
E. STEmLEDER: Gewalttaten unter pro%rahiertem Affek% 141 

BERC, S.: Das Sexualverbrechen. Hamburg: Kriminalistik 1963. 
Bi)RGER-PRINZ, H. : Die PersSnliehkeit des Padophilen. Beitr. Sexualforsch. 34, 18 

(1965). 
G]~Ret{ow, J. : Ober die Ursaehen sexueller Fehlhaltungen und Stra~taten bei ehe- 

maligen Kriegsgefangenen. Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 4~, 452 (1953). 
- -  Die Inzestsituation. Beitr. Sexua]forsch. 34, 39 (1965). 
GRVHLE, H. W. : Verstehende Psyehologie. Stuttgart: Georg Thieme 1956. 
HALLERMANN, W. : Bemerkungen fiber die Beurteilung der Zurechnungsfahigkeit. 

Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 41, 77 (1952). 
LEONARD, K. : Instinkte und Urinstinkte in der menschliehen Gesellschaft. Stutt- 

gart: Ferdinand Enke 1964. 
NAss, G. : Unzucht mit Kindern. Das Sexualdelikt unserer Zeit. Ursachen und Be- 

kampfung. Mschr. Kriminol. u. Strafrechtsform 37, 69 (1954). 
PONSOLD, A. : Lehrbuch der gerichtlichen 1Kedizin. Stuttgart: Georg Thieme 1957. 
SCHLEGV, L, W. S. : Die Sexualinstinkte des Menschen. Hamburg: Rfitten & Loening 

1962. 
SC~VLT~, W. : Greise als Tater unzfichtiger Handlungen an Kindern. Msehr. Krimi- 

nologie u. Strafrechtsreform 42, 138 (1959). 
STOC~E~T, F. G. v.: Zur Einffihrung in die Problemstellung. Bei~r. Sexualforseh. 

33, 1 (1965). 
STUMPFL, F. : Die Pers5nliehkeit des Padophilen. Beitr. Sexua]forsch. 34, 1 (1965). 
RoMM~Y:  Zur Sexualitat der mannlichen Riickbildungsjahre. Kriminalbiologische 

Gegenwartsfragen, H. 1. 1953. 
W~Iss, G. : Die Kinderschandung. Kriminol. Schriftreihe Bd. 10. Hamburg: Krimi- 

nalistik 1963. 
Dr. reed. et jur. R~INt{A~]) WILLE 
Institut ffir geriehtliche und soziale Medizin 
der Universita~ 
23 Kiel, HospitalsstraBe 17/19 

~E. STEIGLEDER ( K i d ) :  f iewal t ta ten unter  p ro t rah ie r tem Affekt .  

Un te r  den verschiedenen Del ik ten  nehmen  die Gewal t t a t en ,  die ,,Ver- 
breehen gegen die Person und  gegen das  Leben" ,  zweifellos eine besondere  
Ste l lung ein. W i r  wollen unsere  Be t r ach tung  auf  die TStungshandlun-  
gen - -  lV[ord, Totsehlag  und  die zugehSrigen Versuehs ta ten  - -  besehr~n-  
ken.  I ) ann  b ie te t  sieh ve to  psyehologisehen und  psyehopa tho log isehen  
S t a n d p u n k t  aus eine Klass i f iz ierung dieser T~ter  an. Sie is t  al lerdings nur  
mSglich,  wenn m a n  die besondere  jur is t isehe Qual i f ika t ion  der  Ta tbe -  
s t~nde unber i icks ieh t ig t  ]&l~t. Die beabs ieh t ig te  oder  in K a u f  genommene  
TStung i s t  s te t s  Ausdruck  einer  ganz besonderen  ind iv idue l len  Kon-  
f l ik t s i tua t ion .  Dabe i  spiel t  m a n c h m a l  die Ause inanderse tzung  mi t  der  
sozialen S i tua t ion ,  m a n e h m a l  der  mi tmensehl iche  Konf l ik t ,  m a n e h m a l  
der  fehlende K o n t a k t  zur  Umwel t ,  m a n e h m a l  das  besondere  t r i ebhaf te  
Bedi i r fnis  bei  mange lnden  mi tmensehl iehen  K o n t a k t e n  eine Rolle.  Aus  
dieser Sieht  seheint  uns die Klass i f iz ierung soleher T~ter  als Gewinn- 
mSrder ,  Konf l ik tm6rde r ,  DeekungsmSrder  oder  Sexualm6rder ,  wie sie 
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in der Kriminologie h~ufig gebraucht ~ r d ,  nieht geeignet. Aueh der yon 
STUMPFL 1936 definierte Begriff der Konfliktkriminalit~t l~Bt sieh fiir 
unsere besondere Deliktsgruppe nicht vorbehaltlos verwenden. Von unse- 
rem Standpunkt aus interessieren nieht etwa nur die s Umst~nde 
und Bedingungen, sondern insbesondere auch die subjektive Reaktion 
auf die/~uBeren Bedingungen (GRcHLW). Wie bei jedem anderen Delikt 
liegt ohne Frage eine der entscheidenden Voraussetzungen fiir das Zu- 
standekommen der TStungsart in der PersSnlichkeit des Ts Man 
kann daher yon ,,endogenen" Voraussetzungen sprechen und diesen die 
daseinsbedingten situativen Verhs als ,,exogene" Faktoren gegen- 
fiberstellen. 

