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Vorwort zur zweiten Auflage. 
Die erste Auflage dieses Buches, das unter dem Titel "Die Bedeutung 

der Handschrift im Zivil- und Strafrecht" im Jahre 1906 erschienen war, 
muBte vollig neu bearbeitet werden; sein damaliger Zweck geht aus dem 
Untertitel "Beitrage zur Reform der gerichtlichen Schriftexpertise" her
vor. In diesen 33 Jahren haben sich aber die Verhaltnisse auf diesem 
Gebiete vollig verandert, und zwar auch grundsatzlich gebessert. Der 
zweite Teil, die Dbersetzung des Werkchens von A. BERTILLON iiber 
"Schriftvergleichung" muBte als veraltet in Wegfall kommen. 

Der Zweck des neuen Buches war keinesfalls, die Reihe der die Schrift
untersuchungstechnik behandelnden Werke zu bereichern, sondern war 
mehr auf die juristische Behandlung der Handschriftenkunde und Sach
verstandigentatigkeit gerichtet. Davon handelt der erste Abschnitt, 
wahrend der zweite Abschnitt die Schriftvergleichung als Beweismittel 
im Strafverfahren zur Darstellung bringt. Das solI auch den Untertitel 
des Buches "Rechtskunde fiir Schriftsachverstandige" rechtfertigen. 

1m dritten Abschnitt findet der Leser "Weitere Anwendungsgebiete 
der Handschriftenkunde", wie sie die Aufklarungsversuche strittiger 
Schrift und Urkundenbefunde oft erfordern, dabei wiederum von der 
rein technischen Seite der Untersuchung abgesehen, die ich in anderen 
Werken behandelt habe. 

Die Graphologie ist in allen ihren neuzeitlichen Beziehungen zur 
Wissenschaft und Praxis ge biihrend beriicksichtigt worden. 

Am SchluB finden sich die getroffenen MaBnahmen zur Bekampfung 
der unwissenschaftlichen Graphologie, welche auch die berufsstandig 
organisierten wissenschaftlichen Graphologen ernstnehmen miissen, aber 
auch in der Richtung, daB in ihren eigenen Reihen Klarheit dariiber 
herrscht, daB die Grenzen ihres Wissens und Konnens nicht iiberschritten 
werden, was immer wieder zu beobachten ist. 

DaB die Beherrschung der wissenschaftlichen Grundlagen der Gra
phologie a.ls erste Voraussetzung der Anerkennung, Zulassung und Ver
eidigung von Schriftsachverstandigen zu fordern ist, muB hier beson
ders hervorgehoben werden. 

Von der Darstel1ung der graphologischen Untersuchungsmethoden 
und Erkenntnisse habe ich hier grundsatzlich Abstand genommen, weil 
sie in der von mir besorgten Neuauflage von Dr. GEORG MEYERS "Wis-
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IV Vorwort zur zweiten Auflage. 

senschaftlichen Grundlagen der Graphologie" (Jena 1925, dritte Auf
lage z. Z. in Vorbereitung) ausreichend behandelt worden sind. 

Auch von der philosophisch-spekulativen Graphologie, wie sie gerne 
von einer gewissen Schule propagiert wird, aber fiir die praktische An
wendung noch keineswegs geniigend ausgereift ist, habe ich geschwiegen. 
Wir sind vielmehr Befiirworter und F6rderer einer naturwissenschaftlich 
begriindetenBehandlung der handschriftenkundlichenProbleme im Sinne 
der Pioniere und wirklichen Begriinder der wissenschaftlichen Grapho
logie, eines Prof. Dr. WILRELM PREYER, eines psychiatrisch vorgebil
deten und praktisch tatig gewesenen Nervenarztes Dr. GEORG MEYER 
und ihrer Schiller und Anhanger, ohne dabei aber die psychologische An
schauungsweise dieser Probleme irgendwie vernachlassigen zu wollen, 
wenn sie nur praktischen Zwecken dient und brauchbare Ergebnisse er
reichen kann. 

Zeuthen bei Berlin, Pfingsten 1939. 

Der V erfasser. 
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Erster Abschnitt. 

Die rechtliche Bedeutung der Handschrift.
Urkundenlehre. 

1. Die gesetzlich vorgeschriebene Schriftlichkeit von Vertragen, 
rechtserheblichen Erklarnngen nDd Benrknndungen. 

Wenn 7;ur Festsetzung von Vertragen und rechtsverbindlichen Willens
erklarungen yom Gesetz in bestimmten Fallen Schriftlichkeit vorge
schrieben wird, so dienen solche Vorschriften zweifellos der Rechtspflege 
und -sicherheit, von der einfachsten Quittung bis zur Beurkundung des 
Verkaufs eines Grundstiicks. Die weitestgehende Sicherung einer Ur
kunde liegt in der Bestimmung, daB die Willenserklarung, einschlieBlich 
Unterschrift, Ort und Datum, ganz hand8chriftlich hergestellt werden 
muB, um giiltig zu sein: Es ist die seit dem 1. Januar 1900 bis zum 
neuen Testamentsgesetz yom 31. Juli 1938 giiltig gewesene Bestimmung 
des § 2231 BGB. : 

"Ein Testament kann in ordentlicher Form errichtet werden ... 2) durch eine 
von dem Erblasser unter Angabe des Ortes und Tages eigenhandig geschriebene 
und unterschriebene Erklarung." 

Eine entsprechende Vorschrift war im § 2267 BGB. fiir das gemein
schaftliche Testament vorgesehen. 

1m linksrheinischen Deutschland galt bis zum 1. Januar 1900 eine 
gleichwertige Bestimmung des Code Napoleon yom Jahre 1803, dessen 
Artikel 970 lautet: 

«Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est ecrit en entier, date 
et signe de la main du testateur; il n'est assujetti a aucune autre forme.) 

(Das eigenhandig geschriebene Testament wird nur Geltung haben, 
wenn Text, Datum und Unterschrift von der Hand des Erblassers her
riihren; sonst ist es keiner Form unterworfen.) 

Die gegenwartig geltenden neuen Bestimmungen iiber die Errichtung 
eines eigenhandig geschriebenen Testamentes werden in einem besonderen 
Kapitel weiter unten naher erortert werden. 

Wichtig ist es nur, hier einleitend hervorzuheben, daB schon von 
jeher der unmittelbare Eindruck der personlichen Handschrift bei rechts
verbindlichen Willenserklarungen als ein wesentliches Echtheitsmerkmal 
geschriebener Urkunden aufgefaBt und bei einer der wichtigsten Ur
kunden des menschlichen Lebens, der letztwilligen Verfiigung verlangt 

Sohneickert, Handsohrift. 2. Anil. 1 
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2 Die rechtliche Bedeutung der Handschrift. - Urkundenlehre. 

wurde. Fiir aIle ubrigen Urkunden begnugte man sich aber mit der 
eigenhandigen Unterzeichnung. 

Man wird nicht fehl gehen, anzunehmen, daB in diesem Sonderfall auch 
aus· Griinden der Beweissicherung die handschriftliche Ganzheit der Ur
kunde zu ihrer Giiltigkeit erfordert wurde. Denn im Regelfall tritt das 
eigenhandig geschriebene Testament erst nach dem Tode des Erblassers 
zutage und wird dann oft Gegenstand eines Streitverfahrens. Das 
Beweismittel der Schriftvergleichung wird aber um so sicherer ange
wendet werden konnen, je groBer die objektive Vergleichungsgrundlage 
einer testamentarischen Handschrift geschaffen worden ist; die bloBe 
Unterschrift ware hier zu wenig und muBte viele FaIle zwei£elhaft und 
ungelost lassen. 

Sollte es aber nicht auch im gewohnlichen Verkehrsleben dringend 
empfehlenswert sein, bei weniger wichtigen Urkunden, z. B. bei einem 
Schuldschein oder einer Quittung, ebenfalls die objektive Vergleichungs
grundlage aus Grunden der Beweissicherung dadurch 74U erweitern, daB 
der Schuldner grundsatzlich nicht nur seine Unterschrift unter den 
Urkundentext setzt, sondern auch den Text selbst handschriftlich an
fertigt 1 

W 0 im Gesetz 8chriftliche Form eines Rechtsgeschafts oder einer 
rechtsverbindlichen Erklarung vorgeschrieben wird, muB die Urkunde 
vom Aussteller durch eigenhandige Namensunterschrift oder mittels 
gerichtlich oder notariell beglaubigten Handzeichens abgeschlossen wer
den. Der Gesetzgeber schHeBt daran folgende wichtige Feststellung an: 
So ausgestellte Privaturkunden begrunden vollen Beweis dafiir, daB die 
in denselben enthaltenen Erklarungen von den Ausstellern abgegeben 
sind (§ 416 ZPO.). Der Gesetzgeber wiederholt eine ahnliche Feststellung 
noch einmal im § 440 ZPO. mit folgenden Worten: 

"Steht die Echtheit der Namensunterschrift fest, oder ist das unter einer Ur
kunde befindliche Handzeichen gerichtlich oder notariell beglaubigt, so hat die 
iiber der Unterschrift oder dem Handzeichen stehende Schrift die Vermutung der 
Echtheit fiir sich." 

Die hier ausgesprochene "Vermutung" laBt also ohne weiteres den 
Beweis des Gegenteils zu; die Vermutung gilt auch bei Blankounter-
8chriften mit nachtraglich daruber gesetztem Urkundentext. Nur im 
auBersten Notfall oder bei unbedingt begriindetem, gegenseitigem Ver
trauen sollte eine Blankounterschrift ausgehandigt werden, weil die Er
fahrung lehrt, daB sie oft zu unbefugten Erweiterungen des zugestandenen 
Textinhaltes miBbraucht werden. 

1m § 416 ZPO. wird also bestimmt, was der echte Urkundentext 
beweist, im § 440 wird bestimmt, in welchem Faile der Urkundentext 
gewollt und als echt angesehen wird. 

Von den im Gesetz vorgesehenen Fallen, wo Schriftlichkeit der rechts-
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Die Schriftlichkeit von Vertragen, Erklarungen und Beurkundungen 3 

verbindlichen Erklarungen verlangt wird, seien nur die hauptsachlichsten 
des BGB. hier aufgefiihrt. 

a) Die Quittung: § 368. Der Glaubiger hat gegen Empfang der Lei
stung auf Verlangen eine schriftliche Empfangsbestatigung zu erteilen. 

b) Die Proze(Jvollmacht: § 80 ZPO. Die Vollmachterteilung des § 167 
BGB. ist dagegen an keine Form gebunden; doch ist eine Abkiirzung der 
N amensunterschrift nach einer Reichsgerichtsentscheidung nicht zulassig. 

c) Miet- und Pachtvertriige, die fiir langere Zeit als 1 Jahr geschlossen 
werden (§§ 566, 581 BGB.). Wird die schriftliche Form nicht gewahlt, 
dann gilt der Vertrag als fiir unbestimmte Zeit geschlossen. 

d) Der Burgschaftsvertrag: § 766 BGB. 
e) Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis: §§ 780-782 BGB. 
f) Die Anweisung: § 783 BGB. Bier ist auch der Wechsel und Scheck 

zu erwahnen. 
g) Der Leibrentenvertrag: § 761 BGB. 
h) Die Schuldverschreibung auf den Inhaber: § 793 BGB. Hier geniigt 

zur Unterzeichnung auch eine im Wege der mechanischen Vervielfaltigung 
hergestellte N amensunterschrift. 

i) DieAbtretungserkliirung der durchH ypothek gesichertenForderung: 
§ ll54 BGB. 

k) Die Mitteilung der Ubernahme einer Hypothekschuld: § 416 BGB. 
1) Das Stiftungsgeschiift unter Lebenden: § 81 BGB. 

m) Die Errichtung eines Testaments und der Erbvertrag vor einem 
Richter oder Notar: § llff. und §§ I3ff. des TestGes. vom 31. Juli 1938; 
auch das Nottestament vor dem Biirgermeister (§ 23). 

n) Der gewerbliche Lehrvertrag: § 126 b GewOrd. 
AuBerdem gibt es noch Falle, in denen die offentliche Beglaubigung 

einer Erklarung vom Geset74 gefordert wird; die Erklarung muB dann 
schriftlich abgefaBt und die Unterschrift des Erklarenden von der zu
standigen BeMrde beglaubigt werden (§ 129 BGB.). Diese Falle finden 
sich im Vereins- und Familien- sowie Erbrecht. 

