sich 
bring* als die Erfindung der Atombombe. Das gilt aueh far den Film. 
Die Erfahrung zeigt namlich, daft der Kinobesuch an Bedeutung ge- 
winnt, wenn im Leben des einze]nen ,,beglfickende und erfiil]ende 
Erlebnisse ausbleiben" (STOcK~AT~G). In gleichem !V[afte wird der Film 
aber auch ,,zum ma~geblichen Lehrmeister der Jugend fiber das Leben" 4. 
Sind die dort vermittelten Leitbilder echt, werden sie die eharakterliehe 
Ausformung f6rdern. Viele, gerade yon Jugendlichen und undifferen- 
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zierten Erwachsenen bevorzugte Filme sind jedoch raffiniert ausstaffierte 
Scheinbilder. Der geistig selbst/Cndige Mensch - -  auch der Jugendliche - -  
wird derar~ige Sehablonen verwerfen und sich nieht damit  identifizieren. 
Der Schwaehsinnige und Standpunktlose, aueh der Unreif-Infantile, der 
sein sehwaehes Selbstgeffihl an der effektvollen Rolle ,,seines Helden" 
aufzurichten versueht, sind bereit, die ,,Filmfassade" in die Wirklichkeit 
zu fibertragen. Ffir solche Menschen liefert der Film falsehe Perspektiven. 

Zweifellos mu[~ sieh die Beurteilung eines Filmes am ,,normalen" 
Jugendlichen bzw. Erwachsenen ausrichten, und nieht am ,,pathologi- 
schen" (LuxEmBUrGEr7). Was heil~t aber ,,pathologiseh" ? Jeder Film 
wird yon so unterschiedlich strukturierten Mensehen gesehen, dal3 
immer die Gefahr ,,unkontrollierter Beeinflussung und Anregung der 
Inst inkte und Triebe" besteht (LvxE~BU~GER). Es gibt lzeinen Zwei]el, 
daft sich viele Menschen in ihrer Lebens/orm und in ihrem ganzen Hand- 
lungsschema an der Filmschablone orientieren, ohne daft allerdings in der 
Regel der Ein]lu/3 eines einzelnen Filmes /~onlcret nachweisbar w~ire. Als 
Beweis ftirFilmeinflfissekSnnen nieht nur zahlenm/~l~ig fal3bare Angaben 
fiber best immte Verhaltens/~nderungen oder Naehahmung im Kino 
gesehener Mode]lf/~lle geiten. Der Naehweis eines urs/Cehlichen Zu- 
sammenhanges zwischen einem Filmerlebnis nnd einer sozialen oder 
sittliehen Fehlhaltung bzw. einer kriminellen Entgleisung gelingt sicher- 
lich selten. Bedeutsamer sind die anonyme sozial-ethische Wirkung, die 
Nachahmung schlechthin, das Sichzueigenmachen der Gewohnheiten, der 
,,Stil" mit allen seinen inneren und i~ufleren Attributen. Ebenso wie der 
Film zur Oberfl//ehlichkeit erzieht, well man nur zu fibernehmen braueht,  
und sieh h/Cufig das eigene Verhalten an dem ,,I1]usionismus" lieber 
orientiert als an der nfiehternen Wirklichkeit; ebenso kann er latente 
M/Cngel und besondere Eigenschaften fSrdern, wenn diese im Film 5fter 
zur Darstellung gelangen (SICK~S). 

Erstaunlich ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutsehen Insti tuts 
fiir Filmkunde bei den Jugendgerichten der Bundesrepublik (LAvIESg). 
Es bietet keinen greifbaren Hinweis fiir die Annahme eines direkten 
Zusammenhanges zwischen Filmbesuch und Kriminalitat.  Eine solehe 
Befragung ist aber wohl  schon im Ansatz falsch, denn die unauffglligen 
Einflfisse, die verh/tngl~isvol!e Tiefen- und Breitenwirkung des Filmes, 
sind dadurch nicht  naehweisbar. Kriminelle Gef/~hrdung dureh Film 
bedeutet n/~mlich nieht nut  direkte Naehahmung. .Uns  scheint, dal3 auch 
CLOST~RMA~ 1~ in sefner , ,Faktorenanalyse" zur K1/~rung mitwirkender 
Faktoren bei der Verfibung yon Straftaten im rein Quanti tat iven 
steekengeblieben ist. - -  Ebenfalls allgemeiner im Endergebnis gehalten 
ist der Ermitt lungsbefund eines yon hohen englisehen BehSrden beauf- 
t ragten Komitees n, das allerdings die ,,allgemeine" Nachahmung ffir 
bedenklicher h/~lt als die der einzelnen Hand]ung. 
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Ebenfalls mehr quant i ta t iv  beurteilt  I~EI~GEN 12 die Filmwirkung. 
Er  deutet  die Entstehung yon Neurosen an. L~:NDXaS ~a hglt die M6g- 
liehkeit einer negativen Auswirkung des Films fiir gering. Sehr viel 
eindeutiger zeigen die Untersuchungen von FLIK 14 Gefahren auf, die 
erkennen lassen, dag dureh Gew6hnung an Faustreeht  und Gewalt im 
Film wesentliehe mensehliehe Bindungen, die Aehtung vor dem Besitz, 
der Person und dem Leben des Ngehsten gesehwgeht werden. Hier 
handelt  es sieh allerdings um kriminelle ~!ugendliehe. Abet die Ergeb- 
nisse lassen vermuten, dab der Film nieht in allen Fgllen mit  der vorher 
bestandenen kriminellen Bereitsehaft Hand in Hand arbeitete, sondern 
dab er aueh Mitursaehe der Verwahrlosung wurde oder zumindest fiir 
deren Progrddienz verantwortlieh war. 179 kriminelle Jugendliehe be- 
suehten irn Jahresdurehsehnit t  rund 100 Filme; jeder ging also min- 
destens 2mal wSehentlieh ins Kino und las auBerdem 6--8  Kriminal- 
hefte im Monat. Diese Untersuehung beweist zumindest, dab der Fi lm 
der Aus- und Fortbi ldung bei dazu Bereiten dienen kann: ,,Wie man 
Sehl6sser 5ffnet . . ."  - -  ,,wie man einen Mensehen kampfunfghig maeht"  
usw. Man wird entgegenhalten kSnnen, dag die Kriminal i tgt  der Jugend- 
lichen nieht geringer war, als noeh kein Film exist ierte .  Uns scheint 
]edoch eine bemerlcenswerte Zunahme der schweren Kriminalitiit (Ban&n- 
unwesen, Raub, Sexualdelikte usw.) /estzustellen zu sein. Diese wiederum 
liiflt in ihrer Strulctur enge Beziehungen zur Filmschablone erlcennen, 
wobei allerdings die anonyme Wirkung des Films auf Entwieklung, 
l~eifung, soziale Einordnungsfghigkeit usw. nieht annghernd abgesehgtzt 
werden kann. 