Wenn man anhand eines grSBeren Materials yon der Phs 
der Ts ausgeht, so lassen sich im wesentliehen drei ver- 
sehiedene PersSnliehkeitsbereiehe beobaehten, die ]ewefls ffir sieh be- 
sondere Beziehungen zum Tatgeschehen erkennen lassen: die Geffihls- 
sphs die Triebsphs und der intellektuelle, der rationale Bereich. 

Bei ]eder TStungsart sind ohne Zweifel alle drei PersSnlichkeitsbe- 
reiche beteiligt. Bei einem rational sorgfs vorbereiteten Raubmord 
kSnnen aueh Trieb- und GeffihlsstrSmungen motivbildend eine Rolle 
spielen. Andererseits dfirften bei der affektiven Eifersuehstat Triebsphs 
und Verstand nicht nur Anteil bei der Tatausffihrung, sondern aueh bei 
ihrer mSglichen Planung haben. Nun steht bei einer Reihe yon T6tungs- 
delikten im Vordergrund der motivierenden Faktoren zweifellos die Reak- 
tion der Gef~hlssphs ; die reaktive Resonanz des Ge~fihls- und Gemfits- 
bereiches beherrseht dann gewisserm~Ben die fibrigen PersSnliehkeitsbe- 
reiche, die keinesfalls ausgeschaltet sind, aber in ihrer Wertigkeit beein- 
trs und/ iberdeekt  sein kSnnen. Wir sprechen in diesen F/illen yon 
A//ekttaten bzw. A/fektts DaB es sieh bei diesen reaktiven Geffihls- 
strSmungen, den A/fekten, stets um eine Verbindung yon Gefiihls- und 
Triebsphs handelt, braucht in diesem Zus~mmenhang nieht ns aus- 
geffihrt zu werden. Unter  den Begriff des Triebverbrechens ordnen wir 
nur solehe Taten ein, bei denen der Sexualtrieb eine unmittelbare und 
direkte Beziehung zur TStung erkennen ls t t ier  brauehen wir auf Ein- 
zelheiten bei dieser Ts nieht einzugehen. Bei einer weiteren 
Gruppe der Ts steht endlich die rationale, meist mehr oder weniger 
materiell bestimmte Komponente bei Planung und Ausffihrung der Tat  
im Vordergrund. So seheint sieh aus diesen Aspekten die Klassifizierung 
in A//elctt~ter, Triebtgter und rationale T~iter anzubieten. Dabei ist keine 
Aussage fiber die Beziehungen und Zusammenhs yon Affekt, Trieb 
und Ratio einerseits und Motivbildung andererseits beabsiehtigt. Ge- 
ffihls-, Triebsphs und Intellekt kSnnen ohne Frage wesentliehe moti- 
vierende Faktoren darstellen, die Entstehung yon ,,Motivstrukturen" 
(B/3gGER-PR~qZ) ist jedoeh zweifellos in ihrer Komplexheit  yon dem 
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spezifisch Menschlichen, den soziMen Beziehungen, den kulturellen Bin- 
dungen des Individuums und der gepriigten Pers6nliehkeit abhi~ngig. 

Die idealen Typen sind keinesfalls immer zu beobachten; es gibt 
fliel3ende l~berg~nge zwischen den einzeinen Gruppen. Manehmal kSnnen 
zwei Pers6nlichkeitsbereiche mit gleicher oder fast gleicher Wertigkeit 
besonders im Vordergrund stehen, so dab dann yon Mischtypen zu 
sprechen ist. 

