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W. HALLERMANN (Kiel): Die gerichtsmedizinische Beurteilung der 
PersSnlichkeitseigenheiten des Querulanten. 

Seit der ausffihrlichen Arbeit yon KOLLE (1931) fiber die Querulanten, 
der letzteren grSl~eren Studie yon vo~ DE~HEYDT (1952) und der 
schSnen Beobaehtung yon J. E. M~.Y~ (1963) fiber das Sozialverhalten 
des Querulanten haben wir gelernt, drei Gruppen yon querulatoriseher 
Entwicklung zu unterscheiden. 

Auch in unserem Material stehen an erster Stelle die ,,opportunisti- 
schen" Querulanten, Personen, die aus zweckhaften Grfinden, um einen 
Vorteil zu erreichen, in einer psychologisch leieht einffihlbaren Situation 
einen ihnen nieht ohne weiteres zustehenden oder falseh beurteflten 
,,l~eehtsanspruch" verfechten. Die erste querulatorisehe Reaktion, in 
diesen Fallen zum gro•en Tell zunachst rational gesteuert, kann in einer 
Art von Kettenreaktion bei zunehmender emotionaler Aufladung zu 
Verdachtigungsideen im Sinne eines gegen sic gerichteten unreeht- 
ms Vorgehens ffihren und in eine querulatorisehe Entwieklung mit 
formal maBlosen und inhaltlich abstrusen Querelen einmfinden. Immer 
liegen gestSrte Beziehungen zwischen Individuum und der Umwelt, der 
Gesellschaft vor, oft besteht ein gesteigerter Eigendfinkel mit anspruehs- 
roller Geltungssucht, manehmal eine starkere affektive Erregbarkeit. 

Die zweite Gruppe, die sog. genuinen Queru]anten (I~A]~CX]~, KoLLE), 
denen es um das Recht geht, sind meistens rechtschaffene, oft pedan- 
tiseh-empfindsame, ernsthafte und kontaktbedfirftige Menschen, bei 
denen die Querulanz aus der Tiefe ihres Wesens heraus zum Lebensinhalt 
wird. 

Die dritte Gruppe umfaBt die sog. symptomatischen Querulanten, 
bei denen oft leiehte paranoide Verfalsehungen oder eine altersbedingte 
mil~trauische Verengung des Bliekfeldes zu einer Anbahnung der cha- 
rakterliehen Entgleisung mit Verf~tlschung des Wirkliehkeitserlebens 
ffihren und bei denen es darauf ankommt, die Grundkrankheit, in deren 
Verlauf die Querulanzsymptomatik auftritt,  aufzudeeken. 

Der Querulant aus Zweekmai3igkeitsgrfinden, ein hiiufig flach hyper- 
rhymer Typ, hat kein eigentlich fiberspitztes Rechtsgeffihl. Er  pflegt 
stolz darauf zu sein, dal~ er sieh nieht an die ,,guten Sitten und Iqormen" 
halt, dal~ er ,,sich niehts gefallen laBt", er will sieh nieht einordnen und 
respektiert fast aus Grundsatz nicht die Privatsphare seiner Mitmensehen. 
Gerade diese Querulanten mit den angreiferiseh vorgetragenen ,,Forde- 
rungen" und Drohungen werden haufig den BehSrden lastig, sie poehen 
auf die strengste Einhaltung eines formalen l%echts und bringen es fertig, 
sich auch im Gef~ngnis durch ttflfe ,,rechtskundiger" Mitgefangener 
eine bis zur Pedanterie gehende formale Kenntnis und Auslegung der 
Gesetze anzueignen. Man kann hs schon aus dem ersten Schriftsatz, 
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der yon diesen Personen eingereicht wird, aus der Uberheblichkeit und 
Frechheit der agressiven t tal tung ersehen, dab bier der Versueh unter- 
nommen wird, durch Unversch~mtheit zu bluffen. Es ist ffir sie anf/~ng- 
lieh ein erregendes Spiel mit dem groBen Gegner, in dem sie aus Selbst- 
fiberseh~tzung den Versuch wagen, sich durchzusetzen, ohne die feste 
Uberzeugung zu haben, dab sie im Recht sein k6nnten. Im weiteren 
Verlauf kann sich diese subjektive Einstellung ~ndern, zumal wenn die 
Beantwortung ihrer Schriftss yon seiten der Beh6rde ihnen weiteren 
Stoff ffir den Streit um reehtliche Tatbest~nde liefert. 