I I .  Eigene Ka,suistik zur allgemeinen anonymen Filmwirkung 

Die forensische Erfahrung beweist die hier angedeuteten Zusammen- 
hgnge einer zwar nur selten konkretisierbaren Verursaehung dureh das 
Filmerleben, aber einer entseheidenden motiviseh riehtnngweisenden 
,,AuslSsereigenschaft" oder Teilkraft des Films. Eine Wirkung des 
Films sehlechthin - -  hier ist zungehst nicht gemeint die Wirkung eines 
best immten Films, der die unmittelbare Sehablone fiir das kriminelle 
t tandeln  gibt - -  haben wir in unserem Untersuchungsmaterial  wieder- 
holt feststellen kSnnen. 

In dem Fall des 20j~hrigen R~ubtgters H., der eine Fr~u wiirgt und mit einer 
Kohlensch~ufel niederschlggt, um sie zu ,,betguben" and dann ein Radiogergt zu 
stehlen, ist kein greifbarer Zusammenhang mit einem bestimmten Film festzu- 
stellen. Die Tat ist zudem nur ~uf dem tIintergrund einer vorgeschrittenen Ver- 
wahrlosung zu erkl~ren; aber es is~ dem I-Iandlungs~bl~uf und der Einstellung 
d~zu such zu entnehmen, dMt der Tater das Modell seines Hunddns vom Film- 
erlebnis iibernommen hat. Es ist die anonyme Wirkung des Films, die seine Ein- 
stellung und seinen ,,Stil ~ gepr~igt, die die ~ffektive Bereitsch~ft zu ethischem 
Handeln abgestumpft und die MSglichkeit zu distanzierungsfghigem Erleben 
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ausgesehaltet hat. Gerade bei diesem unreifen, aber nieht sehwaehsinnigen, leieht- 
fertig-egozentrisehen Mensehen best/itigt sieh die yon STi~CK~AT~ 4 vertretene 
Meinung, dab der EinfluB des Filmes um so intensiver ist, je mehr der Menseh ,,in 
seinen Grundkrgften, seiner Lebenslage und zuletzt aueh in seiner akuten Stimmung 
mit dem Filmstoff korrespondiert". Der Film hat einen wesentliehen Beitrag zu 
den Vorstellungsinhalten geliefert und naeh Art eines ,,Leitbildes" gewirkt. Anlage- 
m/iBige M/ingel und entwieklungsbedingte Besonderheiten spielen eine Rolle, abet 
die unbekiimmerte Freude an der Heldenpose (,,was meinen Sie, welehe Nerven 
dazu geh6ren, zuzuschlagen?"), dieses augenblieksgebundene, nieht durehdaehte 
Handeln, dieser ])rang naeh abenteuerlieh-spannungsgeladenem Erleben, das sieh 
bedenkenlos auswirken kann, zeigen, dab es sieh fiir I-I. gewissermaBen um ein 
,,spielerisehes" Abenteuer gehandelt hat. Gerade die Realit/~tsverkennung, das 
Iehlende l~ealit/itsbewugtsein und das Naehahmen der vordergriindigen Symbolik 
sind bei unfertigen, standpunktlosen Mensehen ebenso typisehe Filmwirkungen 
wie der posenhafte ,,Heroismus", der unter 3/iiBaehtung Mler Fremdwerte das 
eigene Selbstgefiihl st/irkt. - -  Dieser T/iter h/itte mSglieherweise aueh gestohlen, 
wenn er in seinem Leben keinen Film gesehen h/itte. Abet die gef/ihrliehe ,,Diehte" 
der unkontrollierten, unverarbeiteten und unabgewogenen Einf/ille stammt gMeh- 
sam aus zweiter Hand. Sie wird in vielen Filmszenen vermittelt und angeboten. 

