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” Wer einmal auf die schiefe Bahn gerat..”

Typen der Biographierekonstruktion bei der Schuldfabigkeitsbeurteilung

im Schwurgerichtsverfahren 1

1 Der voriiegende Beitrag fadt die wichtigstien Ergebnisse der empirischen Studie "Die Biographie des 

Beschuldigten im Schwurgerichtsverfahren" (B<ktger 1992) zusammen.

2 Die Titel der hier mit den Qblichen Abkiirzungen bezeichneten Gesetzestexte linden sich ausformuhcrt 

im Literaturverzeichnis.

3 Da bei den dieser Unterauchung zugrunde liegenden Schwurgerichtsftllen, aber auch in der 

Gesamtheit aller Verfahren in der Bundesrepublik. die mftnnlichcn Beschuldigten mit ca. 80% weit 
Uberreprasentiert sind, wird allein die mflnnliche Form der Refercnzienmg angewcndeL Gleiches gilt fUr die 

Referenzieningsformen "SachverstKndiger*. "Richter* etc.

/. Entstehungsbedingu ngen gerichtlicher Biographierekonstruktion

Gerade in Schwurgerichtsverfahren. in denen Tbtungs- und Gewaltdelikte Oder andere be- 
sonders gefahrliche Straftaten verhandelt werden (vg!. § 74. Abs. 2 GVG)2, erfolgt in den 
allermeisten Fallen eine ausfuhrliche Rekonstruktion der Biographie des Beschuldigten 3, 
die anhand seiner psychischen und sozialen Entwicklung ein Erklirungsmuster liefem soil 
fur die Bedingungen der ihm vorgcworfenen Tat. Ein zentraler Grund hierfiir bestehl dann, 
daB bei Totungs- und Gewaltdelikten in alter Regel ein Sachverstandigengutachten zur 
Schuldfahigkeit ersteUt wird (vgl. Rasch 1986, S. 240), das in der Anamnese eine erste um- 
fassende Version der Biographie des Beschuldigten liefert.

Diese Lebensgeschichte wird, wie das gesamte Gutachten, zumeist in der Form eines 
schriftlichen Textes zum Bestandteil der Schwurgerichtsakten. Spatestens in der Hauptver- 
handlung jedoch, in der das Gutachten dann vom Sachverst^ndigen miindlich erstattet wird. 
erfahrt die Biographie des Beschuldigten noch einmal Erganzungen und Modifikationen. 
Ihre endgiiltige Version finder sich dann zu Beginn der schriftlichen Urteilsgriinde des 
Schwurgerichts, bei denen die Richter gehalten sind, ausfiihrlich auf die "persdnlichen 
Verhaltnisse des Angeklagten" einzugehen (vgl. Schliichter 1983, S. 633).

Empirische Analysen haben jedoch gezeigt, daB bei dieser letzten Version des Gerichts die 
Grundstruktur der Lebensgeschichte aus dem Gutachten weitestgehend erhalten bleibt (vgL 
Bottger 1992. S. 222). Die Rekonstruktion der Biographie im Schwurgerichtsverfahren 
scheint damit vorrangig in den Verahtwortungsbereich des forensischen Gutachters zu fal-
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ten, der. sich. damit ein Stuck weit in die viel zitierte, in der Praxis der Rechtsprechung je- 
doch weniger erwiinschte Rolle des "Richters in WeiB" (vgl. Bbttger, Kury, Mertens & Pel* 
ster 1991, S. 379 f) zu begeben scheint

2, Die Biographierekonstruktion als Zuschreibungsprozefl

"Der Lebenslauf des Beschuldigten:" - So oder ahnlich lautet in einem Sachverstandigen- 
gutachten zur Schuldfahigkeit bisweilen die Ubcrschrift des Kapitels, in dem die Ergebnisse 
der biographischen Anamnese wiedergegeben werden. Dabei versteht es sich eigentlich von 
selbst daB hier nie ein Abbild des "objektiven Lebens" des Beschuldigten im Gutachten 
hergestellt werden kann. Hahn (1988, S. 51) weist in diesem Sinne auf den semantischen 
Unterschied der Begriffe 'Lebenslauf und "Biographie" hin:

"Der Lebenslauf ist ein Insgesamt von Ereignissen, Erfahrungen, Empfindungen usw. 
mit unendlicher Zahl von Elcmenten.... Die Biographie macht fiir ein Individuum den 
Lebenslauf zum Thema. Diese Thematisierung darf nicht als Spiegclung miBverstanden 
werden. Die Spiegclmetapher suggeriert ja, daB die Gesamtheit des Gegebencn 
wiedergegeben wtlrde. Davon kann natUrlich keine Rede sein. Schon die Unendlichkeit 
der den Lebenslauf konstituiercnden Elemente schlieBc dies aus. Biographien stellen 
folglich stets selektive Vergegenwartigungen dar."

Da jedoch trotz dieser Selektionsprozesse die Biographie stets einen kohfrenten Sinnzu- 
sammenhang aufweisen muB (vgl. auch Schorsch 1985, S. 523), fiihrt der Rekonstruk* 
tionsprozcB im Verfahren in alter Regel zu einer bestinunten inhaltlichen oder funktionalen 
Ausrichtung. Wulff (1987, S. 175) nennt ein krasses Beispiel fur diesen Vorgang:

"Und was ist mit dem TKter? In unseren biographischen Analysen haben wir gelemt, in 
ihm ein Opfer zu sehen: einen Akteur, der keine andere Wahl hat, als einem vorge- 
schriebenen Drehbuch zu folgen.”