Es geht ihnen dabei aueh oft um die Gew~hrung kleinerer Vorteile 
(z. B. in der Haft), nieht se]ten auch um ein Wiederaufnahmeverfahren, 
wobei fast rege]m~l~ig kleine formale Unstimmigkeiten friiherer Prozesse 
aus engstirnigster Sicht angeffihrt werden. Nieht der Schuldsprueh wird 
~ngegriffen, sondern angebliehe Verfahrensm~ngel werden aufgebauseht. 
Unsere ]%echtsordnung gebietet aus formalen Griinden das Ernstnehmen 
auch soleher eindeutigen Querelen. Dadurch wird dann allerdings die 
Beschwerde zum Anla] einer unabsehbaren Folge yon sieh steigernden 
Angriffen mit neuen Unterlagen und herausfordernden Antworten. 

Aueh bei diesen Querulanten aus Zweekhaltung, die primer aus reinen 
verstandesm~Bigen Uberlegungen handeln, sich quasi eine Chance aus- 
rechnen, kann die querulatorische Entwicklung als Verfestigung einer 
neurotischen Ital tung zu verzerrten Charakterziigen fiihren mit der 
Tendenz einer geradezu siichtigen Entartung. Es ist o~t mfihsam, in der 
Anamnese zum Ausgangspunkt der prims Reaktion zu gelangen, da 
der Patient ja erst im Laufe einer langen querulatorisehen Fehlentwiek- 
lung zur Begutaehtung gelangt. Die Befragung ergibt jedoeh, dal~ hier 
im Vorfeld, d.h. bei der Aufhel]ung der dynamisehen Weehselwirkung yon 
Charakter, Erlebnis und Milieu in seiner lebensgeschichtlichen Wirklieh- 
keit, keine spezifisehen tIinweise ffir die entstandene querulatorische 
Haltung gefunden werden. Eine gewisse dumme ]~berhebliehkeit, eine 
egozentrisehe Selbstgef~lligkeit und manchmal auch Empfindlichkeit in 
den mitmensehlichen Bezfigen deutet die Verwundbarkeit der in der 
Regel nicht sehr harmonisehen im privaten menschliehen Bereieh des- 
integrierten Pers6nliehkeiten an. 

In forensischer tIinsieht pflegen diese F~lle leieht auflSsbar zu sein. 
Nur selten gelingt es jedoch, die querulatorische t tal tung im therapeuti- 
schen Gespr~tch langsam abzubauen und den Patienten zur Einsicht zu 
bringen, dab er keinen Erfolg haben wird. 

Bei debilen T~tern oder intellektuell minderwertigen sog. ,,Halb- 
gebildeten" ist das besonders schwierig. Man wird bei dieser Gruppe der 
,,StSrer" nur sehr selten die Voraussetzungen des w 51, 1 oder 2 ernstlich 
diskutieren miissen, da der Freiheitsgrad der Willensentseheidung bei 
den in Straft~ten einmiindenden Verhaltensweisen (Beleidigung, Dro- 
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hung, Verleumdung) selten erheblieh eingeengt ist. Krankhafte StSrungen 
der Geistest/~tigkeit pflegen sich auch dann nieht nachweisen zu lassen, 
wenn im Laufe der querulatorischen Entwieklung starke Umdeutungen 
der Wirklichkeit, Beziehungsgedanken, Phantas'iedenken oder selbst das 
Wahnhafte streifende Vorstellungsgruppen im Spiel sind. 

