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Beurteilung herauszustellen und mit einem Blick die beziehungsreiche 
Rolle der ,Psychiatr ie in der Zeit" zu streifen. 

Zusammen/assung 
Es wurde die Bedeutung yon Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

ffir die Beurteflung yon T~tern, Opfern und Tatzeitverhalten besproehen. 
Im einzeinen sollte gezeigt werden, weshalb sowohl bei Delinquenten- 

als auch bei Zeugenuntersuchungen der Zeitfaktor ffir die PersSnlichkeits- 
Diagnose und -Prognose, gegebenenfalls auch zur Erhellung des delikti- 
schen Geschehens, zu berficksiehtigen ist. 

Oft entscheidet die Zeit allein den Ausgang eines Strafverfahrens, 
z. B. wenn die ,,Glaubwfirdigkeit" kindlicher Zeugen zur Diskussion steht, 
das Verbrechen l/s Zeit zuriickliegt, oder die Dauer einer Hauptver- 
handlung die Zeugentfichtigkeit fiberfordert. 

Abschliel3end erfolgte ein ttinweis auf epochalpsychologisehe Ein- 
fliisse bezfiglich der forensisch-psychiatrischen Begntachtungspraxis zu 
verschiedenen Zeiten. 

Summary 
The paper dealt with the importance of past, presence and future in 

judging delinquents, victims and their behaviour in the moment of the 
criminal act. 

I t  had to be proved in detail why the fact of time has to be considered 
in the investigations of delinquents and of witnesses for the individual 
diagnosis and prognosis, possibly also for the clearing up of the criminal 
fact. 

I t  is often only the time which decides the issue of a criminal proce- 
dure, for instance, when the credibility of children as witnesses is con- 
cerned, or if the criminal fact happened a rather long time ago, or if the 
long continuation of the trial surpasses the trustworthness of the witnesses. 

Finally followed a reference to the epochal-psychological influences 
concerning the forensic-psychiatrieal practice at different periods of time. 
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M. STAXK (Kiel): Dissoziales Verhalten als Ausdruek der Reifungs- 
krise des Debflen. 

Das Sozialverhalten, d.h. die Einstellung zum Mitmenschen, ist ab- 
h~ngig yon den jeweiligen individuellen Erfahrungen und Erlebnissen, 
Jeder kSrperliche und psychische Mangel, der den sozialen Kontakt  des 
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Jugendlichen behindert, seine Konkurrenzfahigkeit herabsetzt  und seine 
leibnahen Bedfirfnisse schmalert, kann zu kriscnhaften Verlaufen und 
damit zu dissozialem Verhalten ffihren (VILLIIqGER, KRETSCIIMER, STUTTE 
U. V.a.). Insbesondere konnte ILLCI4~ANN-CH~IST in systematischen, un- 
ter reifungsbiologisehen Gesichtspunkten an unserem Institut durchge- 
ffihrten Untersuchungen eine Haufung yon biologisehen ReifungsstSrnn- 
gen bei kriminell gewordenen Jugendlichen und somit einen engen Zu- 
sammenhang zwischen Jugendkriminalitat und EntwicklungsstSrungen 
deutlich maehen. 