Generell muB davon ausgegangen werden, daB es Vorstellungen bestimmter Lebensge- 
schichten gibt, die in einer Gesellschaft moglich bzw, fiir eine Gesellschaft typisch sind. 
Diese kdnnen sich in der Rekonstruktion jeder Biographie durchsetzen:

"Given their constructed nature and their dependence upon the cultural conventions and 
language usage, life narratives obviously reflect the prevailing theories about 'possible 
lives' that are pan of ones culture." (Bruner 1987, S. 15)

Problematisch wird dieser Vorgang aber besonders dann, wenn sich in der Rckonstruktion 
der Biographie pauschale und oft unhaltbare Verlaufsmuster durchsetzen, in der sozialwis- 
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senschafdichen Diskussion als "soziale Deutungsmuster" (Allert 1976, S. 237) oder "Alb 
tagstheorien" (Lautmann 1972, S. 21) bezeichnet:

"Auch die Richter verfugen Uber solche vorhcr fixierten Entschcidungsmustcr, die in 

der Ermessenssituation wirksam werden. Start alle vorhandenen Altemauven zu ent- 
wickeln und bei der Auswahl in Betracht zu ziehen, ist man auf eine oder einige der in 

Frage kommendcn Varianten fixiert. Solche Fixierungen kdnnen entstehen aufgrund 

von Habitualisierung, dcren Einhaltung dann als arbeitssparend empfunden wird, die 

also belohnend wirkt." (Lautmann 1972, S. 125)

Denn die rekonstruierte Biographie "verschwindet" mit AbschluB des Verfahrens nicht ein* 
fach in den Akten. Ansatzen wie der psychologischen Attributionstheorie (vgl. z. B. Carroll 
1989) aber auch dem rechtssoziologischen "labeling approach” (vgl. z. B. Sack 1972) ver- 
danken wir die Erkenntnis, daB sich Eigenschaften von Individuen wie "kriminell" oder 
"schuldig" als Ergebnisse individueller oder gesellschaftlicher Zuschreibungsprozesse ver- 
stehen lassen. Dies gilt auch flir die im Schwurgerichtsverfahren rekonstruierte Biographie: 
Sie wird - im Zuge der gerichtlichen "Wahrheitsfindung" - in letzter Konsequenz als das 
Leben des Beschuldigten betrachtet, wie es bis zur Tat "objektiv" verlaufen ist. Das Er* 
gebnis der Rekonstruktion wird ihm als "sein Leben” zugeschrieben4.

4 Insofem bezeichnet der Begriff "Rekonstruktion" hier auch nicht die Wiederherstellung bzw. 

Vergegenwartigung "objekiivef Geschehensabliufe, sondem eine neue Interpretation vergangener 
Ereignisse und damit immer auch die Herstellung einer "neuen RealitM" im Verfahren. (vgL auch Wolff 
1989. S. 218)

5 Das dieser Studie zugnmde. liegende Aktenmaterial entstammt einem 1985 bis 1988 im 

Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen durchgefUhnen Piojekt zur gutachierlichen und 

richteriichen SchuldfUhigkeitsbeuneilung (vgL BCitgerJCury, Kuznik & Mertens 1988).

3. Acht Biographietypen im Schwurgerichtsverfahren

Eine Analyse aller Schwurgerichtsakten der Jahre 1983 und 1984 aus den Bundeslitadem 
Hamburg und Niedersachsen, die ein schriftliches Gutachten zur Schuldfahigkeit enthalten 
(es handelt sich um 197 Faile)5, erbrachte, daB sich die Biographierekonstruktion im Ver* 
fahren an acht typischen, immer wiederkehrenden Vcrlaufsstrukturen orientiert und daB sich 
diese Veriaufsstrukturen zu einern groBen Teil auf pauschalisierende soziale "Deu* 
tungsmuster" und "Alltagstheorien" im oben beschriebenen Sinne zuriickfuhren lassen. Die 
Analyse verwertete sowohl die Biographien in den SachversUndigengutachten als auch die 
in den Urteilsgriinden des Schwurgerichts, wobei beide Texte bei der Interpretation eines 
Failes zusammengefaBt wurden. Sie orientierte sich vorrangig an der Methode der 
"sozialwissenschaftlichen Paraphrasierung" (vgl. Heinze & Klusemann 1980), mit der

76 Praxis der Rechttpsychologte 3(2), Oktober 1993



einzelne Sinnabschnittc der Texte zu "Kemaussagen" verdichtet und die Rohtexte so in sehr 
kurze Interpretationstexte iiberfuhrt werden konnten, die das zugrundeliegende Muster einer 
Biographic deutlich hervortreten lassen (ausfiihrlich und mit Beispielen dargestellt in Bott* 
ger 1992, S. 124 ff).*

In einer anschlieBenden quantitativen Untersuchung wurde weiterhin ein zum Teil starker 
Zusammenhang der verschiedenen Biographietypen mit weiteren Schritten im Verfahren 
festgestellt, und zwar insbesondere mit der Annahme einer psychischen oder psychotischen 
"seelischen Stoning", die laut §§ 20, 21 StGB die Voraussetzung fiir die Beeintrachtigung 
der Schuldfahigkeit bildet (Kontingenzkoeffizient=0^5), mit der Schuldfahigkeitsbeur* 
teilung selbst (Kontingenzkoeffizicnt=O,61) und mit der vom Gericht verhangten Sanktion 
(Kontingenzkoeffizient=0,67)7.