Die ganze Schwierigkeit einer gerechten Beurteilung trifft die zweite 
Gruppe der sog. genuinen Querulanten, die, man mSchte fast sagen, aus 
einem falsch verstandenen Pflichtgef/ihl in bezug auf das Gcmeinwesen 
zu ihrer l~eaktion kommen. Ihnen geht es wirklich um das l~echt; sie 
leiden unter der Ungerechtigkeit. Sie wollen durch ihr Queru]ieren nicht 
prim/~r eincn Vorteil fiir sich herausschlagen, sondern sie f/ihlen sieh zu- 
tiefst gekr/~nkt, weft sic, moist aus ihrer lebensgeschichtlichen Entwick- 
lung ableitbar, mit der Vorstellung der Rechtlosigkeit in der mitmenseh- 
lichen Gemeinschaft nieht fcrtig werden. Es ist schon yon friiheren 
Autoren (K~AEP~LI~, KOLLE u.a.) immer wieder betont, da~ dieses 
Rechtsgefiihl eine dem Menschen innewohnende und nicht weiter abzu- 
leitende Grundhaltung darstelle. Der Menseh als handelndes und stel- 
lungnehmendes Wesen (G~HLEr ist nun einmal wesensm/~l~ig auf don 
Kontakt  mit seinen Mitmenschen in einer kulturell bestimmten Werte- 
welt und l~echtssph/~re hin angelegt. Schon fr/ih w/tchst der Mensch in 
die Rechtsordnung hinein. Die Verwurzelung der Wertewelt vollzieht 
sich bereits in der Kindheit in der Familie am Vorbild der Vater-Mutter- 
Kind-Beziehung. Hier prggt das Vorbild. Hier wird der Verzicht, die 
R/ieksichtnahme und die Anerkennung der Autorit~t erlernt. Das Vater- 
bild kann ,,die Radikale im vitalen Temperament" (H~RsCHMA~r in 
einer bestimmten l~iehtung, im Sinne einer starren ,,intoleranten" Ge- 
reehtigkeit sensibilisieren. Dabei wird die anlagemgl]ige biologische Kon- 
stitution des Temperaments als eine vorgegebene Wesenseigentfimlieh- 
keit den Zugang zur Verfestigung einer Werthaltung im Sinne des altru- 
istischen toleranten Rechtlichseins ersehweren kSnnen. Ein aktives Tem- 
perament, eine k/~mpferische Lebenseinstellung verbunden mit einer 
hypersensiblen Disposition seheinen bei einer wcnig differenzierten Ge- 
fiihlshaltung die Grundlage zu sein, auf der sich beim sp~teren Queru- 
lanten ,,der Charakter" entwickelt. Der Charakter, hier verstanden als 
ein Funktionsgefiige, das das Zusammenspiel zwischen der Gesellschaft 
und der PersSnlichkeit regelt (KA~r als ein Zuehtprodukt der Gesell- 
schaft, in der der Mensch lebt (GEHLEN), als eine erworbene und einver- 
leibte Ordnung, die erstarren kann und seinem Stolz befiehlt, alles daran 
zu setzen und dem ,,Unrecht" gegenfiber nicht nachzugeben. 

Beim genuinen Querulanten kSnnen wir bei Erhebung der Vorge- 
sehichte jene echte Kr/~nkung seines tier verankerten starren intoleranten 
t~eehtsgeffihls dureh ein bestimmtes Scht/isselerlebnis linden. Er  reagiert 
auf dieses echte Erlebnis mit einer sehr starken emotionalen Besetzung 
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und Aufladung, also in ganz anderen Tiefen als die erste Gruppe. Aus 
dem Geftihl der Ver]etzung des Selbstwertes, aus der Vorstellung ,das 
kann und darf doch nicht sein", entsteht ein Isolierungsgeffihl gegeniiber 
seiner Mitwelt mit der Empfindung einer persona]en Abwertung, die aus 
dem bisher rechtschaffenen, pflichtbewuBten, ruhigen Menschen einen 
rficksichtslosen K&mpfer f/ir das Recht werden l~gt, einen Ks der 
bis zur echten ,,I~undumverteidigung" (J. E. MEYER) gehen kann und 
bereit ist, seine soziale Existenz aufs Spiel zu setzen. 

Alle Autoren weisen darauf hin, dab eine Querulanz beim Kind oder 
Jugendlichen nicht vorkommt. Der Jugendliche weiB sich auf andere 
Weise zu behaupten und durchzusetzen, sich unterzuordnen oder anzu- 
passen, auch wenn er streitsiichtig oder dickkSpfig ist, auch wenn die 
altruistisehen l~egungen noch unterentwickelt sind, aueh wenn lebhaft 
das Gefiihl des subjektiven Unrechts erlebt wird und wenn Demfiti- 
gungen hingenommen werden mfissen. Erst  der fertige Mensch, der sich 
im Beruf behauptet  hat, der gewohnt ist, Verantwortung zu tragen, 
empfindet sein echtes , ,Ja" zu der Verpflichtung, rechtschaffen zu sein, 
als eine Notwendigkeit in der mitmenschliehen Gemeinsehaft, und erst 
die Integrierung dieser erworbenen Wertordnung im sozialkulturellen 
Bereich in den tiefen PersSnliehkeitsschichten 1Kgt ihn die tiefe Achtung 
vor der ReehtsspMre erwerben. 