Bei der Gruppe der Affekttaten lassen sich nun zwei Unterformen 
unterseheiden: die akut und die protrahiert verlaufende. Die erstere 
stellt die Affekttat in reinster Auspriigung dar, die zweite eine besondere 
Variante dieses Typs. Beide Formen weisen aus psychopathologiseher 
Sicht gleiehe Bedingungen auf: Als ,,endogene", also in der Person des 
T~ters liegende, Eigenheiten finder sieh ein gauz spezffisehes Verh~ltnis 
zwischen Egoismus und Altruismus. Ein 5~indestmM~ altruistischer Be- 
ziehungsfi~higkeit ist notwendige Voraussetzung der Affektgewalttat. Der 
T~ter dieses Typs ist weich, selbstunsicher und empfindsam, leicht ver- 
letzlich und kr/inkbar. Stets sind bei ibm in mehr oder minder grol3em 
AusmM3 Minderwertigkeitsgeffihle und l~essentiments vorhanden. Von 
sekundi~rer Bedeutung erseheinen die intellektuelle Begabung und das 
Niveau der ethisch=moralisehen Pr~gung. Die ,,exogenen" daseinsbeding- 
ten situativen Faktoren lassen ihre Wirkung auf die besondere Pers6n- 
lichkeit fiber lange Zeitr~ume erkennen. Das phasenhafte Gcsehehen 
dieser Wechselwirkung hat HALLE~A~ erstmals aufgezeigt. 

Meist sind drei Phasen: die Initialphase, die spezielle Konfliktphase 
und die Phase der Affektentladung zu beobaehten. Beim jungen Ti~ter 
f~tllt oft die InitiMphase mit dem noch nicht abgeschlossenen Stadium 
der Pers6nlichkeitsentwicklung zusammen. Dann ist sie als besonderes 
Element der affektdynamischen Entwicklung nieht erkennbar. Aber un- 
geachtet ihrer ErfaBbarkeit ist diese erste, Ms Voraussetztmg der Tat er- 
forderHehe Phase stets ein unspezffisches IntervM1. In ibm liegt das 
Schwergewicht auf dem mangelnden Selbstwertbewul3tsein, der Selbst- 
unsicherheit, den erlebten Versagenszust~nden, auf der Entstehung bzw. 
Weiterentwicklung yon Minderwertigkeitsgeffihlen und l~essentiments 
in allgemeiner Hinsicht. Auf der Grundlage der besonderen priidelikti- 
sehen Pers6nlichkeit wird in diesem Stadium der Boden ffir die sich an- 
sehliM]enden seelischen Verhaltensweisen vorbereitet. Von der den Affekt- 
taten eigentfimlichen T~ter-Opfer-Beziehung in dem Sinne, dal3 das 
Opfer Urheber der speziellen Affektspannung ist, ist zu diesem Zeitpunkt 
noch zfichts ersiehtlich. Dieser tatgesehichtliche Absch~itt ist ebenso wie 
der sich nun anschliel3ende beiden Arten des Affektgeschehens gemeinsam. 

In dem Begriff ,,spezielle Konfliktphase" kommt die besondere, die 
spezielle Identit~t zwisehen ,,Affektursache" und dem spi~teren Tatob- 
jekt als Opfer zum Ausdruck. Dieses steht in eng verfloehtener Beziehung 

10 Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med., Bd. 59 
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zum T~tter und ist nicht, wie bei den anderen Typen, dem Triebt~ter oder 
dem rationalen T/~ter, austauschbar. In ihrem Verlauf gewinnt der inner- 
seelisehe Spannungszustand grSl3ere Kraft. Der spezielle Konflikt ver- 
mag die Vorstellungen und das Erlebnisfeld st/~rker zu besetzen, nach 
und nach weitere Vorstellungsinhalte zu umfassen und schliel31ieh die 
Ebene der ErlebnismSglichkeit gleiehsam in eine andere Dimension zu 
versetzen. So beginnt sich eine ganz besonders ver~nderte, keineswegs 
aber kranl~haft gestSrte BewuStseinslage abzuzeichnen. Jetzt wird der 
innere Affektdruek so ausgepr/~gt, dal3 der vom spezifisehen Affekt Be- 
setzte bereit ist, seinen innerseelischen Spannungen nachzugeben und 
den sich entwickelnden emotional bestimmten aggressiven Vorstellungen 
keine Gegenstrebungen mehr entgegenzusetzen. Er iiberl~Bt sich in einem 
Akt ,,limitativen Wollens" (KELLER), der eine echte innere Stellung- 
nahme darstellt, seinen Emotionen. Unserer Erfahrung nach ]assen sich 
in dem Intervall zwisehen spezifischem Affektstau und Affektentladung 
stets Anhaltspunkte Ifir diese personale Stellungnahme mindestens in 
der Form eruieren, dal3 der T~ter die gedankliche M5gliehkeit der Exi- 
stenzvernichtung des Affektinduktors nieht kategorisch abgelehnt hat. 
Hier wird neben dem ,,sieh entlassen in das Tun" (KELLER, V. B~EYER) 
noch eine ins konkrete hiniiberzeigende MSglichkeit vorstellungsm/~I3ig 
erfal3t und mehr oder minder stellungnehmend gewertet. 