Bei einer Reihe von geset74lich bestimmten Fallen wird wegen ihrer 
Wichtigkeit gerichtliche oder notarielle Beurkundung verlangt, z. B. bei 
Schenkungsversprechen (§ 518 BGB.), Vermogensiibertragung (§ 3ll 
BGB.), Grundstiicksverkauf (§§ 313, 873 BGB.), Kindesannahmever
trag (§ 1750 BGB.), besonders aber im Familien- und Erbrecht. 

Der zehnte Abschnitt des Geset74es iiber die Angelegenheiten der frei
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 enthalt die bei der gerichtlichen 
und notariellen Beurkundung und Unterschriftenbeglaubigung zu beach
tenden Vorschriften. In der Praxis ist es hie und da vorgekommen, daB 
mit der notariellen Beglaubigung MiBbrauch getrieben wurde, so daB 
auf die Bestimmung des § 183 dieses Gesetzes besonders hinzuweisen ist, 
dessen erster Absatz lautet: 

1* 
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"Die gerichtliche oder notarielle Beglaubigung einer Unterschrift darf nur er
folgen, wenn die Unterschrift in Gegenwart des Richters oder Notars vollzogen oder 
anerkannt wird." 

Das Bedenkliche liegt in dem Zusatz, daB auch die "Anerkennung" 
einer - nicht vor dem Richter oder Notar voll~ogenen - Unterschrift 
beglaubigt werden darf. Zwecks Betriigereien ist es schon vorgekommen, 
daB eine nicht var den Augen des Notars vollzogene Unterschrift als echt 
anerkannt wurde, obwohl sie nicht von dem Anerkennenden herriihrte. 
Ffir den Betriiger geniigt es schon, daB in diesem Falle die formelle 
Wirksamkeit der Beglaubigung nicht beeintrachtigt wird, wenn auch 
jederzeit - meistens aber zu spat - der Urkunde der Beweiswert ent
zogen werden kann, sobald Falschung nachgewiesen wird. Andererseits 
geniigt ffir die Beglaubigung schriftliche Anerkennung oder solche durch 
einen Bevollmachtigten nicht, selbst dann nicht, wenn der Richter oder 
Notar die Unterschrift kennt. 

Eine Blankounterschrift kann nur dann beglaubigt werden, wenn die 
Unterschrift ffir sich allein beglaubigt werden soll; gehOrt aber die 
Unterschrift zu einer schriftlichen Erklarung, wie es der § 129 BGB. 
vorsieht, dann kann die Unterschrift ohne die dariiberstehende Erklarung 
nicht beglaubigt werden. Eine gesetzliche Ausnahme bildet nur die 
Wechselakzeptunterschrift, die durch die Niederschrift an bestimmter 
Stelle des Wechselvordruckes fiir sich allein schon eine rechtsverbindliche 
und beweiskraftige Annahmeerklarung darstellt. 

Wenn auch der Absatz 2 des zit. § 183 des FGG. weiter vorschreibt, 
daB ein unter die Unterschrift zu setzender Vermerk die Bezeichnung des
jenigen enthalten muB, der die Unterschrift vollzogen oder anerkannt 
hat, so fehlt es doch an einer reichsrechtlichen Vorschrift, die Identitat 
der Person des Unterzeichners nachzupriifen, wahrend landesrechtliche 
Vorschriften mehrfach bestanden. Es ist aber durchaus zweifellos, daB 
es einer solchen Identitatsnachpriifung aus Griinden der Rechtssicherheit 
und Verbrechensvorbeugung bedarf. 

In einem FaIle best and der dringende, wenn auch nicht restlos ge
klarte Verdacht, daB eine Frau, die dem beurkundenden Notar personIich 
bekannt war, einen Mann als ihren Bruder vorstellte, der dann einen 
Erbverzicht unter - vermutlich eingeiibter - Nachahmung der Hand
schrift (Unterschrift) dieses abwesenden Bruders unterschrieben hat. 
Gegen eine solche mogliche Tauschung kann nur die Feststellung der 
erschienenen Urkundspersonen schiitzen. 

In einem anderen FaIle hatte ein strafrechtlich wegen Heiratschwin
dels verfolgter Mann von einem Notar die Beglaubigung einer vor den 
Augen des Notars abgegebenen Handschriftprobe einer mitgebrachten, 
aber der Personlichkeit nach nicht ausgewiesenen Frau verlangt. Die 
Schriftprobe wurde aufgenommen und auf der Riickseite in der Weise 
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von dem Notar beglaubigt, daB die Schriftprobe "von einer ihm nicht 
bekannten Dame, die auch nicht genannt sein wollte und die ihm ihren 
Namen nicht angegeben hat, auf sein Diktat niedergeschrieben worden" 
seL 

Auf Erfordern des Gerichts hat der Notar zu dieser eigenartigen 
Angelegenheit nochmals Stellung genommen und sich so dazu geauBert: 
Er habe gewuBt, daB der bei ihm erschienene R. als Schreiber eines 
anonymen Briefes durch Sachverstandigengutachten erklart worden sei, 
daB er (R.) aber nicht der Schreiber dieses Briefes sein wollte, als dessen 
Schreiberin er (R.) "zufiillig" eine in der Schweiz wohnende Frauens
person "festgestellt" habe. Fiir ihn (R.) handle es sich nur darum, daB 
er eine Schriftprobe der betreffenden Schreiberin beibringe und daB 
bestatigt werde, daB diese Schriftprobe von einer Frauensperson ge
schrieben worden seL Stehe dies fest, dann konne er (R.) selbstverstand
lich nicht weiter der Urheberschaft verdachtigt werden. Da der Name 
der Schreiberin nicht bekannt werden sollte, verlangte der Notar von 
ihr "begreiflicherweise" keine Legitimation. 

In Wirklichkeit handelte es sich um zwei mit fingiertem Madchen
namen unterzeichnete, an sein Opfer gerichtete Schwindelbriefe, vor
getauschte Annahme eines Heiratsangebotes, die der Beschuldigte (R.) 
unter Nachahmung der Hand8chrift der Schriftprobenschreiberin des 
Notars selbst angefertigt hatte. Da es in den Plan des Heiratsschwind
lers gehorte, daB die Lockbriefevon Frauenhand herriihrten und scheinbar 
unterschrieben waren, fand er es logisch, daB er die Handschrift seiner 
Freundin oder einer ihm sonst bekannten Frau nachahmte, besonders 
wenn sie sich nicht zum Selbstschreiben bereit fand oder abwesend war. 

So liegt nun der ganz eigenartige Fall vor, daB ein Notar, der doch 
alles zu vermeiden hatte, Unklarheiten in eine Rechtsangelegenheit zu 
bringen, die Beurkundung einer teilweise fingierten, jedenfalls der Her
kunft nach unbestimmten Schriftprobe in die Welt gesetzt hat und daB 
er nicht das richtige Empfinden hatte, daB hier, wie es auch tatsachlich 
der Fall war, ein MiBbrauch seines Amtes als Offentlicher Urkundsperson 
beabsichtigt war. Das unrichtige Verhalten des Notars wegen unter
lassener Personenfeststellung hat die Ermittelung einer wichtigenZeugin 
oder einer wegen Begiinstigung oder wegen Beihilfe strafbaren Frau 
unmoglich gemacht. Doch blieb der Versuch des Angeklagten, Gericht 
und Sachverstandige durch seinen Trick irrezufiihren, ohne Erfolg, und 
der Mann wurde bestraft. 

Die Vorschriften des § 183 FGG. finden, wie der Absatz 3 sagt, ent
sprechende Anwendung auf die gerichtliche oder notarielle Beglaubi
gung eines Handzeichen8 von dem auch in den §§ 126,129 BGB. die 
Rede ist. Was ist nun aIs "Handzeichen" anzusehen 1 Jedes von dem 
Unterzeichner herriihrende schriftliche Zeichen, das nicht einmal ihm 
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eigentiimlich zu sein braucht, wie die allgemein iiblichen drei Kreuze .. 
Selbstverstandlich bilden solche Zeichen in der Regel keine geniigende 
Grundlage fiir eine Schriftvergleichung und -identifizierung, so daB sie 
allein durch die amtliche Beglaubigung Beweiswert erhalten. 

Fiir die Protokollunterschrift gilt noch (§ 177 FGG.) folgende Be
stimmung: "Erklart ein Beteiligter, daB er nicht schreiben konne, so 
muB diese Erklarung im Protokoll festgestellt werden." 1st er mit 
Unterstiitzung eines Dritten in der Lage, seine Unterschrift zu schreiben, 
so behalt eine mit Unterstiitzung eines Dritten geleistete Unterschrift 
den Charakter der Eigenhandigkeit. "Ober die wichtige Frage der Hand
fuhrung wird im Kapitel iiber das "Testament" noch Naheres auszu
fiihren sein. 

Wenn ein Minderjahriger ein einseitiges Rechtsgeschaft wirksam vor
nehmen will, muB er die Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters in 
schriftlicher Form vorlegen (§ III BGB.). 

Der § 127 BGB. ermoglicht zwei VertragschlieBenden auch noch eine 
andere Form, namlich die gewillkiirte, die durch Rechtsgeschaft (Vertrag) 
besonders vereinbart werden kann, daB z. B. die Kiindigung oder Ver
langerung eines Vertragsverhii,1tnisses schriftlich erfolgen miisse. Zur 
Wahrung der Form geniigt hier im Zweifel auch die telegraphische tJber
mittelung und bei einem Vertrage auch der Briefwechsel der Parteien. 
Als Briefwechsel geniigt jede schriftliche Mitteilung; eine Namensunter
schrift wird hier nur dann verlangt werden miissen, wenn die Mitteilung 
von einem anderen als dem Beteiligten, oder z. B. mit der Schreib
maschine geschrieben wurde. Der Grund hierfiir ist der, daB in der 
eigenhiindigen Namensunterschrift ein wesentliches und zuverlassiges 
Moment der personlichen Verpflichtung und von "Treu und Glauben" 
liegt, zugleich aber auch wieder eine Beweismoglichkeit, die um so groBer 
sein wird, wenn auch der Text der Mitteilung als handschriftliches Be
weismittel herangezogen werden kann. 