• Diese Analyse erbrachte weitertiin, daB sich in jeder Akte zudem eine weitere, sehr vid kOrzere 

Biographierekonstiuktion befindet, und zwar ebenfalls sowohl im SchuldfiBugkeitsgutachten als auch in den 

UrteilsgrUndcn, fiir die sich ein fihnliches Klassifikationssystem crsteUen UeB. Aus RaumgrOnden kann diese 

Typisierung jedoch hier nicht dargestelit werden.

7 Zusltzlich wurden AbhXngigkeiien der V ariablen "als verwirklicht angesehenes Delikt", "Meriunal der
H 20,21 StGB" sowie "Einsichts und Steuerungsfiihigkeit des Beschuldigten’* von den Biographietypen in 

Vhnlicher Stlbke festgestellt Diese sollenjedoch hier ebenfalls nicht einbezogen werden.

3.1 Das Muster fehlender sozialer Entwicklungschancen seit der Kindheit

Dieser Typ der Lebensgeschichte kristallisierte sich in 22,3% der analysierten Akten heraus 
(44 Faile) und bildet damit die groBte Gruppe. Seine spezifische Thematik besleht darin, daB 
fiir den Beschuldigten seit Gebun oder fruher Kindheit zu wenig soziale Chancen fiir eine 
unaufTallige Persbnlichkeitscntwicklung gesehen werden. Die Biographic wird durchgangig 
und gleichbleibend als problematisch beschricben. Es gibe keine posidven Entwick- 
lungsphasen, seltene als unproblematisch erachtete Ereignisse werden sofort durch proble- 
matische iiberlagert. Dies fiihrt im Laufe der weiteren Lebensgeschichte zu abweichendem 
Verhalten und Kriminalisierung, drangt den Beschuldigten in die Position eines 
"AuBenseiters" der Gesellschaft, der sich in der Folge von dieser distanziert und innerhalb 
einer Subkultur in VerstbBen gegen strafrechtlichc Normen Bcstitigung findet. Die Tat, die 
ihm im aktuellen Verfahren vorgeworfen wild, stellt sich als unmittelbare Folge dieser Ent
wicklung dar. Die Biographic enispricht damit der klassischen AUtagstheorie uber die Fol
gen eines "broken home", das dem "ungeliebten Kind” kaum eine andere Entwick- 
lungsmoglichkeit laBt als den Weg in die KriminalitSL Auf die Zuschreibung eines solchen 
biographischen Musters im Strafverfahren hat Peters schon 1973 (S. 71 ff.) hingewicscn:
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"Asoziales Milieu" fuhrt zum "geborenen Verbrecher". Dieser erste Rekonstruktionstyp er*  
hielt als Kurzform 8 die Bezeichnung "chancenlose Biographic".

• Um die AusprSgungen einer Spiller erstellten Variation zur Biographierckonstniktion fiir die quantita* 

live Datenauswemmg computeriesbar zu gestalten, muBte jeder Rekonsuukdoostyp mil einem Codcbegriff 
versehen werden, der eine hesrinunte Llnge nicht QbenchreiteL

5 Bei diescn staiisdsdien Angaben bezeichnet der erste Prozentwert jeweiis den Antcil der FlUe des 

vorgesteHten Biographietyps, der ein Kxiterium (hier die nicht*psychoti$che Stdrung) erftHlt, der zweite den 

Anteii der gesamten Population dieser Untersuchung, der dieses Kriterium etfliUt

Die Lebensgeschichte des "geborenen Verbrechers" vermag jedoch kaum zu exkulpieren. 
Sie erhalt allein im Bereich der Dekulpation forensische Relevant. Es wird sehr viel hau*  
figer eine nicht-psychotische Stbrung angenommen (75,0% gegeniiber 48,2% insgesamt) 
eine psychotische nur in einem Fall. Ebenso wird haufiger eine verminderte Schuldfahigkeit 
angenommen (86,4% gegeniiber 61,4% insgesamt), ein Verlust jedoch kein einziges Mal. In 
den meisten Fallen erfolgt die Verhangung einer reinen Freiheitsstrafe (84,1% gegeniiber 
70,1% insgesamt), die aufgrund der verminderten Schuldfahigkeit in der Regel eine 
gcmilderte sein diirfte.

3.2 Die unauffdllige Lebensgeschichte und die unerkldrliche Tat

Die Rekonstruktion einer bis zum Tatgeschehen nahezu unauffalligen Biographic wurde in 
19,3% der Verfahren (38 Faile) gefunden. Kennzeichen ist hier die Darstellung eines von 
Kindheit an sozial integrierten Lebens. Fiir den Beschuldigten problematische oder auBergc*  
wohnliche Phasen werden kaum erwahnt, so daB sich die Lebensgeschichte insgesamt als 
geordnete und an auBere soziale Gegebenheiten angepaBte Entwicklung darstellt, welche 
weitestgehend frei zu sein scheint von abweichendem Verhalten. Dabei failt auf, daB Pro*  
bleme, die dennoch erwahnt werden, im Text sofort mit dem Hinweis auf ihre Irrelevant 
oder die insgesamt unproblematische Entwicklung relativiert werden oder daB Phasen, die 
fiir den Beschuldigten problematisch gewesen sein miiBten - wic etwa der zweite Welt 
krieg iiberhaupt nicht erwahnt werden.