Erst  jetzt, d.h. meist erst ab Lebensmitte oder wenn diese iiber- 
schritten ist, kann die Vorstellung der reehtliehen Benachteiligung zu 
einer querulatorisehen Reaktion und raseh ansehliegend querulatorisehen 
Entwieklung ftihren, die sehlieglich auf der Basis der vorgegebenen 
Wesensart und in Verbindung mit der eharakterliehen Prs aus der 
Umwelterfahrung zur l%eehtsneurose, zur Sozialneurose, zur Queru- 
lantenhaltung wird. KOLLE hat in Anlehnung an W~IzsXcx~  darauf 
hingewiesen, ,,dab eine rebel]ierende l%echtsneurose nur dureh eine 
soziologisch zu begreifende Erschfitterung der Existenz als Ausdruck 
der gesellschaftlichen Isoliertheit" zu entstehen pflegt. Da ffir den 
Schuldvorwurf die Beurteilung gerade des Motivationsprozesses ent- 
scheidend ist, mug man sich hfiten, in diesen F~llen der querulatorisehen 
Ausweitung und Verbr/s des Kampfes um das I%eeht Mlzusehr 
darauf abzuste]len, wie geks wird, sondern versuehen offenzulegen, 
um welche Gfiter der l%eehtsordnung und demnach um was es ffir ihn 
geht. Das Betroffensein in der Wesenstiefe kann so gravierend sein, dab 
unter Umsts durch katathyme Verf/~lschungen der Ged&ehtnis- 
inhalte ein langsamer Verlust der Selbstkontrolle einsetzt, der die Vor- 
aussetzungen des w 51, 2 StGB diskutieren ls Aueh hier wird die 
forensisehe Entscheidung durch die Aufkls der ]ebensgeschichtliehen 
Entwieklung erleiehtert (v. d. HEYnT). Handelt  es sich um prim/~r 
duldsame, aber empfindsame Naturen, kann man davon ausgehen, dab 
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eine soziale Integration mit l~bernahme echter Verantwortung gegen/iber 
der Gesellsehaft vorlag und gelingt es diesen Natnren nieht, mit einer 
eehten ungereehtfertigten Kr/inknng und Demfitigung oder mit einem 
ihnen gegeniiber gesehehenen Unrecht fertig zu werden, so kann diese 
abnorme seelisehe Haltung einer seelisehen Krankheit gleiehwertig sein. 
Es kann ein erlebnisreaktiver Pers6nliehkeitswandel einsetzen, wie wit 
ihn ja naeh Extrembelastui~gen fiir m6glieh halten (V~zI~A~). 

Die Gruppe der symptomatisehen Querulanten (v. d. HEYDT) erweist 
sieh als sehr heterogen. Sie betrifft h/tufiger /~ltere Mensehen. Hier ist 
besonderer Wert auf eine genaneste biographisehe Durchforsehung nnd 
eine psyehopathologisehe, neurologisehe Untersuehung mit Ausseh6p- 
lung der modernen Untersnehungsmethoden, zn legen. Erweist sieh da- 
bei, daG wit es mit frfihzeitig abgebauten Mensehen zu tun haben, liegt 
eine beginnende Demenz vor oder sind eehte paranoide Einwirkungen 
festzustellen, bestehen Ilinweise auf paraphrene St6rungen, so muB die 
Querulanz als der Ausdruek der Grundkrankheit anfgefagt werden. Es 
ist aus unserem Material abzuleiten, dag bei glteren Mensehen mit einem 
bestimmten Charaktergeffige das Bemfihen um eine autorit/ire Dnreh- 
setzung ihrer Wfinsehe nnd Fordernngen sieh unter maneherlei abstrusen 
Voranssetzungen vollzieht. Oft geht der Kampf um ihnen angeblieh 
vorenthaltene geehte, z.B. Versagen des Ffihrerseheins, mit reeht 
plumpen Verdgehtigungen und Angriffen gegen die Beh6rde einher, wird 
bei aller Agression in einem eigenartig marten, h61zernen, pedantisehen 
Stil geftihrt und li~Bt erkennen, dag wahnhafte Beeintr~ehtigungen im 
Spiele sind. Steht lest, dab die Grundkrankheit zur querulatorisehen 
Reaktion geftihrt hat, so ist es miigig, auf eine weitgehende Motiv- 
erhellnng hinzuarbeiten. 