Unter dieser Voraussetzung kann man S~UlgPELs Meinung, beim Af- 
fektverbreehen fehle die Vorsetzung der Tat, nur insofern zustimmen, 
als eine direkte Tatvorsetzung erwartet wird. Eine indirekte, mittelbare 
Vorsetzung 1/~$t sieh in Form der personalen Stellungnahme erkennen. 
Erst die inhere gedankliche Beseh/~ftigung seheint, sofern sie nicht zur 
absoluten Ablehnung ffihrt, letztlich die Durchffihrung der TStungshand- 
lung aueh im Affekt zu erm6glichen. In diesem Sinne wird am Ende der 
speziellen Konfliktphase durch den T~ter eine Vorentscheidung getrof- 
fen, die eine bis dahin nieht zurfiekgewiesene Vorstellung, gleichsam eine 
Motivattrappe, zum energetisehen Prinzip erhebt. 

Die letzte Phase stellt bei der akuten Form die eigentliche Tat bzw. 
die unmittelbar vor der Tatausffihrung liegende Zeitspanne dar, in der 
es aufgrund einer erneuten Reizsetzung zu einem kurzen, aber steilen 
Anstieg der Affektkurve kommt, die dann unmittelbar in die Tataus- 
ffihrung mfindet. ~uBerlich betrachtet erscheint die Tat oft yon Zuf~llig- 
keiten abh/~ngig. Es ist jedoeh zu bedenken, da$ der T/~ter infolge der 
bereits abgelaufenen Dynamik gewissermal3en auf die M6gliehkeit der 
Mfektentladung, also der Tatausfiihrung, gleiehsam ,,gewartet" hat. Im 
Rahmen unserer Betrachtung brauehen wir jedoeh auf die besondere 
Problematik der akuten Affektentladung nicht einzugehen. 

Beim protrahiert verlaufenden Affektgesehehen bestehen hinsiehtlich 
der besonderen pri~deliktischen Pers6nlichkeit und des dynamisehen 
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Geschehens his zum Ende dor speziellen Konfliktphase die gleichenVoraus- 
setzungen und Bedingungen. Die Phase der Affektentladtmg ist jedoch 
deutlieh erkennbar abgewandelt, indem das letzte Stadium verzSgert, 
gleichsam im Zeitlupentempo, abls Ebenso wie bei der akuten Form 
erfolgt aueh bier noch einmM ein neuer affektiver Reiz, der zu nun rtieht 
so steilem Anstieg des Affektdrucks fiihrt und nieht in die vollst~ndige 
Entladung ausl/~uft, sondern zu einer Art Teilentladung ffihrt. Diese be- 
wirkt die Umwand]ung der am Ende der Vorphase vollzogenen mittel- 
baren Voraussetzung in eine direkte, unmittelbare. Es l~uft in dieser 
Situation also ein Teilvollzug ab, der zwar zur sorgf~ltigen Tatp]anung 
ffihrt und nun zielgeriehtet die MSglichkeit der Tatdurehfiihrung herbei- 
fiihrt, abet nicht einen wesentlichen Abfall der affektiven Spannung er- 
mSglieht. }Sdanlieh wie bei der T6tungshandlung bei einem T~ter des 
rationMen Typs ist bei der Durehfiihrung, die naeh der juristisehen 
QuMifikation durehaus Ms hehntfiekiseh oder grausam imponieren kann, 
niehts yon dem Zuf~lligkeitseharakter der Tatsituation zu linden. Darin 
liegt ein wesent]ieher Unterschied gegeniiber der akuten Affektentladung. 
Gegenfiber der RationMtat sind jedoeh grundlegende Unterschiede vor- 
handen. Sie liegen 