Die dem Beschuldigten im Verfahren vorgeworfene Straftat erscheint vor diesem Hinter- 
grund als unerwartete und unerkiarliche Handlung. Mit Ausnahme dieser letzten Phase er- 
weist sich dieser Typ als Gegenstiick zu der oben dargestellten "chancenlosen Biographic". 
Die Lebensgeschichte verlhuft linear und auf konstantem Niveau, allerdings im Unterschied 
zur "chancenlosen Biographic" im positiven, fiir den Beschuldigten unproblematischen und 
von der Gesellschaft erwiinschten Bereich. Dieser Rekonstruktionstyp erhielt die AusprS- 
gung der "unauffalligen Biographic”.
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Eine forensische Bedeutung der Lebensgeschichten dieses Typs wird im Schwurgc- 
richtsverfahren weitestgehend ausgeschlossen. Die Tat erscheint als biographisch unerklar- 
bare Handlung. Eine psychische Stoning wird nur selten festgestellt (2,6% gegeniiber 15,7% 
insgesamt bei psychotischen Stdrungen und 15,0% gegeniiber 48,2% insgesamt bei nicht- 
psychotischen Stdnmgen), das Gericht kommt eher zur Aussage einer unverminderten 
Schuldfahigkeit (28,9% gegeniiber 16,8% insgesamt). Die Biographie verweist vorrangig 
auf eine Vermeidbarkeit der Tat durch den'BeschuIdigten. Es wird nichts gesehen, was ihn 
dazu veranlaBte Oder "dahin trieb". Entsprechend haufig erfolgt auch hier die Verhingung 
einer reinen Freiheitsstrafe (84,2% gegeniiber 70,1% insgesamt).

33 Erschwerter Umgang mit Affekten, "Affektstau" und”Affekttal” als thematische Folge

In 18,8% der analysiertcn Schwurgerichtsakten (37 Faile) erwies sich die Thematik eines 
gestfirten Umgangs mit affektiver Erregung, der zu einem lang anhaltenden Aufstau affekti
ver Impulse fiihrt, die sich schlieBlich durch ein Gewaltdelikt entladen, als iibergreifendes 
Thema der Biographie. Die Sozialisation und Entwicklung des Beschuldigten in Kindheit 
und Jugend wird hier als im wesentlichen unauffallig beschrieben, allerdings werden immer 
schon geringgradige Auffalligkeiten seiner Personlichkeitsstruktur erwahnt, wie z. B. eine 
"leichte neurotische Fehientwicklung" in Form einer (ibennaBigen Fixierung auf einen 
Intimpartner. Diesen wird fur sich genommen keine forensische Relevanz zugeschrieben, sie 
bewirken aber in diesen Darstellungen einen erschwerten Umgang mit affektiver Erregung. 
In der insgesamt rclativ kurz dargestellten Kindheit und Jugend scheint sich damit ein spa- 
terer dramatischer Verlauf der Biographie gewissermaBen anzubahnen. Das Schwergewicht 
liegt dann auch auf einer Zeit, in der als Folge der entwickelten Personlichkeitsstruktur im 
Erwachsenenalter in einer lang anhaltenden und zumeist in ihrer Intensity zunehmenden 
Konfliktphase ein permanenter Aufstau affektiver Impulse erfolgt Aufgrund eines belang- 
los erscheinenden Anlasses kommt es schlieBlich zum Ausbruch der aufgestauten aggressi- 
ven Affekte und damit zur Tat. Der gesamte Verlauf entspricht damit genau der Alltags- 
metapher des "Tropfens, der das FaB zum Uberiaufen bringt" (vgl. Rasch 1980, S. 1313). 
Dieser Typ der Rekonstruktion wurde als "durch Affektstau gcprSgte Biographie" bezeich- 
net

Eine solche Lebensgeschichte fiihrt nur selten zur Annahme einer psychotischen Stbrung 
des Beschuldigten zur Tatzeit (5,4% gegeniiber 15,7% insgesamt), es iiberwiegt konse- 
quenterweise eine dutch affektive Erregung gekennzeichnete nicht-psychotische Stbrang, in 
der Terminologie strafrechtlicher Normen die "tiefgreifende BewuBtseinsstdrung" (§§ 20, 
21 StGB). Jedoch wird nur in einem Fall Schuldunfahigkeit angenommen, die Regel ist 
verminderte Schuldfahigkeit (78,4% gegeniiber 61,4% insgesamt) und eine reine Freiheits
strafe (91,1% gegeniiber 70,1% insgesamt), die auch hier zumeist aufgrund der ver-
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minderten Schuldfahigkeit gemildert sein durite. Als Ausdruck einer "nicht-krankhaften" 
seelischen Stdrung fiihren "durch Affektstau gepragte Biographie" und "Affekttat" damit 
offensichtlich nur in Ausnahmefallen zur Exkulpation.

3,4 Die "schiefe Bahn" der Kriminalitdt als Eigengesetzlichkeit

Dieser Rekonstruktionstyp findet sich in 15,2% der Akten (30 Faile) und bildet damit noch 
eine relativ groBe Gruppe. Seine spezifische Thematik ist durch ein zunehmendes 
"Abgleiten" der Biographie in abweichendes Verhalten und schlieBlich in strafbare 
Handlungen gekennzeichnet, eincn sozialen "Abstieg", aus dem der Beschuldigte in der 
Folge nicht mehr herausfindet Der ersten Straftat kommt in diesen Darstellungen die 
entscheidende Bedeutung zu. Der Typ entspricht der alltaglichen Redewendung, jemand sei 
"auf die schiefe Bahn geraten", die er nun ohne weiteres nicht mehr verlassen kbnne. Die 
Metapher der "schiefen Bahn” der Kriminalitat trifft besonders deshalb auf diesen Typ der 
Biographie zu, weil auch sie eine "kriminelle Karriere" deuten will, ohne auf Griinde und 
Motive fiir die einzelnen Handlungen einzugehen. Nach einer solchen Vorstellung besaBe 
die Kriminalitat selbst eine Art Gravitation, welche Menschen, die auf einer schiefen Ebene 
stehen, hinabziehL Das entspricht einem gesellschaftlichen Deutungsmuster, welches den 
Blick fiir "objektive" soziale Zusammenhange triiben muB. Die Entwicklung scheint einer 
Eigengesetzlichkeit zu unterliegen: Dem ersten abweichenden Verhalten folgen weitere 
Handlungen dieser Art, die erste Straftat bereitet den Weg fiir weitere, als immer schwerer 
beurteilte Delikte und diese miinden schlieBlich in das Gewaltdelikt, das dem Beschuldigten 
im aktuellen Verfahren vorgeworfen wird. Der Rekonstruktionstyp wird deshalb kurz 
"Biographie der schiefen Bahn” genannt.