Ein 21j/ihriger Student, der in einer Naeht 2 schwere Einbruehsdiebst/ihle 
begeht, um Geld fiir eine seinen illusionistisehen Vorstellungen entspreehende 
Reise zu erbeuten, geh6rt ebenfalls zu der Gruppe der seeliseh Unreifen, der in 
der Entwieklung Rtickst/~ndigen bei durehaus normaler intellektueller Reifung. 
Er lebt noeh in einer kindlieh-abenteuerliehen, unwirkliehen Welt, sah sieh selbst 
im Mittelpunkt irrealer Tr/iume und spielte das ganze Repertoire der ,,Traum- 
fabrik" at. Zun/iehst unterzog er sieh naeh Beispielen aus Filmen abenteuerlichen 
Mutproben (FassadenMettereien), die er bedenkenlos in die Tat umsetzte. Aueh 
er hatte seine Kenntnisse und Erfahrungen, die ihn mit einem heroisehen Glanz 
umgaben, aus der Seheinwelt des Films. Er ahmte bedenkenlos naeh und iibertrug 
in die Wirkliehkeit, was seinen Wiinsehen und Strebungen entspraeh. 

Die gef/~hrliehe Beeinflul3barkeit  du tch  nieht  mi t  der erforderl iehen 

Distanz verarbe i te te  Umwel te indr i icke ,  die beim unreifen, seeliseh ver- 

k i immer ten  Jugend l i ehen  jene krit iklose Bere i t sehaf t  zur U b e r n a h m e  

he te ronomer  Wer te  ergibt,  k o m m t  in noeh s tgrkerem Ma6e zur Wirkung,  

wenn es sieh um Sehwachsinnige handel t ,  bei denen  die Hemmungs -  

losigkeit, die Unbedenkl iehke i t ,  das Naehgeben  gegeniiber Augenblieks-  

einf/~llen dureh das Feh len  vers tandesmggiger  ~be r l egungen  gesteigert  

werden (I-IALLE~MA~N1). Ahnliehes  gilt  fiir organiseh defekte  Jugend-  

liehe. 

])er 17j/ihrige ]-I. F. hat eine /iltere Frau vor deren Wohnung iiberfallen, ein 
Notzuehtattentat versueht und dabei eine Drosselung ausgefiihrt. Der Junge 
stammt aus einer gesehiedenen Ehe, hat als Kind 2 Kopfunf/ille mit Gehirn- 
beteiligung erlitten und ist auf der Sehule 2mal sitzengeblieben. In der Heft- 
anstalt kommt es zu einer Bandenbildung, wobei er sich so sehr in die R/iuber- 
hauptmannsrolle hineinlebt, dab sieh sein ganzes Denken nur noeh damit beseh/if- 
tigt. Als 14j/ihriger migbraueht er seine 7j/ihrige Sehwester. Er legt sieh eine 
ganze Sammlung unsittlieher Bilder und sadistiseher Zeiehnungen grSbster Art 
zu, die er mit obsz6nen Bemerkungen und Wiinschen versieht. Als Lektiire 
bevorzugt er die ,,Sonnenfreunde"; als h/iufiger Filmbesueher w/ihlt er besonders 
grausame ~'ilme aus, die er zum grol~en Teil inhaltlieh noeh wiederzugeben weiB 
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(,,Der gelbe Kreis", ,,Der Mann mR der Totenmaske", ,,Die Narbenhand", ,,Pariser 
Unterwelt",  ,,Bis zum letzten Atemzug", ,,Rauchende Pistolen", ,,Der Wiirger '~ 
,,Ira Schatten des Galgen"). Er ist in mehrere IJberfalle mit Fesselungen yon 
Madehen nach Wfldwestmanier verstriekt; z. T. sind die Angaben iedoch erftmden 
oder stellen die Wiedergabe yon Filmerlebnissen dar. - -  Die Anlage und Durch- 
fiihrung seiner Delikte zeigt schon friihzeitig eine eigenartig abenteuerliche ]?ragnng, 
aber auch eine raffinierte Kaltschnauzigkeit. H . F .  bietet trotz eines leichten 
Schwachsinns ein beaehtliches phrasenhaft-formelhaftes Wissen, das er in nnkind- 
licher Schlagfertigkeit anzuwenden versteht. Aber hinter diesem l~epertoire an 
Ausdrucksformen, die vorwiegend aus Kriminalfilmen s tammer und einem 
Gangsterjurgon entsprechen, ist eine weitgehende Unfahigkeit zu eigener Auf- 
fassung und Verurbeitung, insbesondere zu gemiitlichem Durehdringen seines 
Denkens ~estzustellen. Eine gesteigerte, auf das Sexuelle gerichtete Fhantusie- 
t~tigkeit ]aBt aus der gedankliehen Besehaftigung mit diesem Bereich zuerst ein 
verlockendes, lusterfiilltes Spiel, sparer bedenkenlose Wirldichkeit werden, die 
ihre ,,Vorbilder" vorwiegend aus Filmen bezieht, t t ier  zeigt sich in iiberzeugender 
Folgeriehtigkeit, dM] das uus lebhafter Fhantasietatigkeit entstandene, teilweise 
im spielerisehen Bereich durch GewShnung intendierte VerhMten zu Taten fiihrt, 
in denen nicht die geringste aHektive Beziehung zum Opfer festgestellt werden 
k a n n .  