Infolge seines geistigen Mangels ist der Debile ffir eine derartige dis- 
soziale Entwicklung besonders disponiert. Das ergibt sich auch aus dem 
erbeblichen Anteil Schwaehsinniger unter den jugendhchen Straftatern. 
So betragt  bei den in unserem Inst i tut  untersuchten 290 Jugendliehen 
und heranwachsenden Probanden der Anteil der Normalbegabten 43 %, 
der Grenzdebilen und eigentliehen Debilen 26 % bzw. 27 % und der Im-  
bezillen 4 %. Nicht der eigentliche Intelligenzmangel allein scheint aber 
der kriminogene Faktor  zu sein. Ffir die Entwieklung krisenhafter, mit  
dissozialem Verhalten verbundener Reifungsphasen, spielen vielmehr die 
in frfiher Kindheit  erworbenen, emotional erlebten Eindrfieke eine ent- 
seheidende l~olle, insbesondere das atmospharische Erleben des Verhal- 
tens der das Kind betreuenden Bezugspersonen (E~II~SON, SPiTz). Eine 
negative Beeinflussung dieser frfihen Lebensperiode bringt daher die 
Gefahr st6render Einflfisse auf die weitere Entwicklung mit  sich. Bei den 
yon uns untersuehten Jugendliehen und Heranwaehsenden waren in 
einem erheblichen Prozentsatz frfihe, familiar bedingte Milieuschaden 
in Gestalt yon fehlender Geborgenheit nnd Sicherheit in der Familie 
- -  haufig infolge intellektueller Minderbegabung der Eltern und damit  
verbundener wirtschaftlicher Notlage der Familie - -  als entseheidender 
Faktor  ffir die dissoziale Entwicklung festzustellen. Diese familiar beding- 
ten Milieuschaden betrugen bei den normalbegabten Jugendlichen etwa 
25 % und stiegen bei den intellektuell Minderbegabten auf fiber 40 % an. 
Die Untersuchungen der Familienstruktur der schwachsinnigen Jugend- 
lichen ergab, dab im Alter yon 6--10 Jahren nur 45 % der Jugendlichen 
bei den verheirateten Eltern aufgewachsen waren, wahrend jeweils 16 % 
in Stiefvaterfamflien bzw. bei den alleinstehenden Mfittern lebten. Als 
Reaktion auf diese Vernachlassigung und Daueriiberforderung und das 
infolgedessen nicht ausbleibende Krankungserlebnis dureh die Umwelt  
reagiert der Debile mit  Aggressivitat u.U. mit  regressivem Verhalten. 
Als Zeichen einer im wesentliehen neurotisch bedingten AnpassungsstS- 
rung - -  wie sie ahnlich yon PI~ILIr bei jngendHehen Straftatern beob- 
achtet  wurde - -  steigt der Antefl der Bettnasser yon 7 % bei den Normal- 
begabten auf 22 % bei den debflen Jugendlichen an. Offensichtlich zeigt 
also der debile Jugendliehe gegenfiber dem Normalbegabten eine 
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besondere Abnormisierungstendenz, die in seiner erhShten Beeindruckbar- 
keit durch negative Milieueinfliisse und in einer entsprechenden Anpas- 
sungsstSrung zum Ausdruck kommt und ihn fiir ein dissoziales Verhalten 
disponiert. 

Obwohl der Minderbegabte bereits im engen Familienkreis keine rech- 
te Anerkennung erfahrt, so befindet er sich hier doeh in einer fiir ihn 
fiberschaubaren Ordnung familiarer Bezfige. In der Regel wird das soziale 
Versagen dann offensiehtlich, sobald der Nahraum der Familie bei Auf- 
nahme der Berufstatigkeit verlassen wird und der Debile mit einem Netz 
neuartiger, ffir ihn unfibersichtlicher und nicht begreifbarer sozialer Be- 
ziehungen konfrontiert  wird, in das er sich infolge seiner mangelhaften 
Anpassungsfahigkeit, seiner leiehten Verfithrbarkeit und Kritiklosigkeit 
sowie seiner oft ungehemmten Genu~sucht verstriekt. Naeh den Unter- 
suchungen yon WEGE~]~ ist mit einem Einsetzen der Kriminalitat als 
Ausdruck des dissozialen Verhaltens dann zu rechnen, wenn naoh der 
Sch~lentlassung Schwierigkeiten im Beruf auftreten. Infolge der bei den 
Debilen gegenfiber Normalbegabten im a]lgemeinen verspatet einsetzen- 
den k6rperlich-seelischen Gesamtreifung miil~te daher bei ihnen ein zeit- 
lieh verzSgertes Auftreten yon Erstdelikten erwartet werden. Die Auf- 
teilung der Erstdelikte unserer Probanden auf die versehiedenen Alters- 
klassen hat ergeben, dal~ bei Normalbegabten ein Anstieg der Kriminali- 
t a t  im 15. und 16. Lebensjahr und, naeh einem Absinken ira 17. ~nd 
18. Lebensjahr, wieder eine Zunahme im 19. und 20. Lebensjahr statt- 
finder. 