Psychotische Stdrungen werden bei Biographien dieses Typs etwas seitener angenommen 
(10,0% gegeniiber 15,7% insgesamt). Entsprechend liegt der Anteil der Faile, in denen keine 
Einschrarikung der Schuldfahigkeit festgestellt wurde, hier leicht uber dem der 
Gesamtpopulation (23,3% gegeniiber 16,8% insgesamt). Bei den gerichtlichen Sanktions- 
entscheidungen ist auch hier eine Oberreprasentation der reinen Freiheitsstrafe zu erkennen 
(80,0% gegeniiber 70,1% insgesamt). Die Abweichungen dieser Werte von denen der ge- 
samten Population sind jedoch insgesamt gesehen nicht sehr stark. In seiner Grundtendenz 
entspricht dieser Rekonstruktionstyp hinsichtlich seines Zusammenhanges mit den Va- 
riablen der diagnostizierten Stoning, der Schuldfhhigkeitsbeurteilung und der Sanktionsent- 
scheidung noch am ehesten der Stniktur aller untersuchten Faile. Die "schiefe Bahn” der 
Kriminalitat erscheint in der Statistik eher als "Normalfall*.
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33 Die Lebensgeschichte als psychisch fremdbestimmtes Schicksal

Dieser Gruppe licBen sich 13,2% der Biographien (26 Faile) zuordnen, Die spezifische 
Thematik besteht hier aus einer krankhaften, oft anlagebedingten Beeintrachtigung psychi- 
scher Funktionen, Diese Beeintrachtigung kann sowohl eine schwere geistige Behinderung 
sein, die in einigen Fallen von Gebun an besteht und den Beschuldigten aufgrund mangeln- 
der kognitiver Fahigkeiten zum Abhangigen seiner Umwelt stempelt, als auch eine psycho
tische oder psychosenahe Stoning. Sie bestimmt in den Darstellungen der Texte immer vom 
Zeitpunkt ihres Auftretens an die Biographie in ihrem Verlauf, andcre Entwicklungs- 
bedingungen bleiben weitestgehend im Hintergrund.

Es fallt auf, daB bei diesem Rekonstruktionstyp das Individuum des Beschuldigten einerseits 
und seine Behinderung bzw. Stbrung andererseits in der Darstellung voneinander getrennt 
werden und nahezu als zwei verschiedene Instanzen erscheinen. In den Fallen, in denen es 
sich nicht um eine angeborene Beeintrachtigung handelt, wird die Lebensgeschichte vor ih
rem Auftreten in knapper Darstellung als relativ unauffallig beschrieben. Hat sich aber die 
psychische Beeintrachtigung des Beschuldigten "bemachtigt", so kommt es in der Biogra
phie immer haufiger zu fremdbestimmten Handlungen, denen er letztlich ausgeliefert isL Er 
erscheint nicht mehr oder nur noch eingeschrankt als "Herr seiner Sinne", die StOrung wird 
als eine GrbBe dargestellt, die ihn in seinem Handeln "bestimmt" und schlicBlich zu der Tat 
"treibt", die ihm im Verfahren vorgeworfen wird. Die Schilderungen entsprechen in vielen 
Fallen dem in den Lehr- und Handbiichem der forensischen Psychiatric beschriebenen Ver
lauf der "schizophrenen Grundstdrung":

"Der Patient erlebt kbrperliche und seelische InnenvorgSnge als 'gemacht', ’beeinfluBt’ 
und verarbeitet dies wahnhaft als von auBen gegen ihn gerichtete, mbglicherweise von 
bestimmten Personen ausgehende Beeintrachtigung durch Strahlen, Giftwirkung, Hyp
nose, Telepathic usw." (Venzlaff 1986a, S. 175)

Die Fallgruppe erhielt die AusprSgung der "fremdbestimmten Biographien". Es erscheint 
verfahrensintern konsequent, daB bei der "fremdbestimmten Biographie" in den moisten 
Fallen vom Gericht eine psychotische Stbrung - als Merkmal der H 20,21 StGB meist eine 
"krankhafte seelische Stbrung” - angenommen wird (65,4% gegeniiber 15,7% insgesamt). 
Allein in den Fallen einer schweren geistigen Behinderung wird hier das Merkmal des 
"Schwachsinns" zur Anwendung gelangen. Entsprechend wird auch bei der iiberwiegenden 
Mehrheit eine aufgehobene Schuldfahigkeit (84,6% gegeniiber 18,8% insgesamt) festge- 
stellL Die Rekonstruktion der Lebensgeschichte beinhaltet ja geradezu das Fehlen der im 
Strafrecht genannten Kompctenzen der "Einsichts- und Steuerungsfahigkeit”, das seinerseits 
zur Annahme von Schuldunfahigkeit fiihren muB (vgl. §§ 20,21 StGB), Nur in drei Fallen 
erfolgt eine Bestrafung, und auch dies nur in Kombination mit einer MaBregel, namlich der
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Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus. Moistens wird nur diese MaBregel an- 
geordnet (65,4% gegenuber 11,2% insgesamt). In sechs Fallen, in denen kcine "Gefahr- 
lichkeit" des Beschuldigten erkarint wird (vgl. § 63 StGB), kommt es zu iiberhaupt keiner 
Sanktion.