Eine Gruppe fUr sich bilden die Ausweispapiere, in denen die eigen
hii,ndige Unterschrift enthalten sein muB, also im Pap, sowie bei der 
Kennkarte, die durch Verordnung yom 22. Juli 1938 im Gesamtgebiet 
des Deutschen Reiches neu eingefiihrt worden ist, wenn auch nur fiir 
bestimmte Personengruppen und noch nicht allgemein, wie z. B. in 
einigen siidamerikanischen Staaten, vor allem in Chile. SchlieBlich sind 
die als Beweismittel bei den Banken, Postscheckamtern und beim Post
sparkassenamt Wien :l;U hinterlegenden Unterschriften hier noch zu 
erwahnen. 

Hier stelle ich die wichtigsten Entscheidungen des Reichsgerichts1 

:l;usammen, die sich auf die Giiltigkeit von Unterschriften aller Art 

1 Nach dem Kommentar der Reichsgerichtsrate zum BGB., § 126 (Berlin 1928). 
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1 Nach dem Kommentar der Reichsgerichtsrate zum BGB., § 126 (Berlin 1928). 
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beziehen, wenigstens soweit es sich um eigenhandige Namensunter
schriften im Sinne des § 126 BGB. handelt. 

Die Unter2ieichnung durch einen bloGen Schreibgehilfen ist Ull2jU

lassig (RG. 58, 387; Jur. Wochenschrift - abgekiirzt JW. -1911, 4;4;2). 
Bei einer rechtmaBigen Stellvertretung hat folgendes zu gelten: Wenn der 
bevollmachtigte Vertreter als Aussteller der Urkunde mit dem Namen 
(oder dem Firmennamen) des Vertretenen unterschreibt, so ist diese 
Unter2ieichnung giiltig; denn das Gesetz verlangt nur Unter2ieichnung 
durch "Namensunterschrift" durch den Aussteller der Urkunde. Es 
verlangt aber nicht, daB der Aussteller die Urkunde mit seinem eigenen 
Namen unterschreibt, so daB damit der Fall nicht ausgeschlossen wird, 
daB der Aussteller mit dem Namen eines anderen unterzeichnet (RG.74;, 
69 und 81, 2). Dabei ist von folgender Auffassung auszugehen: 

Wer einer handlungsfahigen Person die Vollziehung seiner fiir die 
Abgabe einer urkundlichen Erklarung erforderlichen Unterschrift iiber
tragt, bedient sich dieser Person regelmaBig nicht als bloGen Werkzeugs, 
sondern als rechtsgeschaftlichen Vertreters. Es ist deshalb eine solche 
Vertretung regelmaBig anzunehmen, wenn die beauftragte Person den 
Namen des Auftraggebers unterschrieben hat, und zwar auch dann, wenn 
das Vertreterverhaltnis aus der Urkunde selbst °nicht hervorgeht 
(RG. 81,2). 

Der Vertreter darf aber auch <lie Urkunde mit seinem eigenen Namen 
und auBerdem mit dem N amen des Vertretenen unter2ieichnen, also 
21. B. "fUr Heinrich Huber: August Schmitt". Wenn der Vertreter die 
Urkunde oder den Vertrag nur mit seinem eigenen Namen unter2ieichnet, 
dann geniigt es, wenn die Stellvertretung aus der Urkunde selbst irgend
wie hervorgeht (RG. Bd.67, 214; Bd.71, 116; Bd. 75, 3; Bd. 76,306; 
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Diese Grundsat2ie gelten insbesondere auch hinsichtlich der Unter
zeichnung von Wechseln durch Dritte (RG. 50, 51). 

Es geniigt auch die Unterzeichnung mit einem "angenommenen 
Namen" (einem "Pseudonym"), wenn namlich iiber die in Betracht 
kommende Personlichkeit kein Zweifel besteht, d. h. also, wenn sich die 
Personlichkeit aus den naheren Umstanden sicher ergibt. Mit derselben 
Logik miiBte dann auch jeder "unleserlich" unterschriebene Name 
rechtsgiiltig sein, wenn iiber die Personlichkeit kein Zweifel besteht. Die 
gleiche Giiltigkeit sollte dann auch bestehen, wenn z. B. ein Angestell
ter eines Rechtsanwaltsbiiros den trefflich nachgeahmten N amen des 
Rechtsanwalts unter einen Schriftsat2i setzt, der heute noch abgesandt 
werden muG, um eine gesetzliche Frist zu wahren, aber yom Rechtsan
walt vor seinem Weggang nicht mehr unterschrieben wurde oder werden 
konnte. An anderer Stelle l ist aber ein gerichtlich zur Beurteilung 

1 Siehe weiter unten, Ziff.5 unter dem Titelwort "Unterschrift". 
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gelangter Fall ganz ahnIicher Art erwahnt worden, der in erster In
stanz sogar mit einer Verurteilung des Rechtsanwalts endigte ! 

Nach RG. Bd.78/29 geniigt auch die Blankounterschrift. Nur bei 
MiBbrauch, d. h. bei einem anderen als verabredeten dariiber gesetzten 
Urkundentext ist die Blankounterschrift nicht rechtsverbindlich (RG. 
Bd. 57, 66; Bd. 58, 169; Bd. 71, 116 u. a.). 

Wird ein bereits voIlzogener Vertrag nachtraglich von einem Ver
tragsteil abgeandert, so muB, wenn die Abanderung im Einverstandnis 
mit dem anderen Vertragsteil erfolgt, die Urkunde nicht noch einmal 
unterschrieben werden, urn einen den nachtraglichen Abreden entspre
chenden schriftlichen Vertrag herzustellen (RG. Bd. 27, 269; Bd. 78,30). 
In diesem FaIle, der aber auch sehr oft den Tatbestand einer Urkunden
verfalschung im Sinne des § 267 StGB. bildet, deckt die Unterschrift 
auch die Abanderungen. Zur eigenen Sicherheit sollte aber eine Urkunde 
in ihren wesentlichen Teilen niemals abgeandert werden ohne ausdriick
liche schriftliche Bestatigung der Abanderung seitens des Vertrags
gegners. Am besten sollte eine ganz neue Urkunde angefertigt werden. 

DaB die eigenhandige Unterschrift nicht durch irgendwelche mecha
nische Nachbildung (insbesondere Faksimilestempel) ersetzt werden kann, 
ist aus den Entscheidungen RG. Bd. 74, 339 und Bd. 106,330 >lU 

ersehen. 
Ob der Unterzeichner auBer seinem Namen noch etwas anderes 

schreiben oder lesen kann, ob er ferner der in der Urkunde gewahlten 
Sprache kundig ist oder nicht, ist fiir ihre Rechtsverbindlichkeit gleich
giiltig (RG. JW. 1900,29 18); ebenso, ob er das, was er unterschrieb, 
auch durchgelesen hat. 

Ein schriftlicher Vertrag auf Grund eines schriftlichen Antrages ist 
erst dann zustande gekommen, wenn der Antragende die Urkunde mit 
seinem Namen unterschrieben dem Antragsgegner zugesandt und von 
diesem unterzeichnet zuriickerhalten hat (RG. Bd. 61, 776; Bd. 93, 175 
und Bd. 96, 288). 

SchlieBlich sei hier noch auf die Reichsgerichtsentscheidung yom 
24. Januar 1910 hingewiesen (RG. Str., Bd. 43, 231), wo die Rede von 
der abgekurzten oder verstummelten Namensunterschrift ist. Nach der 
Wortbildung und nach dem allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet 
"Namensunterschrift" die Wiedergabe des Namens unterhalb einer ur
kundlichen Erklarung durch Schriftzeichen in einer Weise, daB aIle 
Gewahr einerseits fUr die Urheberschaft des Ausstellers, andererseits fUr 
seine Bestatigung der vorausgehenden Erklarung besteht. Ob dies der 
Fall ist, bildet im wesentIichen eine Beweisfrage, die unter Beachtung der 
allgemeinen Verkehrssitte, des besonderen Ortsgebrauchs und der dem 
Aussteller eigenen Obung beantwortet werden muB. Fiir den gewohn
lichen Rechtsverkehr darf ohne weiteres als erfahrungsmaBig iiber-
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wiegende Regel geIten, daB der Aussteller immer mindestens seinen 
Zunamen, bei sehr wichtigen Schriftstiicken auch den Vornamen, ganz 
ausschreibt. 1m vorliegenden 7<ur Beurteilung gegebenen FaIle handeIte 
es sich um die Unterzeichnung eines Testaments mit "Fotu Kamm", die 
als Namensunterschrift im landlaufigen und im gesetzlichen Sinne, ja 
nicht einmal als eine verstandliche Abkiirzung von "Fortunatus Kam
menisch" angesehen werden kann. Es miiBte die Frage offen bleiben, 
ob nicht diese Abkiirzungen geradezu absichtlich gewahlt seien, um die 
Urkunde als nicht abgeschlossen oder als bloBen Entwurf zu kenn
zeichnen, oder ob nicht der Erblasser wahrend des Unter7<eichnens eine 
innere oder auBere Storung erlitten und infolge ihrer die an sich beab
sichtigte Namensunterschrift unvollendet gelassen habe. 1m einen wie 
im anderen FaIle ware die Testamentserklarung nicht unterschrieben, 
die Testamentserrichtung nicht abgeschlossen, der Testamentsentwurf 
nicht zu einem dem Gesetz entsprechenden, rechtswirksamen Testamente 
geworden, weil es an jeder Gewahr dafiir gebrechen wiirde, daB der 
Erblasser die von ihm verfaBte Erklarung endgiiltig bestatigt hat. 

Der Erblasser hieB "Fortunat Kammenisch", wie er sich zu Beginn 
der Testamentserklarung ausdriicklich bezeichnet hatte. Falls die Ab
kiir7<ung "Fotu Kamm" als einwandfrei yom Erblasser geschrieben be
statigt wiirde, dann hatte das Testament nach den heutigen neuen 
Testamentsbestimmungen ufi7<weifelhaft Giiltigkeitl, wahrend die Giiltig
keit nach dem friiheren Gesetz verneint werden muBte. Dabei konnte 
das Testament aber gleichwohl unter Umstanden als eine rechtserhebliche 
Urkunde gelten. Denn es lassen sich, wie es in diesem RGUrteil weiter 
heiBt, unzweifelhaft FaIle denken, in denen ein mangels der vorge
schriebenen Form nichtiges Testament zum Beweise fUr Rechte oder 
Rechtsverhaltnisse um deswillen von Erheblichkeit ist, weil es auBer 
letztwilligen VerfUgungen und. Anordnungen anderweitige, in ihrer 
Giiltigkeit nicht an strenge Formvorschriften ge bundene Erklarungen des 
Erblassers, beispielsweise Schuldanerkenntnisse, Empfangsbestatigungen, 
Zugestandnisse irgendwelcher rechtserzeugender, rechtsverandernderoder 
rechtsvernichtender Tatsachen enthalt. 