Demgegenfiber t r i t t  bei Grenzdebilen ein erstmaliger H6hepunkt der 
krimine]len Aktivitat  erst im 16. Lebens]ahr und, naeh einem Absinken 
der Kurve, im 20. Lebensjahr wieder auf. Bei den eigentliehen schwach- 
sinnigen Erststraftatern verz6gert sich der Anstieg der Krimina]itats- 
knrve fiir die Erstdelikte bis zum 17. Lebensjahr und sinkt dann bis 
zum 20. Lebens]ahr kontinnierlieh wieder ab. Die yon nns untersuehten 
Imbezfllen wurden erst im 20. Lebensjahr erstmalig straffallig. 

Die zu beobaehtende Dissozialitat zeigt also bei unterschiedlieh in- 
telligenten Jugendliehen einen phasenhaft gegeneinander versehobenen 
Verlauf. Es scheint sich hier eine deutliehe Parallelitat zwischen der bei 
Schwaehsinnigen verzSgert einsetzenden Reifeentwicklung und disso- 
zialem Verhalten zu zeigen. 

Die Art der Kriminalit~t in dem vorliegenden Material ist zwischen 
den verschiedenen Begabungsgruppen sehr ahnlich. So sind Eigentums- 
delikte in alien Gruppen etwa gleieh stark vertreten. Ihr Anteil liegt bei 
fiber 50 %. Die Sexualdelikte erfahren bei den debilen Jugendliehen eine 
erhebliche Zunahme auf 34 % im Gegensatz zu 21% bei Normalbegabten, 
und veranschauliehen die bei Schwaehbegabten in anffallender Weise 
verminderte Fahigkeit zur Triebbewaltlgung, die sich besonders haufig 
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auch durch die BrutMit~t des Vorgehens anszeichnet. Bezeiehnend ffir 
die geringe Plastizit/~t des Schwaehsinnigen in seinen Ausdrucksm6glich- 
keiten ist auch, dab die Deliktart  der bier nicht n/~her klassifizierten 
Straf ta ten in dieser Gruppe im Vergleich zu den lqormMbegabten wesent- 
lieh weniger wechselhaft ist. 

Die Situations- und Strukturanalyse der Straftaten der Debilen l~Bt 
ihre eigentlichen Charakterzfige ebenfalls deutlich hervortreten. Die Zer- 
legung in individuelle und peristatisehe Wirkfaktoren beim Zustande- 
kommen der strafbaren t tandlung ergibt, dab das Steuerungsverm6gen 
bei fiber 30% der debilen Straftater dureh eine dranghaft-triebhafte 
Motivlage erheblich gest6rt ersehien. Diese hoehgradige Anfalligkeit ffir 
kriminogene Einflfisse geht aueh daraus hervor, dab in unserem Material 
in 40 % der Falle die direkte unmittelbare Exposition im Sinne einer Aus- 
16ser-Reaktion zu einer kriminellen Handlung geffihrt hat. 