3 6 Das Bild der Orientierungslosigkeit als Folge "kultureller Entwurzelung ”

Bei diesem Typ der Biographierekonstruktion, dem 10 der 197 analysierten Faile zugeord- 
net wurden (5,1%). gibt ein Wechsel von der Herkunftskultur des Beschuldigten in die Bun- 
desrepublik der bis dahin weitgehend unauffalligen Biographic eine entscheidende Wen- 
dung. Die - zumeist aus dkonomischen Oder politischen Griinden erfolgte - Ubersiedlung in 
einen anderen Staat mit gesellschaftlichen Normen, die dem Beschuldigten unbekannt und 
oft unverstindlich sind, kann von ihm psychisch nicht bewaltigt werden. Die Folge sind in 
den Lebensgeschichten IdentitMts- und Selbstwertproblemc, Orientierungslosigkeit, Halt- 
und Hilflosigkeit, also schwere psychische Belastungen bis hin zu Identitatsproblemen, die 
oft zusammenfassend mit dem Bild der "kulturellen Entwurzelung" beschrieben werden 
(vgl. auch Pfefferer-Wolf & Lazaridis 1984). Als Resultat dieser Entwicklung erscheint 
letztlich die dem Beschuldigten vorgeworfene Straftat, die zumeist der Wiederherstellung 
seines zerstdrten Selbstwertgefiihls dienen soIL Die Gruppe erhielt insgesamt die Auspri- 
gung der "durch Entwurzelung gepragten Biographien".

Es ergibt sich schon aus der Struktur des Biographietyps, daB in dieser Fallgruppc nur aus- 
landische Beschuldigte vertreten sind. Knapp die Halfte (47,4%) aller Auslander der Ge- 
samtpopulation wurde diesem Typ zugeordneL In vier Fallen (40,0% gegenuber 15,7% ins
gesamt) fiihrt die Rekonstruktion einer "durch Entwurzelung gepragten’’ Biographic zur An- 
nahme einer psychotischen Stoning, ebenfalls in vier Fallen zu der einer Schuldunfahigkeit 
(40,0% gegenuber 18,8% insgesamt), aber auch zur Anordnung einer MaBregel (40,0% ge- 
geniiber 11,2% insgesamt), also zur Annahme einer "Geflhrlichkeit" des Beschuldigten. 
Nur in einem Fall wird gar keine Stoning festgestellt, cine unvenninderte Schuldfahigkeit 
findet sich hier iiberhaupt nicht.

Der "orientieningslose Frcmde" ist nach diesem Bild zwar oft nicht verantwortlich fur sein 
Handcln, aber gerade dann wird er als gefhhrlich eingeschatzL Dies ist, wie gezeigt, bei der 
"fremdbestimmten Biographic", die sehr viel h<iufigcr zur Exkulpation fiihrt und in der zu- 
dem Auslander unterrepr&sentiert sind, nicht der Fall. Die Moglichkeit, daB sich dieser 
Unterschied auf Voreingenommenheit oder soziale Vorurteile (vgl. auch Maxheim & Simon 
1987), etwa auf das klassische Bild des "gewalttatigen Gastarbeiters" zuriickfUhren UBt, 
muB dahingestellt bleiben. Die Anzahl der als schuldunfihig beurteilten AuslSnder ist fiir

- weitere Interpretationen zu gering.

82 PraxuderBechtspsydiologu3(2),Oklobtrl993



3.7 Das Muster der eigenen Dynamik "sexueller Deviationen”

Biographien, deren iibergreifendes Thema eine meist schon in der Jugend einsetzende sexu
elle Deviation 10 des Beschuldigten ist, kristallisierten sich in 3,0% der analysierten Akten 

(6 Faile) heraus und bilden damit eine sehr kleine Fallgruppe. Die als abweichend und pro- 
blematisch dargestellte sexuelle Entwicklung ist hier der "rote Faden"; andere Serialisa
tions- und Entwicklungsbereiche treten demgegeniiber in den Hintergrund, werden als we- 
niger auffallig oder weniger relevant fiir die Gesamtentwicklung und besonders Kir die dem 
Beschuldigten vorgeworfene Straftat erachtet, bei welchcr es sich immer um ein Sexual- 
deiikt handelt, wie z. B. Vergewaltigung Oder sexueller MiBbrauch von Kindem, oft in Tat* 
einheit mit eincm Korperverletzungs- oder Totungsdelikt. Diese Grundstruktur entspricht 
den Empfehlungen der Lehr- und Handbuchliteratur zur forensischen Begutachtung, bei 
Sexualdelikten der Sexualanamnese besondere Aufmerksamkeit oder sogar ein eigenes 
Kapiiel im Gutachten zu widmen (vgl. Venzlaff 1986, S, 131). Die sich steigemde und 
schlieBlich in eine oder mehrere Straftaten miindende sexuelle Deviation stellt sich hier als 
Auswirkung einer - in einigen Rekonstruktionen auf Sozialisationsprozesse zurUckgeftihrten 
- endogenen GrdBe, einer psychischen Disposition dar. Sie erscheint als Persdnlichkeits- 
merkmal mit eigener, von der Gesamtentwicklung nahezu losgeldster Dynamik, welche das 
Leben des Beschuldigten immer starker kennzeichnet, bis hin zu der Tat, die ihm im aktuel- 
len Verfahren vorgeworfen wird. Eine solche Entwicklung wird in der Literatur als "pro- 
grediente Verlaufsform" beschrieben:

10 Der "sexueDen Deviation" wurde in dieser Gnippe auch die Hcmosexualhlt zugerechnet Dies erftdgte 

aDein deshalb, weil sie von den Verfshrensbeieiligten als solche klassifiziert wurde und das induktive Ver- 

fahren rich zunlchst nach dieser Definition zu ridnen haue.