2. Der BegriU der Urkunde und ihr strafrechtlicher Schutz. 
Urkunde ist der schriftliche und sichtbare· Ausdruck einer be

stimmten Erklarung. Die Schriftlichkeit braucht aber nicht HanMchrift 
zu sein, sie kann vielmehr auch Schreibmaschinen- und Druckschrift 
sein, ja, im weitestgehenden Sinne gehoren aIle einen bestimmten Ge
dankeninhalt 7<U einer rechtserheblichen Tatsache formenden sichtbaren 
Zeicken zum Urkundenbegriff, z. B. das Kiinstlerzeichen auf einem 

1 Insbesondere bei Annahme eines schreibhindernden Schwachezustandes. 
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Originalgemii.lde, die Siegelabdrticke des Weinpriifers, mit Zahlen und 
Namenszeichen versehene Hartgeldrollen, VerschluBplomben, wenn sie 
tiber die "Sicherung" hinaus eine Gedankenerklarung bekunden, Auto
mobilkennzeichen (Fabriknummer, Typenschild, Motornummer) u. dgl. 
Diese sog. "Beweiszeichen" sind dann Urkunden, wenn sie nach Gesetz, 
Herkommen oder Vereinbarung der Beteiligten einen Gedankeninhalt des 
Urhebers erkennbar darstellen, wie in einer RGE., Bd. 64:, S. 49, betont 
wurde. Daher gehOren bloBe Kenn- und Unterscheidungszeichen nicht 
zum Urkundenbegriff, wie Biermarken, - wohl aber die auf einen 
Bierfilzuntersatz yom Kellner angebrachten Striche der Zahl der verab
reichten Getranke -, Garderobenummern, Ziffern auf Holzhaufen, wohl 
aberdie in die Schnittflachender geschlagenen Waldbaume eingebrannten 
oder eingestanzten forstamtlichen Zeichen (sog. Waldhammerschlag). 
Ferner ist auch der Zeitangabe einer selbsttatigen Kontrolluhr oder den 
Kontrollstreifen einer Registrierkasse, den Stimmzetteln in der Wahl
urne, Eichstempeln der Waage, der Fahrkarte, dem Poststempel auf 
Briefumschlagen der Urkundencharakter zuerkannt worden1 . Beitrags
marken werden dann zur Urkunde, wenn sie in ein Mitgliedsbuch, 
Invalidenkarte usw. eingeklebt und entwertet worden sind. Wie diese 
wenigen Beispiele schon zeigen, ist der Urkundenbegriff keineswegs ein
fach und war in der juristischen Literatur oft und lange Gegenstand von 
Meinungsverschiedenheiten. Durch eine Reihe von Entscheidungen des 
Reichsgerichts ist aber der Urkundenbegriff ziemlich geklart worden. 
Doch muB ich hier auf die Kommentare zum § 267 Stgb. verweisen, falls 
weitere Aufklarungen zum Urkundenbegriff erforderlich werden. 

Ausschlaggebend fUr den Urkundenbegriff ist die Beweisbestimmung 
und zwar, urn eine rechtserhebliche Tatsache zu beweisen. Namensunter
schrift ist, wie die vorausgehend aufgefUhrten Beispiele zeigen, nicht 
erforderlich, es gentigen mechanisch hergestellte Firmenstempel- oder 
Faksimilestempelabdrticke an Stelle einer Unterzeichnung. 

1m weitesten Sinne des Begriffes konnen wir alles das als Urkunde 
bezeichnen, was uns die Wahrheit einer Tatsache bekundet, wobei selbst
verstandlich schriftliche Urkunden im Vordergrund stehen. Den Arten 
nach unterscheiden wir einerseits Offentliche und private, andererseits 
inlandische und auslandische Urkunden. Eine offentliche Urkunde ist 
nach § 4:15 ZPO. diejenige, die von einer Offentlichen Behorde innerhalb 
der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit Offentlichem 
Glauben versehenen Person - z. B. Notar - innerhalb des ihr zuge
wiesenen Geschaftskreises in der vorgeschriebenen Form aufgenommen 
ist. Was Privaturkunden sind, sagt das Gesetz nicht ausdrticklich, so daB 
angenommen werden muB, daB aIle nichtoffentlichen Urkunden als solche 

1 MiiBte auch z. B. fiir die automatischen Geschwindigkeitsmesser (Tachometer) 
der Schnellzuglokomotiven gelten; hei Zugungliicken von Bedeutung. 
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ist. Was Privaturkunden sind, sagt das Gesetz nicht ausdrticklich, so daB 
angenommen werden muB, daB aIle nichtoffentlichen Urkunden als solche 

1 MiiBte auch z. B. fiir die automatischen Geschwindigkeitsmesser (Tachometer) 
der Schnellzuglokomotiven gelten; hei Zugungliicken von Bedeutung. 
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zu gelten haben. Ein vom Angeklagten verfaBtes und mit "gez. Ruth" 
unterzeichnetes Schreiben an eine Oberpostdirektion, in dem er angeb
liche Dienstverfehlungen eines Posthilfsboten zur Anzeige brachte, 
wurde von der Strafkammer als Urkundenfalschung bestraft, weil sie 
dabei annahm, daB der Schreiber den Anschein erwecken wolIte, daB 
der Forster Ruth der Aussteller des Schriftstuckes sei. Das Reichsgericht 
(RGSt. Bd. 49, S. 336) hob das Urteil auf und fUhrte in den Urteils
grunden folgendes aus: 

Der Vermerk "gez." vor einer N amensunterschriJt bildet nach der An
schauungsweise des amtlichen Verkehrs tatsachlich den kanzleimaBigen 
Ausdruck dafUr, daB die Unterschrift nicht von der Rand des Namens
tragers herruhre, sondern im Wege der Abschrift entstanden sei. Das 
Vorhandensein dieses (abgekurzten) Vermerks deutet daher schon fUr 
sich allein darauf hin und schlieBt mindestens nicht aus, daB das Schrift
stuck eine eigenhandig vollzogene Unterschrift der als dessen Aussteller 
bezeichneten Person nicht tragt. Dann stellt es sich aber nicht als eine 
Urschrift, sondern als die einfache Abschrift einer solchen dar, welcher 
regelmii.Big die Beweisfahigkeit und damit die Urkundeneigenschaft 
uberhaupt mangelt (vgl. RGSt. Bd. 24, S. 281 u. 283). Demgegenuber 
rallt der Umstand nicht ins Gewicht, daB der Angeklagte offensichtlich 
keine "Abschrift", sondern eine Originalurkunde herzustellen und in den 
Rechtsverkehr zu bringen, dabei den Anschein einer echten Unterschrift 
des Ruth zu erwecken beabsichtigte, da der Mangel einer solchen, den die 
auBere Beschaffenheit des Schriftstuckes in der ihm vom Angeklagten 
durch die Beifugung des Vermerks "gez." gegebenen Form auf weist , 
allein durch den auf dessen Vermeidung gerichteten Willen des Ange
klagten nicht ersetzt zu werden vermag. Nur die Feststellung, daB dem 
Zusatz "gez." im Publikum, insbesondere in den Volksschichten, welchen 
der Angeklagte angehort, eine von der amtlichen Verkehrsauffassung 
abweichende Bedeutung beigelegt werde und der Angeklagte eine dem
entsprechende Vorstellung bei der Briefempfangerin zu erwecken beab
sichtigte, ware geeignet, die Annahme vollendeter schwerer Urkunden
falschung zu tragen. Dies ist aber von der Strafkammer nicht fest
gestellt, so daB nach der bisher fur erwiesen erachteten Tatgestaltung 
nur ein Versuch jenes Verbrechens mit untauglichem Mittel in Frage 
kommen konnte. 

Ein SpezialJall, in dem der Urkunde nicht der ganze gesetzliche 
Schutz zuteil wird, enthalt die Bestimmung des § 363 StGB., der die 
Falschung (oder Verfalschung) von Legitimationspapieren "zum Zwecke 
besseren Fortkommens" nur als einfache Ubertretung bestraft. Der 
§ 363 lautet: 

"Wer, um Behorden oder Privatpersonen zum Zwecke seines besseren Fort
kommens oder des besseren Fortkommens eines anderen zu tauschen, Passe, Militar-
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abschiede, Wanderblicher oder sonstige Legimationspapiere, Dienst- oder .Arbeits
blicher oder sonstige auf Grund besonderer Vorschriften auszustellende Zeugnisse, 
sowie Flihrungs- oder Fahigkeitszeugnisse falsch anfertigt oder verfalscht, oder 
wissentlich von einer solchen falschen oder verfa)schten Urkunde Gebrauch macht, 
wird mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 150 RM bestraft. 

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher zu demselben Zwecke von solchen ffir 
einen anderen ausgestellten echten Urkunden, als ob sie flir ihn ausgestellt seien, 
Gebrauch macht, oder welcher solche flir ihn ausgestellte Urkunden einem anderen 
zu dem gedachten Zwecke liberlaBt." 

Die Absicht des Taters muB, um den "Zweck besseren Fortkommens" 
zu erreichen, darauf gerichtet sein, fur sich oder einen anderen gunstigere 
wirtschaftliche Existenzbedingungen zu erlangen, namentlich durch 
Verschaffung und Verbesserung von Einnahmequellen, keineswegs aber 
darf sie auf die Verletzung fremder Rechte gerichtet sein. Auch die 
Umgehung polizeilicher Kontrollvorschriften und -maBnahmen gehort 
hierher, wenn ein Mensch ein besseres wirtschaftliches Fortkommen 
erstrebt. So steht diese milder zu beurteilende Urkundenfalschung zur 
streng zu ahndenden Falschung in einem ahnlichen Verhaltnis, wie der 
Mundraub zum Diebstahl. 

In § 363 werden diese drei Gruppen von Ausweispapieren unter
schieden: a) Legitimationspapiere, b) Zeugnisse, c) Fuhrungs- oder 
Fahigkeitszeugnisse. Es ist klar, daB die im Widerspruch zU den Straf
bestimmungen der Urkundenfalschung stehende Sonderbestimmung oft 
genug AniaB geben muBte, das Reichsgericht zU hochstrichterlichen 
Entscheidungen anzurufen, wenn die richtige Abgrenzung zwischen der 
Ubertretung des § 363 und den schwereren Strafanordnungen der Ur
kundenfalschung gefunden werden sollte. Wenn man diese RG.-Ent
scheidungen durchsieht, kommt man zu der Auffassung, daB der § 363 
Stgb. veraltet ist und daB er eigentlich als Milderungsfall zu den Straf
bestimmungen der Urkundenfalschung gehort. So wird z. B. in dem 
RGE. 62, 352 gesagt, daB das bloBe Erstreben eines (allerdings unbe
stimmten) Vermogensvorteils, wie Erlangung ortsublicher Geschenke oder 
Almosen an Wanderburschen, den § 363 noch nicht ausschlieBe. Dem
nach macht nur das Erstreben eines bestimmten Vermogensvorteils unter 
Benutzung falscher Legitimationspapiere die Anwendung der Betrugs
und Urkundenfalschungsbestimmungen notwendig. 

Zu den unter a) aufgefiihrten Legitimationspapieren gehoren u. a. 
auch Ge burtsurkunden, Taufscheine, Heiratsurkunden, Invalidenquit
tungskarten1. Nicht gehoren hierher: Steuerkarten (RGE. 60,162), 
Wandergewerbescheine (RGE. 42, 250), Zivilversorgungsscheine (RGE. 
27,56), Mitgliedspapiere der NSDAP. (RGE. 70,212). Dagegen wird 

1 Wer solche Quittungskarten mit unzulassigen Eintragungen versieht, kann 
- nach § 1495 RVO. - yom Versicherungsamt mit einer Geldstrafe bis zu 20 RM 
bestraft werden (Ordnungsstrafe). 
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- nach RGE. 63, 84 - der Beglaubigungsvermerk auf einer Abschrift 
solcher Papiere anders angesehen, also milder. 