In  der stetigen kritischen Auseinandersetzung mit  allen Bezugssyste- 
men seines Daseins, in der sieh der entwickelnde Mensch befindet, kann 
der Debile nur auf besehr/~nkte MSgliehkeiten zur Bewaltigung der auf- 
tretenden Schwierigkeiten zurfickgreifen. Am debi]en Straft~ter zeigt sieh 
besonders deut]ieh der EinfluB der anlagem~tBig vorgegebenen Minder- 
begabung anf das lebensgeschichtlieh Werdende. Der schwachsinnige 
Jugendliche stellt in seiner herabgesetzten Konflikttoleranz geradezu das 
klassisehe Beispiel einer AnpassungsstSrung dar. Es seheint so zu sein, 
dab f/Jr den kriminel]en Debilen nieht der eigentliehe Mangel an Intelli- 
genz, sondern die Unfahigkeit, in ihn yon auBen durch die Gesellschaft 
gesetzte Erwartungen zu erf/i]len, zu krimine]len Verhaltensweisen ver- 
anlai~t (HALLERMAN~, BE~DA). So steht am Beginn der soziMen Schwie- 
rigkeiten meistens die Ratlosigkeit gegenfiber den vielf~ltigen und diffe- 
renzierten Anforderungen der Umwe]t. In  diesem yon W E G E ~  als 
, ,permanente W~hlersituation" bezeichneten Zustand ist nnd ffihlt sich 
der Minderbegabte fiberfordert. Die Gesellschaft ist zwar bereit, einen 
Irr tum, aber nicht Dummheit  zu verzeihen (SPI~ANGEI~). Sie intendiert 
yon auBen die Durchsetznng der yon ihr ffir gfiltig erachteten WertmaB- 
st~be und sieht die Unf~higkeit, diese Werte in ihrer Gfiltigkeit zu er- 
leben und dementsprechend zu handeln, nicht als ein Nichtk6nnen son- 
dern als Nichtwollen an. Der yon sich aus nicht ein asoziMes Leben suchen- 
de Debile - -  der ja vielmehr an der Bewi~ltigung des sozialen Lebens 
scheitert - -  wird heute starker diskriminiert. Wi~hrend in frfiheren Zeiten 
der Schwachsinnige kaum auffiel infolge der noch erhaltenen, traditions- 
gebundenen FamiHenstruktur in cter er lebte, wird heute in der offenen, 
auf pers6nliche Leistung abgestellten Gesellschaft die intellektuelle Un- 
terbegabung auch zum sozialen Makel. LI~DZEu und BOI~GATTA sowie 
SeHELSKY konnten nachweisen, dab Intelligenzh6he und erreiehter Sozial- 
status in der leistungsbezogenen Gesellschaft korrelieren. Der Mincler- 
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begabte wird so zu einem aueh in soziologischer Hinsicht dysplastischen 
Menschen, der sich durch die Begrenztheit seiner intellektuellen persSn- 
lichen M6gliehkeiten in einen Circulus vitiosus verstrickt. Nach augen 
hin kann nach versps ablaufender Pubert/~t zwar h/~nfig eine formale 
Anpassung durch gewissermal~en dressurm/~gig erlernte Verhaltenswei- 
sen eintreten. Eine echte Wandlung im Sinne einer Enkulturat ion und 
Personalisation (Wu~zBAC~E~), also eines in tiefen Pers6nlichkeitsschich- 
ten verankerten Verh/~ltnisses zur Gesellschaft, kann bei dem Debilen 
nicht zustande kommen. 

Zusammen]assung 

Der sehwachsinnige jugendliche Straftiiter ist in besonderer Weise 
zu dissozialem Verhalten disponiert und stellt das typische Beispiel einer 
Anpassungsst6rung dar. Gegeniiber normalbegabten Jugendlichen sind 
in dieser Gruppe Mflieusch/iden und Symptome, die fiir das Vorliegen 
einer Neurotisierung sprechen k6nnten, vermehrt  zu beobachten. Ent-  
spreehend der verz6gert einsetzenden Reifeentwicklung treten auch Erst- 
delikte sp/iter auf, wobei der erheblieh hShere Anteil der Sexualdelikte 
auff~llt. Dagegen ist eine gegeniiber normalbegabten jugendlichen Straf- 
t/~tern geringere Variabillit/~t der Straftaten festzustellen. 