1. in der anders gearteten T/~terpersSnlichkeit, die beim rationMen 
T~ter aufgrund der bei ibm stets bestehenden hochgradigen Egozentrizi- 
tgt  und Gefiihls- und Gemiitsarmut eine stgrkere eehte Affektdynamik 
nieht zustande kommen l~l]t. Deshalb fiberwiegt 

2. entscheidend das Gewicht der ,,endogenen" Faktoren bei dem 
Rationalt~ter; 

3. besteht eine vSllig untersehiedliche Motivationsgrundlage, die eine 
feste Koppelung des T~ters an ein bestimmtes Opfer, an ein nieht aus- 
tauschbares Objekt, beim protrahierten Affekt bedingt. 

Zweierlei Ursaehen kSnnen unserer Erfahrung nach fiir diese eigen- 
artige Verlaufsform in Betracht kommen. In manehen F/~llen kommt es 
dutch den eintretenden Teilvollzug der Affektentladung in Form der Vor- 
setzungsumwandlung zu einer Verdfinnung des A{fektstromes, durch die 
die endgfiltige Entladung, die Tatausfiihrung, verzSgert wird. Im anderen 
Fall kann bei besonders sehwerwiegenden ,,exogenen" Bedingungen und 
gut ausgebildetem ethisehem Niveau des T~ters das ernsthafte Bemfihen 
um das AufreehterhMten yon Gegenstrebungen gegen die emotionMen 
aggressiven VorstellungsinhMte am Ende der speziellen Konfliktphase 
die abrupte Affektentladung beeintr/ichtigen. 

Gerade die F~lle, die durch den dann protrahiert verlaufenden Affekt 
zu einer Handlungsweise fiihren k6nnen, die nach den Tatbestandsmerk. 
malen des Strafgesetzbuehes unter Umst~nden als Mord zu klassifizieren 
sind, stellen sieh aus psyehopathologiseher Sicht im Itinbliek auf das 
MM] der Sehuld als weniger sehwer dar, Ms die Tat  eines rationalen T~ters 

10" 
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dieser Deliktsgruppe. Deshalb sollte den Gewalttaten unter protrahiert 
verlaufendem Affekt besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Zusammen/assung 
Als eine besondere Variante der akuten Affekttaten, welche Affekt- 

taten in ihrer reinsten Auspri~gung sind, lassen sich die protrahierten 
Affekttaten abgrenzen. 

Die Wechselwirkung zwischen exogenen Faktoren und Pers6nlichkeit 
l~13t sich fiber lange Zeitrs erkennen. Der Verlauf des Gesehehens 
ist phasenhaft. Es werden drei Phasen unterschieden: Initialphase, spe- 
zielle Konfliktphase und Entladungsphase. In der unspezifischen Initial- 
phase ist die Ts noch nicht ersichtlich, w~hrend die 
spezielle Konfliktphase das mit dem Ti~ter in enger Beziehung stehende 
unaustauschbare Tatobjekt beinhaltet. In dem Intervall zwisehen spezi- 
fischem Affektstau und Affektentladung lassen sich Anhaltspunkte ffir 
eine personale Stellungnahme eruieren, die als eine mittclbare indirekte 
Vorsetzung gewertet werden k6nnen. Die Entladungsphase ist bci einer 
protrahierten Affekttat erkennbar verzSgert. 

Ein nochmaliger affektiver Reiz bewlrkt unvollsti~ndige Teflentla- 
dungen, die eine Umwandlung der mittclbaren indirekten Vorsetznng 
in eine unmittelbare direkte Vorsetzung verursachen. In dieser Situation 
l~uft ein Teilvollzug ab, der zur sorgfs Tatplanung ffihrt, wobei der 
Zufiilligkeitseharakter der Tatsituation vcrloren geht und die Tat als 
heimtfickisch und grausam imponicrt. 

Abschliel3end wird die Notwendigkeit und die M6gliehkeit der Ab- 
grenzung solcher protrahierten Affekttaten gegen Rationaltaten durch 
drei charakteristisehe UnterscheidungsmSgliehkeiten hervorgehoben. 
Grundliegende Unterschiede bestehen in : 

1. Der TiiterpersSnlichkeit, 
2. dem l~berwiegen der endogenen Komponente und 
3. in der unterschiedlichen Motivationsgrundlage. 