Zu den unter b) erwahnten Zeugnissen gehoren auch Schulzeugnisse, 
Impfscheine, (Jesundheits74eugnisse (vgl. dazu aber die scharferen Straf
bestimmungen der §§ 277, 278 Stgb.), nicht aber Diplome, welche die 
Befugnisse zur Fiihrung staatlich anerkannter Titel geben (RGE.38, 
147). Vor allem gehOren hierher die in der Strafbestimmung des § 363 
selbst genannten Dienst- und Arbeitsbilcher. Die jetzt giiltigen Arbeits
biicher sind durch Gesetz yom 26. Februar 1935 eingefiihrt worden und 
werden von weit mehr Berufsgruppen gefiihrt als friiher. Das OLG. 
Dresden hat sich in seinem Urteil yom 3. Mai 1938 1 mit der Frage 
beschaftigt, ob die Verfalschung eines Arbeitsbuches nach § 267 Stgb. 
oder nach § 363 Stgb. strafbar sei, wofiir ja ausschlaggebend ist, ob ein 
Vermogensvorteil im Sinne des § 268 Stgb. erstrebt worden ist. Der 
Angeklagte, ein (im Ja.hre 1878 geborener) Werkmeister anderte in 
seinemArbeitsbuch sein Geburtsjahr auf ,,1883" und machte sichdadurch 
um fiinf Jahre jiinger, um als Arbeitsloser leichter bei seinen Bewer
b1.lllgen beriicksichtigt zu werden. Yom SchOffengericht wurde der 
Werkmeister wegen Verfalschung einer Offentlichen Urkunde nach § 267 
Stgb. bestraft. Der § 268 wurde deswegen nicht angewendet, weil der 
Angeklagte erstrebt habe, Arbeit, also einen ideellen Vorteil, keinen 
Vermogensvorteil 74U erlangen. In der Revisionsbegriindung riigte die 
Staatsanwaltschaft die Nichtanwendung des § 268, Abs. 1, Ziff. 2 Stgb. 
Dieser Auffassung hat sich das OLG. Dresden angeschlossen mit der 
Begriindung, daB der Angeklagte sich wenigstens zum Teil von der 
Absicht leiten lieB, durch die erstrebte Arbeit sein Einkommen 74U 
erhohen und damit seine Vermogenslage zu verbessern, daB er also nicht 
eine Arbeitsstelle schlechthin ohne Riicksicht auf die Rohe des Entgelts, 
sondern eine solche suchte, die seiner friiheren Stellung als Werkmeister 
entsprach und die er spater auch tatsachlich gefunden hat. 

Die yom SchOffengericht nicht gepriifte Frage, ob die Tat des Ange
klagten nach § 363 Stgb. zu beurteilen sei, der die Falschung von Arbeits
bilchern zum Zwecke besseren Fortkommens als Dbertretung mit Strafe 
bedroht, sei zu verneinen, da der geset74geberische Zweck dieser Vor
schrift der sei, Zuwiderhandlungen gegen polizeiliche Kontrollvor
schriften, die fiirdasFortkommeneiner Person lastig oder hinderlichseien, 
milder zu bestrafen. Der Zweck des yom Angeklagten gefalschten 
Arbeitsbuches gehe jedoch iiber die Durchfiihrung polizeilicher Kontroll
vorschriften hinaus. Nach § 1, Abs. 1 des Arbeitsbuchgesetzes sei dieses 
eingefiihrt worden, um die zweckentsprechende Verteilung der Arbeits-

1 Akt.Z. 6 Ss 45/38, auszugsweise abgedruckt in der "Deutschen Justiz" 1938 
S.949. 
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1 Akt.Z. 6 Ss 45/38, auszugsweise abgedruckt in der "Deutschen Justiz" 1938 
S.949. 
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krafte in der deutschen Wirtschaft 7iU gewahrleisten. Es diene also dem 
planmaBigen Arbeitseinsatz durch die damit beauftragten BehOrden und 
erfiille somit einen iiber bloBe pow.eiliche Kontrollvorschriften hinaus
gehenden offentlich-rechtlichen Zweck. Die Falschung oder Verfalschung 
des Arbeitsbuches und der Gebrauch eines solchen sei geeignet, diesen 
planmaBigen Einsatz der Arbeiter und Angestellten durch die Arbeits
behOrden, mithin bestimmte Rechte Offentlicher BehOrden, zu beein
trachtigen. Diese erhOhte Bedeutung der auf Grund des Arbeitsbuch
geset7ies ausgestellten Arbeitsbiicher erfordere, sie dem erhOhten straf
rechtlichen Schutz des § 267 Stgb. zu unterstellen. 

Auch diese Entscheidung zeigt wiederum, daB der § 363 Stgb. ver
altet ist und, wie erwahnt, als Milderungsbestimmung der Urkunden
falschungsstrafandrohungendorthin iibernommen werden miiBte. AuBer
dem laBt diese Entscheidung deutlich erkennen, daB die Arbeitsbiicher 
des heutigen Rechts ganz anders zu qualifizieren sind, als die friiheren 
Arbeitsbiicher des "Obertretungsparagraphen 363. 

Die Reichsverordnung iiber die Einfiihrung von "Kennkarten" yom 
22. Juli 1938 enthalt im § 13 ebenfalls eine dem § 363 Stgb. entsprechende 
V"bertretungsstrafandrohung (Haft und Geldstrafe bis zu 150 RM oder 
eine dieser Strafen), geht aber im 3. Absatz insofern noch dariiber hinaus, 
als in besonders schweren Fallen auf Gefangnisstrafe bis 7iU 1 J ahr und 
auf Geldstrafe oder auf eine dieser Strafen erkannt werden kann. So 
entsteht also wiederum eine Ausnahme der Sonderbestimmung des 
Milderungsparagraphen 363 Stgb. 

SchlieBlich solI noch die Ansicht des Reichsgerichts iiber an 0 n y m e 
B ri e f e undAnzeigenmit falschen Unterschriften hervorgehoben werden. 
Nach den Entscheidungen yom 5. Marz 1833 (Bd.8, S. 178) und yom 
20. Dezember 1895 (Bd. 28, S. 75) wird solchen Briefen die Eigenschaft 
beweiserheblicher Privaturkunden zuerkannt, so daB fingierte Unter
schriften sie 7iU einer strafbaren gefalschten Urkunde machen. V gl. auch 
RGStr. Bd. 5, S. 151 und Bd. 46, S. 297, wo insbesondere die "ver
steckteAnonymitat" behandelt wird, wie sie z.B. durchUnterzeichnung 
mit einem haufig vorkommenden, der Person nach also nicht bestimm
baren Namen gegeben istl. 

Als "Jormale UrkundenJalschung" habe ich2 jene Faile be7ieichnet 
und einer viel milderen Bestrafung empfohlen, die gewissermaBen die 
Reproduktion einer vorhandenen oder vorhanden gewesenen echten 
Urkunde darstellt und diese ersetzen soli. Dabei kann einerseits jede 
Gewinnsucht oder die Erlangung eines rechtswidrigen Vermogensvorteils 

1 VgI. meine "Kriminaltaktik und Kriminaltechnik", 4. Aun., S.132. 
2 In meinem Artikel "Formale UrkundenfiUschung" in der Vjschr. angew. 

Krim. Jg.8 (1936) S.28ff. 
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mit einem haufig vorkommenden, der Person nach also nicht bestimm
baren Namen gegeben istl. 

Als "Jormale UrkundenJalschung" habe ich2 jene Faile be7ieichnet 
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1 VgI. meine "Kriminaltaktik und Kriminaltechnik", 4. Aufi., S.132. 
2 In meinem Artikel "Formale UrkundenfiUschung" in der Vjschr. angew. 

Krim. Jg.8 (1936) S.28ff. 
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ausgeschlossen sein, wie andererseits eine solche "formal gefalschte" 
Urkunde auch zu Betrugereien verwendet werden kann. 

Beispiele. Wechsel: Der Domizilvermerk eines Wechsels enthielt die 
Namensangabe "Wilhelm Muller", wahrend dieser aber bei der Akzept
untergchrift nur "W. Muller" geschrieben hatte. Die Diskontierung die
ses Wechsels wurde von der Bank abgelehnt, weil diese beiden Namen 
nicht genau ubereinstimmten. Der Wechselaussteller sah sich in die 
Zwangslage versetzt, den vielleicht entfernt wohnenden und geschaftlich 
schwer 7<uganglichen Akzeptanten zu einer Wiederholung der Wechsel
unterschrift zwecks Beseitigung des Formmangels 7<U veranlassen. Die 
bestehenden Schwierigkeiten, zu der noch die Gefahr kommen konnte, 
daB Wilhelm MUller sich nicht noch einmal zu einer Akzeptierung bereit
finden wurde, fiihrten den Aussteller zum EntschluB, den Formmangel 
selbst zu beseitigen, indem er einen zweiten Wechsel ausstellte und die 
Akzeptunterschrift Milllers unter Nachahmung seines Namenszuges 
daraufsetzte. Von dieser "Korrektur" erfuhr der Akzeptant und er
stattete eine Strafan7<eige. 

Testament: Die Errichtung eines "gemeinschaftlichen Testamentes" 
nach den fruheren Bestimmungen des BGB. (§§ 2265ff., bzw. nach dem in
haltlich jenen Bestimmungen entsprechenden § 28 des neuen Testaments
gesetzes yom 31. Juli 1938) kann angesichts des nahenden Todes des einen 
Ehegatten insofern auf Schwierigkeiten stoBen, als der die Gemeinschaft
lichkeit ausdruckende Zusat7< (Unterschrift, Angabe von Zeit und Ort der 
Unterzeichnung) yom anderen Ehegatten nicht mehr ausgefiihrt werden 
konnte. Die vollige Dbereinstimmung des Willens beider Ehegatten zur 
Ausfiihrung des gemeinschaftlichen Testamentes vorausgesetzt, ware es 
nur eine "formale Urkundenfalschung", wenn der uberlebende Ehegatte 
den Formmangel beseitigte und das von ihm schon vorgeschriebene Te
stament entsprechend erganzte, selbst unter N achahmung der Handschrift 
des nicht mehr schreibfahigen (schwerkranken) Ehegatten. Eine 801che 
"Notfalschung", deren Nachweis allerdings schwierig sein wird, muBte 
der Schwere der gewinnsuchtigen Urkundenfalschung entzogen sein. 

Quittung: Der Schuldner "falscht" eine vorhandene, inhaltlich und 
der Unterschrift des Glaubigers nach echte Quittung, unter Nachahmung 
der Unterschrift, 7<um Zwecke des Nachweises der Bezahlung der Schuld. 
Die Originalquittung ist vielleicht 7<um gleichen Zwecke anderweitig be
notigt und aus der Hand gegeben, und vielleicht gerade deswegen 
"reproduziert" worden; eine Betrugsabsicht und Gewinnsucht liegt nicht 
vor, aber eine "formale Urkundenfalschung", die milde Beurteilung ver
dient. Nicht selten kommt es vor, daB in Postempfangsbuchern und 
Lohnlisten, uber empfangene Lohne oder Postsendungen, vor allem in 
Gemeinschaftsbetrieben und Kasernen, na::htraglich (mehr aus Bequem
lichkeit) yom Listenfiihrer selbst "quittiert" wird, wenn die Auszahlung 
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oder Aushandigung bereits erfolgt, aber aus irgendeinem Grunde yom 
Empfanger nicht mit seiner Unterschrift bestatigt worden ist. Eine be
trugerische Handlung oder ein personlicher Vorteil ist ganz ausgeschlos
sen, der Listenfiihrer will nur spateren Beanstandungen aus dem Wege 
gehen. Solche Falle kommen erst dann zum Vorschein, wenn aus irgend
einem Grunde der richtige Empfang und Quittung nachgepruft werden. 