Ganz andere innerseelisehe Beziehungen zum Film zeigt der Fall des 20 Jahre 
allen G. Seh. Dieser Heranwaehsende stam mt aus einer unauffiilligen Familie, 
ist minderbegabt, aber nicht debil, bietet Ziige der Unreife und Anhultspunkte 
fiir eine auf neurotischer Grundiage erklgrbare introvertierte Abnormisierung. 
Gemiitlieh ansprechbar, ehrgeizig, pers6nlieh empfindsam ist er yon einem un- 
erfiillten Geltungsstreben besessen, hat Minderwertigkeitskomplexe und ein zur 
Resignation neigendes labiles PersSnlichkeitsbewuBtsein. E r  geht 3mal wSchent- 
lich ins Kino und sieht meistens Wildwestfilme, denen er die,,heldischen" Attribute 
fiir seine erst halbfertige Mannlichkeit entnimmt und die als Modell fiir sein Denken 
und Handeln dienen. Da er an der starken vaterlichen Autoritat resigniert, siehert 
er sein infantiles Machtstreben durch iibernommene ,,Vorbilder '~' ab. So laBt er 
sich eine Pisto]e in Form eines Fiillfederhalters aniertigen. Verhiillt mit schwarzer 
Maske, an das vermeintlich Sieherheit gewahrende Tragen yon Pistolen am 
Schulterhalfter (!) gewShnt, verletzt er einen katholischen Geistlichen, bei dem 
er vorher als MeBdiener tatig war, durch einen LungensehuB und streekt ein 
Kinobesitzerehepaar dnreh z~hlreiehe Schiisse tSdlieh nieder. Allein dus Ent- 
wenden einer Pistole und die dazu entworfenen Plane lassen die Gangsterfilm- 
schablone erkennen. - -  t t ier handelt es sieh um einen primar weitgehend unauf- 
~Mligen Mensehen, der yon einem infantflen, unreifen Machtstreben beherrscht 
wird. Er  will , ,mlr" Geld stehlen, um sieh einen Motorroller kaufen zu kSnnen. 
Bei den Taten wird ibm vor Angst libel; jedesmal maeht er die Hosen nail. Trotz- 
dem li~l~t es die Vorstellung, es seinen Helden naehzutun und sieh selbst zu beweisen, 
dab er Mut habe, nieht zu, yon dem Plan zuriickzutreten. Das sehablonenhafte 
Vorbild mit  allen machteinflSl~enden Attr ibuten (Gesichtsmaske, Schulterhalfter, 
SehieBen aus der ttiifte usw.) wirkt bei dem selbstunsicheren, introvertierten mid 
unreifen Jugendlichen als Ansporn fiir die Taten. Zweifellos ist nicht der Film 
die eigentliche Ursaehe dieser kriminellen Entwicklung, aber die Zusammenhgnge 
zeigen, in welcher ~Veise yon unausgereiften, unselbstandigen Char~kterstrukturen 
Vorbilder iibernommen werden, die sich im gahmen  des Erstrebten halten. 
Es ist auch im Einzelfall schwer zu entscheiden, ob der haufige Filmbesueh die 
(Tell-)Ursae~e oder lediglieh Begleiterseheinung einer psychischen Abnormisie- 
rung ist. 
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III.  Eigene Kasuistik iiber unmittelbare Filmwirkungen 

a) Brandstiflung 

Der 40 Jahre aloe H. M. bietet das Wesensbild eines gemiitlich undifferenzierten, 
wenig profilierten, primitiv-gutmiitigen, naiweinf~ltigen, antriebsarmen, debilen 
Menschen. Im wesentlichen handelt es sich um anl~gem~Big-konstitutionelle 
Abartigkeiten. Sein Verhalten ist vorwiegend durch Dressurleistungen gekenn- 
zeichnet; er ist weitgehend auf andere angewiesen und nut in geringem Umfange 
zu eigenen produktiven Leistungen im Denken, Fiihlen und Wollen in der Lage. 
Sein Verhalten richtet sich danach, was ihm an konkreten Lebenseffahrungen und 
Erlebniseindriicken geboten wird. Vorausschauend zu denken und zu planen, Zu- 
sammenh~nge zu effassen und Kombinationen anzustellen, verm~g er k~um. 
Seine Anh~nglichkeit und eine gewisse Zuverl~ssigkeit sind eher durch eigene 
Schw~che und Insuffizienz bedingt als auf dem Hintergrund echter, sittlich- 
ethisch fundierter zwischenmenschlicher Bindungen gewachsen. 

Eine Kr~nkung dutch seinen Arbeitgeber, den er inzwischen verlassen hatte, 
wirkte bei seiner mangelhaften Ableitungs- und Verarbeitungsf~higkeit nach- 
haltiger als nach auBen hin deutlich geworden war. Er mag auch selber infolge 
des Zeitabstandes und der r~umlichen Trennung den Vorfall ,,vergessen" haben; 
um so eher scheint uns der am T~tabend erlebte Wildwestfilm, in dem das Ab- 
brennen eines Schilfhaufens gezeigt wurde, yon entscheidender motivischer Be- 
deutung geworden zu sein. Zudem war die Tat - -  das Abbrennen eines Stroh- 
diemens - -  offenbar erst in dem Augenblick geplant worden, wie M. das Kino 
verlieB. 