"In solchen Fallen kann man eine Progredienz in der Weise beobachten, daB das sexu

elle Bedilrfnis, die deviante Phantasie immer hfiufiger auftreten und mehr und mehr 

Raum im Erleben beanspruchen. Ferner nimmt der Drang zu, solche devianten Rituale 

immer hMufigcr zu realisicren - bis hin zu dem subjektiven Gefiihl, sich gegen diese 

dranghaft erlebten Bediirfnisse nicht mehr zur Wehr setzen zu kbnnen.” (Schorscb 

1986,S. 288)

Allerdings findet sich bei Schorsch (1986, S. 288) auch der Hinweis, daB die progredienten 
Veriaufsformen sexueller Deviationen gerade die selteneren sind und auch nicht allcin 
diejenigen, die zu einer sexueU motivierten Gewalttat fuhren. Leider ist die GrappengrOBe 
von sechs Fallen auch hier zu gering, um eindeutig auf ein alltagstheoretisches VersUndnis 
der Verfahrensbeteiligten schlieBen zu lassen, welchem wissenschaftliche Erkenntnisse ent- 
gegenstehen. Die AusprBgung dieses Typs der Rekonstruktion wird kurz "sexueU deviante 
Biographic” genannL

PradteerKfchttptychologie3(2)»Olaoberl993 83



Eine psychotische Stoning wird hier nur in einern Fall angenommen, was aber der Gesamt- 
verteilung der Population in etwa entspricht (16,7% gegeniiber 15,7% insgesamt). In vicr 
der sechs Faile kommt es zu einer Dekulpation des Sexualstraftaters (66,7% gegeniiber 
61,4% insgesamt), eine Exkulpadon erfolgt nie. Es wird immer eine Freiheitsstrafe ange- 
ordnet (in der Halfte der Faile in Kombination mit einer MaBregel), was sich auch damit be* 
griinden lassen mag, daB die konsequente Bestrafung von Sexualdelikten, die meistens ge- 
gen Frauen Oder Madchen gerichtet sind, im Rahmen der Emanzipationsbewegung der letz- 
ten Jahre in der Offentlichkeit immer wieder gefordert Wurde.

3.8 Die Darstellung einer durch "unverschuldete Schicksalsschlage" zunehmenden 
Verzweiflung

Auch diesem Rekonstruktionstyp konnten nur 6 der 197 Faile zugeordnet werden (3.0%). 
Die typische Themenstruktur besteht hier aus der Darstellung eines Lebensweges, in dem 
der Beschuldigte in eine Folge mehrerer, meist voneinander unabhangiger Problemsituatio- 
nen gerat, die er jedoch nicht "selbst verschuldet" hat, sondem die als "tragische Ereignisse 
uber ihn gekommen" sind, vergleichbar mit dem Alltagsbegriff der "Schicksalsschlage". Die 
Reaktionen sind anfangs darauf gerichtet, dem "ungerechten Schicksal" zu begegnen, sich 
zu arrangieren, schlagen aber mehr und mehr in Verzweiflung urn, der haufig eine schwere 
Depression folgL Diese Reaktionen werden als nachvoilziehbare, als "menschliche" darge- 
stellL Die Biographic ist gekennzeichnet durch ein allm3hliches, kontinuierliches 
"Gcdringtwerden" in eine Situation, die schlicBlich als hoffnungslos erlebt wird und da- 
durch letztlich zu der dem Beschuldigten vorgeworfenen Tat fuhrt. Auch diese Tat erscheint 
jedoch nicht als Folge einer auffhliigen Oder gestirten Personlichkeitsstruktur, sondem eher 
als eine verstandliche Reaktion auf widrige huBere Bedingungen. Dieser Typ tragt die 
Auspragung der "durch Schicksalsschlage gepragten Biographic", In dieser kleinen Gruppe 
finden sich unter den sechs Beschuldigten fiinf Frauen, denen in vier Fallen die Tbtung ihres 
Kindes zur Last gelegt wird, die als erweiterter Suizid geplant war. Hier fiihren die 
"Schicksalsschlage" in eine Situation, in der die Mutter eine Selbsttotung beschlieBt, ihr 
Kind aber nicht "allein zuriicklassen" will. Wahrend die Tbtung des Kindes meistens voll- 
endet wird, gelingt der Suizid nicht. In zwei Fallen dieser Grun* wird eine psychotische 
Stirling (333% gegeniiber 15,7% insgesamt), namentlich eine psychotische Depression zur 
Tatzeit als Resultat dieser Entwicklung angenommen. Die Schuldfahigkeit wird in drei Fal
len als vermindert (50,0% gegeniiber 61,4% insgesamt) zweimal als aufgehoben (333% 
gegeniiber 18,8% insgesamt) beurteilt, in einern Fall erfolgte hierzu keine Aussage, da das 
Verfahren eingestellt wurde. Eine voile Schuldfahigkeit wird Uberfaaupt nicht festgestellL 
Sanktioncn werden nur in der Halfte der Fdlle verhangt: zweimal eine reine Freiheitsstrafe 
(333% gegeniiber 70,1% insgesamt), die wiederum gemildert sein diirfte, einmal eine MaB- 