Straflos ist die Quittung durch einen Dritten, wenn er dazu beauf
tragt war, selbst wenn er dabei die Namensunterschrift des Auf trag
gebers nachzuahmen versucht. Aber man darf nicht ubersehen, daB 
jede nachgeahmte Unterschrift eine Gefahr in sich birgt, so daB sie 
wegen Beeintrachtigung eines Personlichkeitsrechts unerlaubt ist. 

Grundsatzlich soll auch fur formale Urkundenfalschungen keine 
Straflosigkeit empfohlen werden, weil jeder Urkunde und jeder echten 
Namensunterschrift der gesetzliche Schutz nicht entzogen werden darf 
und weil bei Straflosigkeit ein solches Verfahren sich zu leicht einbiirgern 
und zu starken MiBbrauchen fuhren konnte, vor allem aber auch zu 
prozeBerschwerenden Einreden und zu irrefiihrenden Verbrecheraus
reden. 1 

3. Der Beweis durch Urkunden. 
a) 1m Zivilstreitverfahren. 

Die Bestimmungen der ZivilprozeBordnung be2iiehen sich nur auf 
die schriftlichen Urkunden, fiir die besondere, yom Grundsatz der freien 
Beweiswiirdigung abweichende Beweisregeln aufgestellt sind. Dagegen 
gilt dieser Grundsatz der freien Beweiswiirdigung fur alle anderen Ur
kunden, die wegen ihrer Kurze und ihrer Zeichenform mehr deutbar, als 
lesbar sind, also vor allem fur die Beweiszeichen. Wenn nun auch die 
Gerichte an diese Beweisregeln gebunden sind, so sagte doch das Gesetz, 
z. B. im § 415 ZPO.: der Beweis, daB der Vorgang unrichtig beurkundet 
sei, ist zulassig. Damit ist also die unmittelbar vorangehend enthaltene 
Beweisregel, daB die Offentlichen Urkunden vollen Beweis des durch die 
BehOrde oder die Urkundsperson beurkundeten Vorganges begrunden, 
durchbrochen, und zwar zugunsten des Prinzips der Wahrheitsermittlung, 
das im Strafverfahren vorherrschend ist. Andererseits begriinden Privat
urkunden, wenn sie von den Ausstellern unterschrieben oder mittels 
gerichtlich oder notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet sind, 
vollen Beweis dafiir, daB die in den Urkunden enthaltenen Erklarungen 
von den Ausstellern abgegeben sind. 

Was die Form der Unterzeichnung anbelangt, so haben wir an den 
Bestimmungen der §§ 126, 127 BGB. einen Anhaltspunkt. 1st durch 
Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so mull die Urkunde vom 

1 AIs Gegner einer iibertriebenen Strafverfolgung empfehle ich die Anwendung 
des § 153 StPO. (Nichtverfolgung und Einstellung wegen GeringfUgigkeit). 
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Aussteller eigenhiindig durch N armensunterschrift oder mittels gerichtlich 
oder notariell beglaubigten Handzeichens unter7<eichnet werden. Bei 
gleichlautenden Vertragen geniigt es, wenn jede Partei die fiir die andere 
Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet. Diese Vorschriften gelten 
im Zweifel auch fiir die durch Rechtsgeschaft bestimmte schriftliche 
Form. 

1st durch Gesetz fUr eine Erklarung offentliche Beglaubigung vor
geschrieben, so muB die Erklarung schriftlich abgefaBt und die Unter
schrift des Erklarenden von der 7<ustandigen Behorde oder einem zu
standigen Beamten oder Notar beglaubigt werden. Wird die Erklarung 
yom Urkundenaussteller mittels Hand7<eichens unter7<eichnet, so ist Be
glaubigung des Handzeichens erforderlich und geniigend. 

Die Unterschrift darf in diesen Fallen also nicht mit Schreibmaschine, 
auch nicht mit Gummi-Faksimilestempel hergestellt werden. Eine Aus
nahme ist ausdriicklich im § 793 BGB. fiir Schuldverschreibungen auf 
den Inhaber anerkannt worden. Zur Unterzeichnung solcher Urkunden 
geniigt eine im Wege der mechanischen Vervielfaltigung hergestellte 
Namensunterschrift. Bei der Unterschrift ist der Familienname wesent
lich; nicht notig ist, wenn auch iiblich, der Vorname, auch ein Kiinstler
name (Pseudonym) ist 7<ulassig. 

Das "Handzeichen" besteht gewohnlich aus drei Kreuzen, Plus- oder 
Malzeichen, aber auch ein eill7;iges oder zwei wiirden ausreichen; dagegen 
ist eine unleserliche Unterschrift kein Handzeichen. Da unleserliche, nur 
aus einigen Schnorkeln bestehende Unterschriften auBerordentlich leicht 
nachzuahmen und Urkunden mit solchen unleserlichen, ganzlich unge
pflegten Unterschriften ohne Schwierigkeit 7<U falschen sind, sogar 7<uFal
schungen anreizen, liegt es im Interesse des Glaubigers oder Vertrags
partners, Urkunden mit solchen Unterschriften zuriick7<uweisen, um sich 
vor N achteilen zu bewahren, die damit beginnen konnen, daB der Aus
steller spater seine auch fiir ihn unleserliche Unterschrift ableugnet. Die 
Rechtsprechung enthalt zwar dariiber nichts, aber wenn der Urkunden
aussteller eine unleserliche, vielleicht von seinem gewohnten Namenszug 
stark abweichende Unterschrift leistet, so kann diese Nachlassigkeit, 
wenn nicht eine verbrecherische Mentalreservation im analogen Sinne 
des § 116 BGB., also des geheimen Vorbehaltes, "das Erklarte", bzw. 
das Unterschriebene "nicht 7<U wollen", vorliegt, dem Verbrechen, beson
ders Betriigereien, Vorschub leisten. Daher vertrete ich den Stand
pnnkt, daB Urkunden mit unleserlichen Unterschriften keine Beweiskraft 
haben und daher unter Umstanden ungiiltig sind. Dariiber folgen 
weiter unten noch nahere Ausfiihrungen (s. Ziffer 5). 

Wer den Text der Urkunde schreibt, ist gleichgiiltig, aber im Inter
esse der Beweiserleichterung im Wege der Schriftvergleichung sollte 
grundsatzlich Wert darauf gelegt werden, daB der Aussteller der Ur-

Schneickert, HandBchrlf~. 2. Aufl. 2 

Der :Beweis durch Urkunden. 17 

Aussteller eigenhiindig durch N armensunterschrift oder mittels gerichtlich 
oder notariell beglaubigten Handzeichens unter7<eichnet werden. Bei 
gleichlautenden Vertragen geniigt es, wenn jede Partei die fiir die andere 
Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet. Diese Vorschriften gelten 
im Zweifel auch fiir die durch Rechtsgeschaft bestimmte schriftliche 
Form. 

1st durch Gesetz fUr eine Erklarung offentliche Beglaubigung vor
geschrieben, so muB die Erklarung schriftlich abgefaBt und die Unter
schrift des Erklarenden von der 7<ustandigen Behorde oder einem zu
standigen Beamten oder Notar beglaubigt werden. Wird die Erklarung 
yom Urkundenaussteller mittels Hand7<eichens unter7<eichnet, so ist Be
glaubigung des Handzeichens erforderlich und geniigend. 

Die Unterschrift darf in diesen Fallen also nicht mit Schreibmaschine, 
auch nicht mit Gummi-Faksimilestempel hergestellt werden. Eine Aus
nahme ist ausdriicklich im § 793 BGB. fiir Schuldverschreibungen auf 
den Inhaber anerkannt worden. Zur Unterzeichnung solcher Urkunden 
geniigt eine im Wege der mechanischen Vervielfaltigung hergestellte 
Namensunterschrift. Bei der Unterschrift ist der Familienname wesent
lich; nicht notig ist, wenn auch iiblich, der Vorname, auch ein Kiinstler
name (Pseudonym) ist 7<ulassig. 

Das "Handzeichen" besteht gewohnlich aus drei Kreuzen, Plus- oder 
Malzeichen, aber auch ein eill7;iges oder zwei wiirden ausreichen; dagegen 
ist eine unleserliche Unterschrift kein Handzeichen. Da unleserliche, nur 
aus einigen Schnorkeln bestehende Unterschriften auBerordentlich leicht 
nachzuahmen und Urkunden mit solchen unleserlichen, ganzlich unge
pflegten Unterschriften ohne Schwierigkeit 7<U falschen sind, sogar 7<uFal
schungen anreizen, liegt es im Interesse des Glaubigers oder Vertrags
partners, Urkunden mit solchen Unterschriften zuriick7<uweisen, um sich 
vor N achteilen zu bewahren, die damit beginnen konnen, daB der Aus
steller spater seine auch fiir ihn unleserliche Unterschrift ableugnet. Die 
Rechtsprechung enthalt zwar dariiber nichts, aber wenn der Urkunden
aussteller eine unleserliche, vielleicht von seinem gewohnten Namenszug 
stark abweichende Unterschrift leistet, so kann diese Nachlassigkeit, 
wenn nicht eine verbrecherische Mentalreservation im analogen Sinne 
des § 116 BGB., also des geheimen Vorbehaltes, "das Erklarte", bzw. 
das Unterschriebene "nicht 7<U wollen", vorliegt, dem Verbrechen, beson
ders Betriigereien, Vorschub leisten. Daher vertrete ich den Stand
pnnkt, daB Urkunden mit unleserlichen Unterschriften keine Beweiskraft 
haben und daher unter Umstanden ungiiltig sind. Dariiber folgen 
weiter unten noch nahere Ausfiihrungen (s. Ziffer 5). 

Wer den Text der Urkunde schreibt, ist gleichgiiltig, aber im Inter
esse der Beweiserleichterung im Wege der Schriftvergleichung sollte 
grundsatzlich Wert darauf gelegt werden, daB der Aussteller der Ur-

Schneickert, HandBchrlf~. 2. Aufl. 2 



18 Die rechtliche Bedeutung der Handschrift. - UrkundenIehre. 

kunde, also regelmii.6ig der Schuldner, bei rechtsverbindlichen Erkla
rungen, auch den Text schreibt. 

Die Unterschrift deckt auch Randquervermerke und -z.usatz.e, nicht 
aber die Unterschrift unter einem Quervermerk auch den Haupttext. 
OrdnungsmaBig ausgestellte Urkunden sollen vorsorglich nichts auf
weisen, was zu Beanstandungen AnlaB geben konnte, so daB jede Ur
kunde mit Uberlegung ausgestellt und entgegengenommen, aber auch 
durchgelesen werden sollte. 