E indrueksvol le  Reize k6nnen  bekann t l i ch  wie eine un te rbewuBte  
Suggest ion  wirken,  vor  Mlem wenn die in ihnen gelegene Tendenz sieh 
im R a h m e n  des Gewfinschten oder  Erhof f ten  bewegt.  Z u d e m  verffigt  
der  P r imi t ive  n u r  fiber eine geringe sub jek t ive  Abgehobenhe i t  gegenfiber 
den  Erlebnisreizen.  Seine G r u n d h a l t u n g  ~hnel t  dem wenig dis tanzie-  
rungsf/~higen Er l eben  der  Na turvSlker .  Der  Re a k t i onsa b l a u f  e r inner t  
an  die yon  E. KR~TSC~S~g15 beschr iebenen P r imi t iv reak t ionen ,  bei  
denen  , ,der Er lebnisre iz  n ich t  die ZwischenschMtungen einer  entwickel-  
t en  Gesamtpers6n l i chke i t  vSll ig durehli~uft, sondern  u n v e r m i t t e l t  in 
impuls iven  Augenb l i ckshand lungen  oder  in seelischen Tiefenmeehanis-  
men  r e a k t i v  wieder  zum Vorschein k o m m t " .  Bei  p r imi t iven ,  schwach- 
sinnigen, infant i len  und  organisch defek ten  Menschen genfigen u . U .  
ganz schwache Reize,  um eine aggressive E n t l a d u n g  herbeizuffihren.  - -  
Es bes t eh t  u. E. gar  ke in  Zweifel, dab  die F i lmszene  im vor l iegenden 
Fa l l  als Schltisselerlebnis wi rk te  und  den  n ich t  ve ra rbe i t e t en  Konf l ik t -  
stoff zur  E n t l a d u n g  braeh te .  Man kSnnte  meinen,  dab  M. in seiner  
Einfal ls los igkei t  f ibe rhaup t  eine Schablone  n6t ig  ha t te ,  u m  einen Weg  
zur E n t l a d u n g  der  zwar verdr/~ngten, aber  l a t en t  bohrenden  Affekt-  
spannung  zu finden. Der  F i l m  h a t  im vor l iegenden Fa l le  die Rolle  des 
Zufal les  f ibe rnommen;  aber  er is t  u n m i t t e l b a r  zur  Schablone ffir die 
/ iugerst  gef/ihrliehe kr iminel le  Ta t  eines sonst  n ich t  kr iminel l  in Erschei-  
nung  ge t re tenen  Sehwaehsinnigen geworden.  
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b) Mordversuch 
Der 21j~hrige K.-D. Sch. l~tBt die Fragwiirdigkei$ der rein kMendermaBigen 

Trennung des Jugend- und Erwaehsenenstrafrechts deutlich werden. Der ,,Er- 
wachsene" zeigt einen erheblichen seeliseh-geistigen ~eifungsriickstand und gehSrt 
zur Gruppe der unterdurehsehnittlich begabten, persSnlich empfindsamen, labilen, 
yon Stimmungen und Launen abhiingigen, leicht erregbaren Menschen. ])as 
Gesamtbild kompliziert sich durch Mikrosymptome auf Grund einer Encepbalo- 
pathie, deutet aber im iibrigen auf einen zus~tzlichen Neurotisierungsprozett im 
Sinne einer Milieuverwahrlosung hin. Zur Zeit der Tat hat Seh. bereits eine 
eindrucksvolle kriminelle Vorgeschiehte, wobei jedoch auffiillt, dab es sich meist 
um impulsive Augenblicl~staten handelt, die seine trieb- und stimmungsm~Bige 
Unausgeglichenheit widerspiegeln. Aueh hier handelt es sich um einen im Grunde 
gutmiitig-weichen, aber egozentrischen Menschen yon gesteigerter Eigenliebe, der 
keine Beeintr~chtigung seines ohnehin schwachen Selbstg~fiihls duldet, der zu 
Affektkonzentrationen neigt und Schwierigkeiten mit der Ableitung und Ver- 
arbeitung bedr~ngender Affekte hat. Sein Urteil s tammt fast ausschliel31ich aus 
der unverbindlichen Atmosphere des Materiell-Zweckha~ten, gleichsam aus zweiter 
Hand. Sein VerhMten ist deshalb in hohem MaBe schablonisiert, dabei ~ aueh 
kaum yore Gemiitlichen her integriert, geschweige denn yon sittlich-ethisehen 
Grunds~tzen gepr~gt. In diesen Feststellungen spiegelt sich z .T.  die Situation 
des sp~treifenden dissoziierten Jugendlichen wider, der den Belastungen des 
Lebens und Verfiihrungen durch andere noeh nicht gewachsen ist, weil er ratlos 
den Lebensanforderungen gegeniibersteht. Bei seinen Delikten f~llt derimprovisierte, 
trotz aller scheinbaren Zweckgerichtetheit eigenartig ziellose und richtungslose 
Charakter seines Tuns nnd die damit verbundene Realit~tsverkennung besonders auf. 