Als Ursache dieser besonderen Verlanfsform kommen einmal eine Ver- 
dfinnung des Affektstromes und zum anderen ein gut ausgebildetes ethi- 
sches Niveau des T~ters in Betracht. 

Summary 
The acts of violence resulting from protracted affects are to be distin- 

guished as a special variant from those acts emanating from acute affects, 
i.e. such acts in their pure form. 

The exogenous factors as constituted by and in the respective situa- 
tion exert their influence on the persons in question already during long 
periods preceding the actual crisis and the other way around. Thus the 
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whole process develops in three distinct phases : the initial stage, the stage 
of the actual conflict and the stage of eruption. During the non-specific 
initial phase the special relation between the future offender and his 
victim cannot yet be realized. The phase of the actual conflict, however, 
is completely connected with and most closely related to the future object 
of violence which is absolutely unexchangeable. In the interval between 
the preceding accumulation of affective emotions and their subsequent 
eruption symptoms of a special personal attitude towards the future 
victim can be traced, that  are to be regarded as a mediate indirect inten- 
tion. The phase of eruption is distinctly delayed in the ease of a protracted 
affect. 

An additional affective stimulus provokes incomplete partial erup- 
tions which transform the mediate indirect intention into an immediate 
direct one. This situation is, in other words, a partial execution of the 
indirectly intended act which now results in a careful premeditated plann- 
ing of the final act so that  the definite act of violence is deprived of any 
accidental traits and appears as intended malieiuos cruelty. Finally 
emphasis is laid on the necessity and the possibility to distinguish and 
separate these acts of violence resulting from such protracted affects from 
all acts of violence based on planned premeditation. This distinction is 
rendered possible through a close analysis of: 

1. the personality of the offender 
2. the preponderance of endogenous factors and 
3. the differences as to the basis of motivation. 

A diluted stream of the respective affect and a well developed ethical 
standard of the offender account for the protraction of the affect. 
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Wo ~EUGEB_kUER (Miinster): Fragen dcr Yerfehlungen heranwachsen- 
dcr Wehrpflichtiger. 

]~o PHILLIP (Berlin): Konvertierte Aggressionssymptomatik bei jugend- 
lichen Delinquenten. 

Angst und Aggression sowie Aggressionsabwehr bilden heute Zentral- 
probleme der Psychol0athologie. 

Wenn man das ]~rleben eines I)urchschnittstages inventarisieren 
wfirde, lieBe sich erkennen, welche bedeutende Rolle diesen Ph~nomenen 
zukommt. 

Die Aggression z.B. kann sich nicht nur in Handlungen ~uBern, son- 
dern auch latent bleiben oder verbal z.B. in Form yon UntertSnen und 
kritischen Bemerkungen abgeffihrt werden. 

Die Angst, die nach Meinung F~UDS am Beginn einer jeden neuro- 
tischen Entwick]ung steht, besonders die pathologisehe Angst, bietet 
eine reiche vegetative Symptomatik,  die vom Kranken als eine Art Be- 
drohung erlebt wird. Die Vielfalt der vegetativen Symptomatik, die 
Nnaneen des persSnlichen Erlebens zeigen, dab Angst in hohem MaBe 
,,verk5rperlicht", loersonifiziert werden kann (LoPv, z-IBo~). 

Dieser Umsetzung 10sychischer Spannungszust~nde kommt in der 1Neu- 
rosenlehre eine groBe Becleutung zu. 

In fast allen Theorien fiber die Bildung yon Konversionssymptomen 
und in der Kr~pelinschen Hysterielehre wird hervorgehoben, dab vorge- 
bildete Reaktionen eine ausschlaggebende Rolle spielen. Die Krankheits- 
Zwecktheorie FREVDS nimmt im Gegensatz zur archaischen Theorie an, 
dab hinter jedem dieser Symlotome eine persSnliehe Tendenz stecke, 
wiihrend nach K~]~TSCn~E~ beide Voraussetzungen gegeben sein 
mfiBten. 

Der sogenannte ,,Bewegungssturm" z.B., eines der ffihrenden Sym- 
ptome, ist eine Reak~ion zur Abwehr yon Gefahr, bei der oft h5here see- 
]isehe Funktionen blockiert erscheinen und sind daher als ein Zeichen 
yon Regression anzusehen. 