1m § 416 ZPO. ist der Grundsatz aufgestellt worden, daB Privat
urkunden, sofern sie von den Ausstellern unterschrieben sind, vollen Be
weis dafiir begriinden, daB die in ihnen enthaltenen Erklarungen von 
den Ausstellern abgegeben sind 1. 

Dieser Grundsatz ist aber durchbrochen worden, wenn auf folgendes 
Urteil des Arbeitsgerichts in Plauen (1 Ca 417/37) hingewiesen wird. 
Es ist vielfach iiblich, beim Ausscheiden von Gefolgschaftsmitgliedern 
eine sog. "Ausgleichsquittung" unterschreiben zu lassen, aus der hervor
geht, daB keine Forderungen mehr gegen den Betrie bsfiihrer bestehen. In 
dem betreffenden Fall hatte der Ausscheidende beim Abholen seiner 
Arbeitspapiere ein ihm vorgelegtes Schriftstiick, ohne es durchzulesen 
oder ohne daB es ihm vorgelesen oder inhaltlich mitgeteilt wurde, unter
schrieben. Als der Arbeiter aber spater N achforderungen geltend machte, 
hielt ihm der Betriebsfiihrer jenes Schriftstiick entgegen, aus dem zu ent
nehmen war, daB er keine Forderungen mehr habe. Das genannte Ar
beitsgericht entschied aber, daB diese sog. "Ausgleichsquittung" in 
Wirklichkeit keine solche sei. Der ausscheidende Gefolgsmann habe 
davon ausgehen diirfen, daB er lediglich iiber den Empfang der Arbeits
papiere quittiert habe. Sei aber eine Ausgleichsquittung beabsichtigt 
gewesen, dann hatte der Betriebsfiihrer oder sein Vertreter den Aus
scheidenden darauf hinweisen miissen, zumindest ihn z.um vorherigen 
Durchlesen des zu unterzeichnenden Schriftstiicks auffordern miissen. 

Falschung einer Mitunterschrift oder Unterzeichnung mit dem N amen 
des Ehegatten ohne des sen Wissen hebt noch nicht die Beweiskraft der 
Urkunde auf. 

lnwiefern Durchstreichungen, Radierungen2 , Einschaltungen oder 
sonstige auBere Mangel die Beweiskraft einer Urkunde ganz oder teilweise 
aufheben oder mindern, entscheidet das Gericht nach freier Uberzeugung 

1 Kiinstlernamen (Pseudonyme) sind (nach JW. 86,227) bei der Unterzeich
nung auch zulassig und storen den Beweis nicht. 

2 Fiir Handelsbucher gilt nach § 43 HGB., Abs.3 folgende Bestimmung: Der 
urspriingliche Inhalt einer Eintragung darf nicht mittels Durchstreichens oder auf 
andere Weise unleserlich gemacht, es darf nichts radiert, auch diirfen solche Ver
iinderungen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiB laBt, ob 
sie bei der urspriinglichen Eintragung oder erst spater gemacht worden sind. 
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(§ 419 ZPO.). Hier muB regelmaBig das Urteil eines Schriftsachverstan
digen eingeholt werden. 

Nicht nur der Beweis eines unrichtig in Offentlichen Urkunden be
urkundeten Vorgangs ist zulassig, wie bereits hervorgehoben, sondern 
auch der Beweis der Unrichtigkeit einer in offentlicher Urkunde bezeug
ten Tatsache (§ 418 ZPO.). 

Die Antretung des Beweises im Zivilstreitverfahren erfolgt durch die 
Vorlegung der Urkunde oder durch den Antrag, daB der Gegner, in 
dessen Besitz sich die Beweisurkunde befindet, diese Urkunde vorzu
legen habe (§ 421 ZPO.). Der Gegner ist zur Vorlegung der Urkunde ver
pflichtet, wenn der Beweisfiihrer nach den Vorschriften des biirgerlichen 
Rechts die Herausgabe oder Vorlegung der Urkunde verlangen kann. 
Nicht hierher gehOren Briefe, die der Gegner mit seinem Bevollmach
tigten gewechselt hat, auch nicht Akten einer Verwaltungsbehorde. 

Bestreitet der Gegner den Besitz der betreffenden Urkunden, so hat 
er nach § 426 ZPO. einen entsprechenden Eid zu leisten. Ergeben sich 
noch Schwierigkeiten hinsichtlich der Beschaffung von Beweisurkunden, 
so geben die Bestimmungen der §§ 427ff. ZPO. AniaB und Gelegenheit 
zu weiteren Schritten. 

fiber die Echtheit einer Privaturkunde hat sich der Gegner zu er
klaren, wobei in erster Linie die Namensunterschrift zu beachten ist. 
Erfolgt die Erklarung nicht, so ist die Urkunde als anerkannt anzusehen, 
wenn nicht die Absicht, die Echtheit bestreiten zu wollen, aus den iibrigen 
Erklarungen der Partei hervorgeht (§ 439 ZPO.). Auf Verlangen des 
Gegners muB eine Privaturkunde gerichtlich oder notariell beglaubigt 
werden (§ 80 ZPO.). 

Die Echtheit einer nicht'anerkannten Privaturkunde ist zu beweisen. 
Steht die Echtheit der Namensunterschrift fest, oder ist das unter einer 
Urkunde befindliche Handzeichen gerichtlich oder notariell beglaubigt, 
so hat die iiber der Unterschrift oder dem Handzeichen stehende Schrift 
die Vermutung der Echtheit fUr sich (§ 440 ZPO.). Dies gilt auch fiir 
Blankounterschriften mit nachtraglich dariibergesetztem Text. Zulassig 
ist aber als weiteres Beweismittel der Eid, insbesondere dariiber, daB 
nicht ein Dritter auftragsmaBig unterschrieben hat. In diesem FaIle 
wiirde Nichtidentitat der Unterschrift mit dem Namenszug des durch 
die Unterzeichnung benannten Ausstellers vorliegen,.trotzdem die Ur
kunde echt ist, weil sie im Aujtrage des Ausstellers mit dessen Namen 
durch einen beauftragten Dritten unterschrieben wurde. Nach der 
weiteren Bestimmung des § 441 ZPO. kann der Beweis der Echtheit oder 
Unechtheit einer Urkunde auch durch Schriftvergleichung gefUhrt wer
den. In diesem FaIle hat der BeweisfUhrer zur Vergleichung geeignete 
Schriftproben vorzulegen oder ihre Beschaffung zu beantragen, wenn sie 
sich im Besitze einer Offentlichen BehOrde oder eines offentlichen Be-
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amten befinden, und erforderlichenfalls den Beweis ihrer Echtheit anzu
treten. Befinden sich zur Vergleichung geeignete Schriftstiicke in den 
Randen des Gegners, so muB er sie auf Antrag des Beweisfiihrers vor
legen. Kommt der Gegner einer entsprechenden Anordnung nicht nach 
oder leistet er nicht den ihm auferlegten Eid, daB er nicht im Besitz der 
Schriftstiicke sei, auch nicht wisse, wo die naher bezeichneten Schrift
stiicke sind, dann gilt der Echtheitsbeweis als gefiihrl. 

Macht der Beweisfiihrer glaubhaft, daB Dritte im Besitz geeigneter 
Vergleichungsschriftproben seien, so wird deren Vorlegung angeordnet, 
wenn diese im Klagewege vom Beweisfiihrer verlangt werden konnten. 

"Ober das Ergebnis der Schriftvergleichung hat das Gericht nach freier 
Beurteilung, geeignetenfalls nach Anhorung von Sachverstiindigen zu 
entscheiden. Daraus ist zu ersehen, daB der Gesetzgeber hier zuerst an 
eine Schriftvergleichung durch die Richter selbst gedacht hat. Aber seit 
Schaffung der ZPO. sind iiber sechzig Jahre vergangen, und die Erfah
rungen haben sich nach der Richtung hin entwickelt, daB kein Richter 
die Verantwortung iibernehmen kann, eine Urkunde, die bestritten wird, 
selbst zu "begutachten" an Stelle von Schriftsachverstandigen, trotz
dem diese sich auch manchmal irren, besonders bei der Beurteilung be
strittener Unterschriften. 

Der § 443 ZPO. enthalt eine Sicherungsvorschrift, wenn bestimmt 
wird, daB Urkunden, deren Echtheit bestritten ist, oder deren Inhalt 
verandert sein soIl, bis zur Erledigung des Rechtsstreites auf der gericht
lichen Geschaftsstelle verwahrt werden, sofern nicht ihre Auslieferung 
an eine andere Behorde im Interesse der offentlichen Ordnung erforder
lich ist. Gedacht ist dabei in erster Linie an die Staatsanwaltschaft 
wegen dringenden Verdachts der Urkundenfalschung. 

1st eine Urkunde von einer Partei in der Absicht, deren Benutzung 
dem Gegner zu entziehen, beseitigt oder zur Benutzung untauglich ge
macht, so konnen die Behauptungen des Gegners iiber die Beschaffenheit 
und den Inhalt der Urkunde als bewiesen angesehen werden. Es handelt 
sich hier um das Vergehen der Urkundenunterdriickung nach Abs. 1 des 
§ 274 Stgb.; auBerdem kommen die Schadensersatzbestimmungen der 
§ 823ff. BGB. in Frage. 

b) 1m Strafverfahren. 

Die StrafprozeBordnung kennt keine Urkundenbestimmungen, wie die 
ZivilprozeBordnung,derenBestimmungen iiberdie Urkundenbeweisregeln 
hier also nicht anzuwenden sind, wenn auch aus juristischen Griinden die 
Bedeutung der Urkunde in analogem Sinne gilt, besonders nach der Rich
tung, ob eine vorgelegte Urkunde echt ist oder nicht. Rier wird der Ur
kundenbeweis durch Verlesung der Urkunde erhoben; § 249 StPO.lautet: 
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"Urkunden und andere als Beweismittel dienende Schriftstiicke werden in der 
Hauptverhandlung verlesen. Dies gilt insbesondere von friiher ergangenen Straf
urteilen, von Straflisten und von Ausziigen aus Kirchenbiichem und Personen
standsregistem und findet auch Anwendung auf Protokolle iiber die Einnahme des 
richterIichen Augenscheins.' , 

Au13erdem ist noch in den §§ 35, 40, 41, 93, 96, 257, 273, 320 und 325 
der StPO. von "Schriftstiicken" die Rede; die §§ 250-256 enthalten 
noch nahere Bestimmungen dariiber, welche Urkunden verlesen werden 
diirfen und welche nicht, 7<. B. Leumunds7<eugnisse nicht. 

In den schriftlichen Urkunden verkorpern sich entweder Tatsachen, 
die 7<U einem verbrecherischen Tatbestand gehoren, 7<. B. in einem ver
leumderischen Brief, in einem Erpresserbrief, in einem gefalschten 
Testament u. dgl. Inhaltlich bedeutet ein solches Schriftstiick dann ein 
Augenscheinsobjekt und Tatbestandsmerkmal. Oder die Urkunde stellt 
sich inhaltlich als ein geschrie benes Zeugnis oder Sachverstandigengut
achten dar im Sinne des § 256 StPO. Oder schlieBlich enthalt die Ur
kunde auBerhalb des Verbrechenstatbestandes stehende Tatsachen, von 
denen aus auf die zu beweisenden Tatsachen geschlossen werden kann, 
wie z. B. ein Gestandnis (§ 254 StPO.), oder der Liebesbriefeines Heirats
schwindlers. In solchen Fallen erscheint die Urkunde inhaltlich als 
Indiz. 