Auch bei der hier interessierenden Straftat scheint der Versuch der Selbst- 
besti~tigung und der Festigung seines Selbstgefiihls ganz im Vordergrund zu 
stehen. Es handelt sich um keine ,,ernsthaft durchd~chte" Angelegenheit, sondern 
um ein mehr ,,spielerisch" inszeniertes, aus dem Augenblick geborenes Abenteuer 
ohne ,,handgreifliches" Motiv. Anf dem Heimweg yon einem Xinobesuch f~llt 
er plStzlich einen ihn begleitenden, ihm im iibrigen auch seit lgngerer Zeit bekann- 
ten Jungen an, wiirgt diesen, und wie der vermeintlich BewuBtlose noeh ,,blinzelt", 
sehlggt Sch. w~hllos auf den Kopf des Jungen ein, bis dieser ,,sich nieht mehr 
r t ihrt";  dann versteckt er den vermeintlich Totem 

Fiir das Versti~ndnis der Tat  ist eine l%eihe yon Faktoren aussehlaggebend. 
Unlustgefi~hle beherrschen den Tgter, aueh Minderwertigkeitskomplexe, die gerade 
yon diesem Jungen induziert wurden, well dieser ihn friiher wegen eines Haar- 
ausfalles gehgnselt h~tte. So wird man sieherlieh aus der empfindsamen, leicht 
verletzliehen Eigenliebe und dem Selbstmitleid dieses Menschen, der dem Leben 
gegeniiber roller Entt~uschungen ist und naehhaltig seinen inferioren Standpunkt 
empfindet, motivbildende Faktoren ableiten kSnnen. Dahinter stehen aueh sein 
unbefriedigtes Geltnngsbedfirfnis, das Streben nach ~Jberlegenheit, iiberhaupt die 
Tendenz, Kraft- und Machtgeftihle deutlich werden zu lassen. Dieses innerseelische 
Geschehen bietet den ttintergrund fiir den Handlungsablauf. Die Handlung selbst 
s tammt jedoeh nieht aus eigenen Intentionen. Sie ist eine Schablone, ein iiber- 
nommenes ,,Vorbild", das yon ihm fMsch verstanden wurde, und das ft~r ihn ein 
Mittel zur Aufrichtung seines unsieheren Selbstgefiih]s darstellte. Der AnstoB 
fiir diese schablonisierte Handlung wurde zweifellos in dem vorher erlebten und 
falsch verarbeiteten Wildwestfilm gegeben, der zahlreiche Wiirge- und Totsch]ags- 
szenen zeigte. 

H i e r  w i rd  das  , ,B i ld"  gewissermal3en z u m  , , l%eprs  u n d  
Steuerungsmedium" (BELLI2qGI%OTI-116) seel ischer  Vorg/~nge, das  a f f e k t i v e  
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Er regungen  und  Handlungs impulse  lenkt.  Da fiir d~s Verst/ /ndnis 
der  Motive und Zusammenh/ /nge  eines Fi lms wei tgehend alle Voraus- 

se tzungen fehlen, wird die ~uBere Hand lung  bewunder t ,  die der la ten ten  

E igenr ieh tung  entspricht .  Das Miter leben ist also wei tgehend unab- 

hs yon dem inneren Gehal t  der  H a n d l u n g  und  an die iiuBeren Tat-  

sachen gebunden.  U m  so le iehter  werden diese zur Schablone und zum 

Mode]l des eigenen Handelns ,  gleichsam auch zum ,SchHisselreiz" ,  der 

gerade bei jugendlichen,  unausgere i f ten  S t ruk tu ren  hitufig keine Fi l te-  

rung erfithrt und  alle p r imi t iven  F o r m e n  des Naehahmens  auslSst. 

Aber nieht nur beim T/~ter ist die Filmschablone ffir den Handlungsab]auf 
fibernommen worden; auch der fiberfallene 13 Jahre alte Junge hat die Methode 
seiner Filmhelden angewandt und damit effolgreieh seine T6tung vereiteln k6nnen. 
Er hat sieh tot gestellt und mit letzter Konsequenz sogar die rficksichtslose Beseiti- 
gung ,,seiner Leiche" durchgestanden (unter anderem wurde er fiber einen Zaun 
gewoffen). So wurde die Filmschablone zum Handlungsschema des T/~terg, und 
die Filmschablone rettete dem Ubeffallenen wahrscheinlich das Leben. 

c) Notzuchtsversuch 
Bei dem 25 Jahre alten U. G. handelt es sich um einen einfach strukturierten, 

leieht sehwachsinnigen, zur Introversion und Abkapselung neigenden Menschen; 
er ist als fleiBiger, strebsamer und zuverl/issiger Landarbeiter bekannt. Er ist 
verheiratet und hat 2 Kinder; z. Z. der Tat ist seine Frau schwanger. - -  Aus der 
Vorgesehichte und aus den Untersuehungen ergibt sich zwar die MSglichkeit zu 
gemfitlicher Integration seines Denkens und Handelns, aber aueh die Tendenz zu 
passiv-sentimentaler Selbstbemitleidung, eine mangelhafte psyehische Belastbar- 
keit und eine st/irkere Abh/tngigkeit yon triebhaften Wfinschen. Eine eehte Atmo- 
sph/~re des Vertrauens zu seiner Frau scheint nieht zu bestehen. Er hat diese 
zudem nur aus Zweckgesichtspunkten geheiratet: Sie erwartete ein Kind, ffir das 
er aufkommen sollte. - -  Im sexuellen Bereieh ergeben sich abgesehen yon einer 
gewissen, mehr auf kSrperliche Entspannung ausgerichteten, wenig erotisierten 
triebhaften Sexualit/~t keine Besonderheiten. Gegenfiber triebhaften Wtinschen 
seheint er recht widerstandslos zu sein. Er gibt seinen dumpf nach Entspannung 
dr/ingenden, lebhaften sexuellen Vorstellungen unmittelbar naeh. 