. regel. In einern Fall, der Tbtung eines schwerstbehinderten Kindes, wird trotz der Annahme
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einer nur eingeschrankten Schuldf&higkcit von einer Sanktion abgesehen. Der Rekonstruk
tion einer Biographic, die auf ein "unverschuldetes" und "ungerechtes" Schicksal verweist, 
welches zu "menschlichen" Reaktionen der Verzweiflung und schlieBlich zur nachvollzieh- 
baren Tathandlung fiihrt, folgt demnach keine harte Sanktion, obwohl in viden Fallen eine 
vollcndete TCtung erfolgte. Die Beschuldigten werden hSufig als bereits durch ihr Schicksal 
bestraft angesehen.

4. Mut zur differenzierteren Biographic

Bei der Biographierekonstruktion im Schwurgerichtsverfahren wird insgesamt Wert gelegt 
auf die Verwendung wenig komplexer, leicht iiberschaubarer Muster. "Einfache" Le- 
bensgeschichten sind im Verfahren leichter handhabbar. Sie liefem Erklarungsmodelle fiir 
Tat und Schuldfahigkeit, die mit weniger Aufwand nachvollzogcn werden kbnnen. Weiter- 
hin lieB sich eine Orientierung an pauschalen Deutungsmustem und Alltagstheorien auf- 
weisen. Die Halfte der identifizierten Typen, namlich die "chancenlose", die "durch Affekt- 
stau gepragte", die "dutch SchicksaJsschlage gepragte", besonders aber die Biographic der 
"schiefen Bahn", ist gekennzeichnet durch derartige Muster alltaglicher Sinndeutung. Zwei 
weitere orientieren sich an traditionellen Kriterien psychiatrischer und psychologischer 
Diagnostik ("kulturelle Entwurzelung" und "sexuelle Deviation”) und ein anderer an im 
Strafrecht formulierten, wenngleich ebenfalls genuin psychiatrisch-psychologischen Krite
rien ("krankhafte seelische Stoning" bzw. "Schwachsinn" bei der "fremdbestimmten" 
Biographic). Die Rekonstruktion der Biographic beschreibt demnach das Leben des Be- 
schuldigten haufig mit alizu simplen Verlaufsstrukturen. Sie entfemt sich dadurch im Laufe 
des Verfahrens, hhnlich wie es aus anderer Perspektive fiir Lebensgeschichten aus Gerichts- 
gutachten im Bereich des Zivil-, Sozial- und Strafrechts gezeigt wurde (Bottger & Wolff 
1992), bctriichtlich von der urspriinglichen Version des Beschuldigten, die dieser dem Gut* 
achter Oder anderen Verfahrensbeteiligten erzahlt, schreibt ihm in der Interaktion des Ver
fahrens aber diese "iiberarbeitete" Version letztlich wieder zu. Kritisch ist hierbei besonders a
anzumerken, dafi dieser EtikettierungsprozeB ein probiematisches "Selbstkonzept" des 
Beschuldigten (Rasch 1986, S. 257) durch dessen Identifikation mit der rekonstruierten 
Biographic zur Folge haben kann.

Es wurde gezeigt, daB den forensischen SachverstSndigen die entscheidende Rolle bei der 
Rekonstruktion der Biographic zukommt Sic . liefern die erste Version der Lcbens- 
geschichte, die - vom Gericht meist nur geringfugig geindert - in ihrer Grundstruktur erhal- 
ten blcibt Miiglicherwcise besinnen sich die Gutachter im Rahmen des nicht inuner unpro- 
blematischen Dialoges zwischen Psychiatric bzw. Psychologie und Rechtsprechung auf 
mdglichst einfache, mdglichst "handhabbare" Biographiemuster. Denn in der Literatur wild 
gerade die Rolle der Biographie als die eines Instrumentes hervorgehoben, mit welchem der
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Gutachter dem Strafrichter einen Einblick in die psychische und soziale Entwicklung des 
Beschuldigten geben konne (vgt. Kiichenhoff 1988, S. 40). Wenn der SachverstMndige dabei 
aber die Forderung, daB Psychiatric und Psychologic dem Gericht "allgcmcinc Erfahrungs- 
53126** (Schreiber 1985, S. 1008) zur Beurteilung der Tatzeitpersdnlichkeit liefem sollen, zu 
eng interpretiert, so kann dies leicht zu vorschnell konstruicrten "Wahrheiten" fiihren.

Allerdings wird von Psychiatric und Psychologic auch beklagt, daB diese als Wissenschaften 
uber die vom Gericht erwarteten "allgemeinen Erfahrungssatze" im Grunde gar nicht verfii- l
gen (vgl. Glatzel 1985, S. 16). Gleichzeitig wird aber befurchtet, daB komplexe wissen- 
schaftliche Analysen nur wenig Chancen haben, vor Gericht zu bestehcn (vgl. Rasch 1983, 
S. 46). Dies deutet darauf hin, daB jedenfalls einige Gutachter die Wahl alltagstheoretischer 
und wissenschaftlich oft unhaltbarer Erklarungsmuster fur cine fragwiirdige Methode, allen- 
falls fur ein "notwendiges Ubel" in der forensischen Praxis halten. Sie sollten komplexere 
biographische Darstellungen vor Gericht ausprobieren. Dabei ware es sicher hilfreich, wenn 
die anderen Verfahrensbeteiligten ihrerseits signalisierten, daB sie sich auch auf eine seiche 
Strategic einlassen.
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