Summary 

The debile juvenile criminal especially tends to dissocial behaviour 
and represents the typical example of disturbance in adaptation. In  con- 
t ras t  to juveniles with a normal intelligence level in this group there 
seem to be an increased number of damage caused by  environment and 
symptoms which could speak in favour of the presence of a beginning 
neurotic development. According to the later beginning of the matur i ty  
development primiary delicts can be observed as well at a later stage; 
here the considerably larger number  of sexual crime is striking. But  in 
contrast to normally intelligent juvenile criminals a lower variabil i ty 
of crimes can be noticed. 

Literatur 
B E N D A ,  C , E .  : Die Oligophrenien. In: PsychiaSrie der Gegenwart, Bd. II. Berlin- 

GSttingen-Iteidelberg: Springer 1960 
ERIKSO~, E. It. : Kindhei~ und Gesellsehaft. Stuttgart: E. Klett 1961. 
tt~LL]~MA~, W. : Bek~mpfung der Jugendkriminalit~. Bundeskriminalam~ Wies- 

baden, 1955. 
- -  Uber unsere heu~igen Anschauungen von der Umwel~bedeutung flit das Sozial- 

verhalten des Mensehen. Msehr. Krim. 44, 144--147 (1961). 
- -  JugendkriminMit~tG heu~e. Gesundhei~sdienst 2~, 597--606 (1963). 
ILLC~MA~g-Cm~IST, A. : Die sogen. Halberwaehsenen in Medizin und Reeht. Habil.- 

Sehr. Kiel 1949/50. 
- -  Die Retardierung des glteren Minderji~hrigen als gerichtsiirz$1iches Problem. 

Dtsch. Z. ges. gerichtl. IVied. 41, 253--266 (1952). 



Dissozia]es Verhalten als Ausdruck der Reifungskrise des Debilen 163 

ILLCItlVIANN-CttRIST, A.: Die Dissozialiti~t der 18--21j~hrigen T~ter aus kriminal- 
atiologischer und kriminalistischer Perspektive. Mschr. Krim. 86, 65--109 
(1953). 

KtCETSC]llVIER, E.: KSrperbau und Charakter, 24. Aufl. Berlin-GSttingen-Heidel- 
berg: Springer 1961. 

LI~DZnY, G., and E.F.  BOlCGATTA: Handbook of social psychology (ed. G. LIND- 
ZEY), I I I .  ed. Massachusetts and London 1959. 

P~LIP, E.: 0her  kriminelle Jugendgruppen. Msctn'. Krim. 47, 213--223 (1964). 
SCHELSKY, H. : Die skeptisehe Generation, 1. Aufl. Dfisseldoff u. KSln 1957. 
S~ITZ, t~. : Die Entstehung der ersten Objektbeziehungen. Stuttgart  1957. 
SPnA~G~R, E. :Psychologie des Jugendalters, 25. Aufl. Heidelberg: Quelle & Meier 

1957. 
STVTTE, H.:  K5rperliche Selbstwertkonfiikte als Verbrechensursache bei Jugend- 

lichen. Msehr. Krim. 40, 71--86 (1957). 
VILLI~GE~, W. : In: Neue Wege zur Bek~mpfung der Jugendkriminalit~t, S. l19f. 

Berlin: Carl Heymanns-Ver]ag 1955. 
W~GE~R, H. : Der vorzeitige AbsehluB der Entwicklung bei minderbegabten Straf- 

t~tern. Mschr. Krim. 43, 147--162 (1960). 
- -  Der Sozialisationsprozel3 bei intellektue]l Minderbegabten. In:  Der Mensch als 

soziales und personales Wesen (Herausg. G. WVRZBACHER). Stuttgart:  Ferdinand 
Enke 1963. 

WU~Z~ACnE~, G.: Sozialisation-Enku]turatiomPersonalisation. In:  Der Mensch 
als soziales und personales Wesen. Stuttgart:  Ferdinand Enke 1963. 

Dr. M. STAA~: 
Institut fiir gerichtliche und soziale Medizin 
der Universit~t 
23 Kiel, Hospitalstr. 15/19 

l lb Dtsch. Z. ges. gcrichtl. Med., Bd. 59 