Bereits einige Tage vor der Tat war er zu einem Fernsehabend zu einem 
Arbeitskollegen eingeladen worden. Seine Frau war am Vortage verreist. Das 
Fernsehen zeigte den Film ,,Die Tote im Hafenbeeken '~ aus der Sendereihe ,,Das 
Drahtnetz". Ffir die primitive, gerade vom Sexuellen her leicht indnzierbare 
Phantasie des G. deutet der Film ein ,,Notzuchtverbreehen" bei einer Prostituier- 
ten an (,,die wollten mit dem M/~dehen verkehren"). Schon w/~hrend der Film- 
darbietung geriet G. in starke sexuelle Erregung (,,das ist aueh sonst bei Filmen 
passiert, aber dann war ja meine Frau da, und wir hatten Verkehr"), die erst nach 
der wegen des ~Viderstandes der (~berfallenen miBgliickten Tat abklang. W~hrend 
der Vorffihrung hatte vor ihm ein 13j/~hriges M/~dchen gesessen, dem er danach 
200 m vom GehSft entfernt auflauerte. Den Plan, das M/~dchen geschlechtlieh 
zu miBbrauchen, hatte er schon wghrend des Fernsehens gefaBt. Um das M/~dehen 
geffigig zu machen, schlug er dieses 5--6mal mit der Faust auf den Kopf. 

Auch diese Ta t  ist ohne die Besonderhei ten  der T/~terpersSnlichkeit 

n icht  erklgrbar.  Der  F i lm ha t  jedoch den unmi t t e lba ren  AnlaB gegeben. 
Er  ha t  n ich t  nur  die Ausges ta l tung besorgt,  sondern unmi t te lb~r  die 
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triebhafte Erregung induziert und die Aggressionswiinsehe angesproehen. 
Was sich im Film abspielte, durehlebte G. sehon w/~hrend der Vor- 
fiihrung gleiehsam ersatzweise. Der Abbau des kontrollierenden Be- 
wuBtseins nahm mit der Anstauung seiner triebhaften Erregung zu. 
Der Mangel einer Iesten Pers6nliehkeitspr/~gung begiinstigte diesen Vor- 
gang, da dem intensiven Mitvollzug des Gesehehens anf der Leinwand 
keine znr distanzierten Italtung ausreiehenden seeliseh-geistigen Krgfte 
zur Verfiignng standen. Der Fihn hat also ganz akut eine sexuelle Be- 
diirlnissteigerung mit dumpier Erregungsspannung bewirkt und gleieh- 
zeitig den Anreiz zu realer Belriedigung gegeben. Hier hat sieh im 
Grunde niehts anderes abgespielt, als was B~LLI~GROTH ~6 im experi- 
mentellen Triebtest angedeutet hat, n//mlieh dab ,,eine kleine Gruppe 
eharakterlieh reifer Jugendlieher Irei bleibt yon seelischer Belastung; 
dabei handelt es sieh um die ausgegliehenen Jugendliehen mit ethiseher 
Haltnng und relier sozia[er Einordnungs die sieh in ihrem sublimierten 
Triebbedtirfnis nieht erregen oder beirren lassen. Die Labilen zeigen 
unbewugte aggressive Destruktionswiinsehe". 

Dieser Fall zeigt also mit aller Deutliehkeit, dab ein Film um so 
gefiihrlicher ist, je mehr das im Film VerlcSrperte in die Gestaltung der 
pers6nlichen Wiinsehe eingrei]t. Ist der natiirliehe Ausg]eieh der dureh 
den Film induzierten Spannungen und eine Sublimierung sexue]ler 
Antriebe nieht mSglieh, dann sind unreife Charakterstrukturen und 
Sehwachsinnige besonders gefghrdet, vor Mlem, wenn der Film auch 
das Modell fiir die Triebbefriedigung liefert oder doeh wenigstens in 
Andeutungen eine den jeweiligen Umst/inden anzupassende Sehablone 
aufzeigt. 

IV.  AIlgemeine Ergebnisse und Zusammen[assung 

Eine MSglichkeit, die allgemeine Filmwirkung in bezug auI Krimi- 
nalit/~t objektiv richtig abzuseh~tzen, gibt es zur Zeit nieht. Es be- 
stehen jedoch enge Znsammenh~nge zwischen Film und Kriminalit~t. 
Die unauff~lligen Einfliisse, wenn auch in ihrer kriminogenen Wirksam- 
keit sehwerer analysierbar, sind yon grSgerer  Bedeutung. Hierher 
geh6ren vor allem die ,,allgemeine Nachahmung", das Siehzueigen- 
maehen der Gewohnheiten, gewissermagen des ganzen ,,Stils", der das 
soziale Verhalten pr~gt. Die Gew6hnungan das TSten, an Gewalt und 
Faustrecht kann zum Verlust oder zur Absehw~chung der Achtung vor 
der Person und dem Leben des N~chsten fiihren. Die st~ndige Wieder- 
holung der ganzen Skala menschlieher Unzu]~nglichkeit yon der rfick- 
siehtslosen Brutalit/~t bis zur primitiven Sexualit~t mug zwangsl/~ufig 
bei bestimmten Personenkreisen - -  Jugendliche und tteranwachsende 
sind die h~ufigsten G~ste der Kinos - -  die Bereitsehaft steigern, das im 
Film Gesehene Ms ,,Vorbild" fiir die eigene Lebensfiihrung zu nehmen. 
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Die ftir das kriminelle Verhalten verantwortlichen ,,pathogenetischen" 
Faktoren sind in der l~egel filmunabh//ngig (obwohl sicherlich der 
Filmbesuch in einzelnen F//llen prim/~r die Ursache fiir eine Neuroti- 
sierung, fiir eine Verwahrlosung usw. sein kann) ; aber die Ausgestaltung 
der Delikte wird mittelbar und unmittelbar in vielen F/~llen vom Film 
besorgt. 