Man k6nnte gerade hinsiehtlieh der motivitiven Grundlage die drei 
Gruppen dahin unterseheiden, dab der 0pportunit~tsqnerulant (v.d. 
I-IEYDT) einen Vorteil erreiehen will, der genuine Qnerulant (RAECI~E, 
KOLI, E) sich nieht in der Lage sieht, einen Naehteil hinzunehmen, w/~h- 
rend bei dem symptomatischen Querulanten h/~ufig nur uneeht gek/~mpft 
wird und die Zielvorstellungen wechseln, gegen einen scheinbaren Naeh- 
tell oder um einen scheinbaren Vorteil gek/impft wird. Der opportunisti- 
sehe Querulant handelt aus Sehwgehe und Ressentiment und tibersteigert 
seine Angriffe ins MaGlose. Der genuine Qnerulant kommt aus einer 
engen Reehtsehaffenheit und dem iiberspitzten lgechtsbediirfnis zu 
seinen Qnerelen. Bei dem symptomatisehen Querulanten ist die defekte 
Pers6nliehkeit der alleinige Grund der querulatorisehen Symptomatik. 

Wenn es bei der Untersuehung gelingt, trotz manehmal sehr /~hn- 
lieher querulatorischer Symptomatik den Patienten in eine der drei 
Gruppen einzuordnen, sind sehon wiehtige Vorarbeiten ffir die psyeho- 
pathologisehe Abklarung, fiir die ~rztliehe Beurteilung der Sehuldf~hig- 
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keit sowie fiir prognostische Erw~gungen und therapeutische Vorsch]gge 
geleistet. 

Summary 
The forensic criticism of querulous reactions is facilitated through 

a successful clarification of the motivating processes. The querulous 
person wants to achieve an advantage through purposeful reasons. The 
idiopathic querulous person does not accept a disadvantage. The 
resistence of the symptomat ic  querulous person is of a weak nature and 
not genuine. The classification of the respective groups is achieved 
through the biography, the constitution and the neurological examination. 
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]~. STEIGLEDER (Kiel): Kritische Bemerkungen zum Begriff der 
Psychopathie. 

Das Thema wird uns zwangsl~ufig mit  dem viel diskutierten, aber 
immer noch aktuellen Problemkreis ,,Anlage-Umwelt" konfrontieren. 
Wir diiffen, um die Grenzen abzusteeken, vorausschicken, dab trotz der 
auftretenden Problematik keine Stellung zu der Frage genommen werden 
soll, ob der Begriff der Psychopathie in der allgemeinen Psyehiatrie 
seinen bereehtigten Platz hat  oder ob er, seines nrspriingIichen Sinn- 
gehaltes beraubt,  nur noch als ein arbeitshypothetiseher Begriff ange- 
wandt  werden sollte. Hier geht es nur um die Anwendung dieser Defini- 
tion bei der forensischen Beurteilung. 

H~ufig wird der Sachverst~ndige sieh der Situation gegeniibergestellt 
sehen, einen untersuchten Straft~ter bei der PersSnlichkeitsdiagnose als 
Psychopathen einzustufen; gelegentlich mag in Vorgutachten bei frfiheren 
oder der gleichen Straf tat  bereits eine entspreehende Beurteilung erfolgt 
sein. Wir mSchten nun anhand yon nur zwei Gesichtspunkten eine mSg- 
liche Kri t ik  bei der Anwendung des Psychopathiebegriffes in foro vor- 
tragen. Dazu wird ein ganz kurzer Exkurs  fiber seine Entwicklung er- 
forderlich sein. 