Jeder Menseh, der seine ,,Mitte nicht mehr - -  oder noch nicht - -  
in sieh selbst ha t"  (v. W~IZSXCKE~), der nicht fiber ein reifes, ethisch 
begrfindetes, distanzierungsf/ihiges Erleben verffigt, der nicht aus sich 
heraus gestaltet and forint, gewissermaBen aus zweiter Hand lebt, ist 
der Filmwirknng in besonderem MaBe unterworfen. Diese Voraus- 
setzungen linden sich bei allen Altersgruppen. Bei den Erwachsenen 
iiberwiegen die Standpunktlosen, die wenig Profilierten und Primitiven 
mit intellektnellen Minusvarianten. Da der Primitive nur eine geringe 
,,subjektive Abgehobenheit" gegeniiber den Umwelteinwirknngen be- 
sitzt, lassen sich aggressive Triebgruppen leichter auslSsen. Er  neigt 
auch in besondcrem Mal~e dazu, die Filmschablone als modell- 
artigen Handlungscntwurf zu fibernehmen, vor allem wenn sie seiner 
latenten Eigenrichtung entspricht. 

Der Film liefert aber ganz allgemein fiir unausgereifte, infantile 
Menschen falsche Perspektiven, da das Miterleben weniger an den 
inneren - -  zudem oft fragwiirdigen - -  Gehalt als an die gul~eren Tat- 
sachen gebunden ist. Wenn geeignete konstitutionelle und umwelt- 
bedingte Konstellationen zusammentreffen, besteht die MSglichkeit der 
AnslSsung und Ingangsetzung formelhafter schablonisierter Reaktions- 
weisen. Unverarbeitete und nicht mit dem nStigen Abstand aufgenom- 
mene Reizeinwirkungen, gleichsam durch Erfahrung und Erlernung 
zustande gekommene Fixierungen an bestimmte Schemata tendieren zu 
primitiven Formen des Nachahmens. LtIOTSKY 17 hat in anderem Zu- 
sammenhang darauf hingewiesen, dab bei jugendlichen unausgereiften 
Strukturen die Instinkte bereit seien, sich an jedes ,,Objekt" zu heften, 
das s i ch  einigermal]en im t~ahmen des Ers t reb ten  h/~lt. Ftir viele 
Jugendliche ist die Filmschablone das Mittel der Wahl zur Festigung 
des Selbstgefiihls, zur Durchsetzung des eigenen Machtanspruches und 
zur Selbstbest//tigung. Sie iibernehmen bedenken- and abstandslos die 
Filmfassade oder identifizieren sich mit den Helden der Filmschablone. 

Unser eigenes Gutachtenmaterial l~0t erkennen, dal3 zahlreiche 
Straftaten unreifer, entwicklungsgestSrter, verwahrloster und schwach- 
sinniger Menschen mittelbar and unmittelbar auf Filmerlebnisse zurfick- 
zuffihren sind. Es ist zwar nicht beweisbar, dab der Film in seiner 
Tiefen- und Breitenwirkung die Kriminalit/~tsziffer - -  vor allem der 
Jugendlichen - -  erhSht oder auch generell die kriminelle Bereitsehaft 
gesteigert hat;  abet viele grSbere, vorwiegend mit Gewaltts 
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e i n h e r g e h e n d e  D e l i k t e ,  d ie  m o t i v i s c h  s c h w e r  a b l e i t b a r  s i n d  u n d  e i n e  

h o h e  D i s k r t p a n z  z w i s c h e n  A n l a g  u n d  R e a k t i o n  sowie  z w i s c h e n  E r f o l g  

u n d  R i s i k o  a u f w e i s e n ,  sp i ege ln  E l e m e n t e  d e r  i i b l i c h e n  F i l m s e h a b l o n e  

wide r .  D e r  F i l m  h a t  zweife l los  k e i n e n  n e u e n  , , V e r b r e e h e r t y p "  ge scha f -  

fen ,  a b e r  er  s c h e i n t  n i c h t  u n w e s e n t l i c h  d ie  k r i m i n e ] l e n  H a n d l u n g s a b l / ~ u f e  

i n  i h r e r  b e m e r k e n s w e r t e n  Gef /~hr ] iehke i t  ffir d ie  I n t e g r i t / ~ t  u n d  d a s  

L e b e n  a n d e r e r  - -  v o r  a l l e m  be i  d i s p o s i t i o n e l l  b t r e i t e n  J u g e n d l i c h e n  - -  

z u  b e s t i m m e n .  DM~ es s i eh  h i e r b e i  n i c h t  a l l e in  u m  F i l m w i r k u n g e n ,  

s o n d e r n  u m  d t n  A u s d r u e k  t i n t s  k o r n p l e x e n  soz io log i s ch -b io ]og i s chen  

S t r u k t u r w a n d e ] s  h a n d e l t ,  b e d a r f  k e i n e r  E r w / s  A b e r  a u e h  h ie r f f i r  

s c h e i n e n  die  F i lme in f l f i s se  m i t v e r a n t w o r t l i c h  zu  sein.  
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