1m Sinne des § 249 StPO. werden "Urkunden" und "andere als Be
weismittel dienende Schriftstiicke" unterschieden. Unter Urkunden sind 
solche Schriftstiicke zu verstehen, die durch maBgebenden Willen dazu 
bestimmt worden sind, als Beweismittel zu dienen, wie z. B. notarielle 
Vertrage, gerichtliche Protokolle, schriftlich abgeschlossene Vereinbarun
gen usw. Sie sind Urkunden im subjektiven Sinne, im Gegensat:li zu an
deren Schriftstiicken, die zum Beweis herangezogen werden, ohne von 
vornherein dazu bestimmt zu sein, wie Briefe, Notizen usw., sie sind 
Urkunden im objektiven Sinn 1. 

Eine manchmal wichtige Rolle spielt die Urkunde bei der Begriindung 
der W iederaufnahme eines durch rechtskraftiges Urteil abgeschlossenen 
Verfahrens. Zugunsten des Verurteilten findet die Wiederaufnahme nach 
§ 359, Ziff. 1 StPO. statt, wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen 
Ungunsten als echt vorgebrachte Urkunde falschlich angefertigt oder 
verfalscht worden ist. Zuungunsten des Verurteilten findet die Wieder
aufnahme (nach § 362, Ziff. 1 StPO.) statt, wenn eine in der Hauptver
handlung 7<U seinen Gunsten als echt vorgebrachte Urkunde falschlich 
angefertigt oder verfalscht worden war. 

In der ZivilprozeBordnung (§ 580, Ziff. 2) findet sich bei der Zulassig
keitserklarung der sog. Restitutionsklage, die dem strafprozessualen 
Wiederaufnahmeverfahren entspricht, eine gleiche Bestimmung. Die 

1 So KARL BIRKMEYER: Dtsch. StrafprozeBrecht, S. 408. Berlin 1898. 
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1 So KARL BIRKMEYER: Dtsch. StrafprozeBrecht, S. 408. Berlin 1898. 
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Restitutionsklage findet statt, wenn eine Urkunde, auf welche das Urteil 
gegrundet ist, falschlich angefertigt oder verfalscht war, aber unter der 
(im § 581 ZPO. ausdrucklich ausgesprochenen) Vorau88etzung, daB wegen 
der strafbaren Handlung, also Urkundenfalschung, eine rechtskriiJtige 
Verurteilung ergangen ist, oder wenn die Einleitung oder DurchfUhrung 
eines Strafverfahrens aus anderen Grunden, als wegen Mangels an Be
weis nicht erfolgen kann. 

Ob die in Frage kommende Urkunde in der Hauptverhandlung ver
lesen oder nur zum Gegenstand einer Augenscheinseinnahme gemacht 
wurde, bedeutet keinen Unterschied. Wenn in diesen Fallen also eine 
unechte Urkunde vorausgesetzt wird, so gilt dies nicht fUr jenen Fall, 
in dem, wie z. B. bei Scheinvertragen, die in der Urkunde niedergelegte 
Erklarung unwahr ist. 

Von Wichtigkeit sind die Bestimmungen der StrafprozeBordnung, 
soweit die Behandlung von Briefen, uberhaupt von schriftlichen Mit
teilungen, im FaIle der Durchsuchung, Beschlagnahme und Briefsperre 
in Frage kommt. Sie sollen hier im Wortlaut wiedergegeben werden: 

§ 97 StPO.: SchrifHiche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten und den 
Personen, die wegen ihres Verhaltnisses zu ihm nach §§ 52, 53 zur Verweigerung 
des Zeugnisses berechtigt sind, unterliegen der Beschlagnahme nicht, falls sie sich 
in den Handen der letzteren Personen befinden und diese nicht einer Teilnahme, 
Begiinstigung oder Hehlerei verdachtig sind. 

§ 98 Abs. 1: Die Anordnung von Beschlagnahmen steht dem Richter, bei Ge
fahr im Verzug auch der Staatsanwaltschaft und den Polizei- und Sicherheits
beamten zu, welche als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft ihren Anordnungen 
Folge zu leisten haben. 

§ 99 StPO.: Zulassig ist die Beschlagnahme der an den Beschuldigten gerich
teten Briefe und Sendungen auf der Post, sowie der an ihn gerichteten Telegramme 
auf den Telegraphenanstalten; desgleichen ist zulassig an den bezeichneten Orten 
die Beschlagnahme solcher Briefe, Sendungen und Telegramme, in betreff derer 
Tatsachen vorliegen, aus welchen zu schlieBen ist, daB sie von dem Beschuldigten 
herriihren oder fiir ihn bestimmt sind, und daB ihr Inhalt fUr die Untersuchung 
Bedeutung habe. 

Dazu ist noch zu bemerken, daB die zu beschlagnahmenden Send un
gen auch von den im § 97 bezeichneten Personen herruhren oder fUr sie 
bestimmt sein k6nnen. 

§ 100 StPO. Abs. I: Zu der Beschlagnahme (§ 99) ist nur der Richter, bei Ge
fahr im Verzug und, wenn die Untersuchung nicht bloB eine Ubertretung betrifft, 
auch die Staatsanwaltschaft befugt. Die letztere muB jedoch den ihr ausgelieferten 
Gegenstand sofort, und zwar Briefe und andere Postsendungen uneroffnet, dem Rich
ter vorlegen. 

§ 101 StPO.: Von den getroffenen MaBregeln (§§ 99, 100) sind die Beteiligten 
zu benachrichtigen, sobald dies ohne Gefahrdung des Untersuchungszwecks ge
schehen kann. Sendungen, deren Eriiffnung nicht angeordnet werden, sind dem 
Beteiligten sofort auszuantworten. Dasselbe gilt, soweit nach der Eriiffnung die 
Zuriickbehaltung nicht erforderlich ist. 

Der Teil eines zuriickbehaltenen Briefes, dessen Vorenthaltung nicht durch 
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die Rucksicht auf die Untersuchung geboten erscheint, ist dem Empfangsberech
tigten abschriftlich mitzuteilen. 

§ lIO StPO.: Eine Durchsicht der Papiere des von der Durchsuchung Betroffe
nen steht nur dem Richter zu. 

Andere Beamte sind zur Durchsicht der aufgefundenen Papiere nur dann be
fugt, wenn der Inhaber die Durchsicht genehmigt. Anderenfalls haben sie die 
Papiere, deren Durchsicht sie fUr geboten erachten, in einem Umschlage, welcher 
in Gegenwart des Inhabers mit dem Amtssiegel zu verschlieBen ist, an den Richter 
abzuliefern. 

Dem Inhaber der Papiere oder dessen Vertreter ist die Beidruckung seines Sie
gels gestattet; auch ist er, falls demnachst die Entsiegelung und Durchsicht der 
Papiere angeordnet wird, wenn dies m6glich, aufzufordern, ihr beizuwohnen. 

Der Richter hat die zu einer strafbaren Handlung in Beziehung stehenden Pa
piere der Staatsanwaltschaft mitzuteilen. 

c) Wechsel- und Scheckunterschriften. 

Der gezogene Wechsel oder "Tratte" hat durch jahrhundertelangen 
Handelsbrauch seine allbekannte Form erhalten und gilt als eigentlicher 
Handelswechsel. Er mull den im Wechselgesetz (vom 21. Juni 1933) im 
Artikel 1 vorgeschriebenen Inhalt aufweisen, und urn jederzeit diese 
Form zu wahren, sind entsprechende V ordrucke im Handel erhiiltlich. 
Die Unterschrift des Ausstellers gehort dahin, wo sie bei allen anderen 
Urkunden ublich ist und deren Inhalt deckt, sie solI also rechts unten 
stehen. Es konnen auch mehrere Personen hier unterschreiben, was z. B. 
bei Eheleuten insofern der Fall ist, als der Ehemann die Wechselver
pflichtung seiner Ehefrau genehmigt. Die Unterschrift darf aber nicht 
durch Firmenstempel oder Faksimileabdruck ersetzt werden, sondern 
es mull eine eigenhiindige Unterschrift sein; der Vorname ist dabei nicht 
erforderlich, aber durchaus zweckmiifiig und auch erwunscht, wie an 
anderer Stelle niiher begrundet wurde. Handzeichen mussen nach den 
Vorschriften des BGB. beglaubigt sein. Die Unrichtigkeit der Unter
schrift oder unrichtige Schreibweise macht den Wechsel als solchen nicht 
ungUltig. 

Wichtig ist die Bestimmung des Art. 7 WG., der lautet: 
"Tragt ein Wechsel Unterschriften von Personen, die eine Wechselverbindlich

keitl nicht eingehen k6nnen, gefalschte Unterschriften, Unterschriften erdichteter 
Personen oder Unterschriften, die aus irgendeinem anderen Grunde fUr die Personen, 
die unterschrieben haben oder mit deren Namen unterschrieben worden ist, keine 
Verbindlichkeit begrunden, so hat dies auf die Giiltigkeit der ubrigen Unterschriften 
keinen EinfluB." 

Nach Art. 8 WG. haftet derjenige, der auf einen Wechsel seine Unter
schrift als Vertreter eines anderen setzt, ohne hierzu ermiichtigt zu sein, 

1 Art. 91 bestimmt, daB die Unterschrift eines nach unserem Recht Wechsel
unfahigen dann gultig ist, wenn sie von einem Auslander abgegeben wird, in dessen 
Landesgebiet er wechselfahig ist. 
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selbst wechselmaBig, hat andererseits aber auch dieselben Rechte, wenn 
er den Wechsel einlost, die der angeblich Vertretene haben wiirde. 

Wenn eine bloBe Unterschrift auf dem Wechsel Rechtsverbindlichkeit 
haben solI, ohne daB sie unter einem Text steht, dann muB sie an die 
hierfiir handelsiiblichen Stellen gesetzt werden, also die Unterschrift des 
Annehmenden (Akzeptanten) quer auf den linken Rand der Vorderseite 
des Wechselvordruckes und die Indossamentunterschrift auf die Riick
weite des Wechsels oder ein mit ihm verbundenes Blatt ("Anhang", 
vgl. Art. 13 und 25). 

Hat der Bezogene die auf den Wechsel gesetzte Annahmeerklarung 
(Akzept) vor der Riickgabe des Wechsels gestrichen, so gilt die Annahme 
al" verweigert. Nun kann es aber durchaus zweifelhaft sein, ob das 
Akzept vor oder nach Riickg~be des Wechsels gestrichen wurde. Des
wegen enthalt der Art. 29 noch die weitere Bestimmung als Rechtsver
mutung, daB bis zum Beweise des Gegenteils vermutet wird, daB die 
Streichung vor der Riickgabe des Wechsels erfolgt ist. 

Zum Zwecke der Zahlungssicherung ist im Gesetz auch eine Wech8el
bilrg8chaft8erklarung vorgesehen (Art. 30-32). Diese Erklarung wird 
auf den Wechsel oder einen Anhang dazu gesetzt. Die blo.Be Unterschrift 
auf der Vorderseite des Wechsels gilt als Biirgschaftserklarung, soweit 
es sich nicht um die Unterschrift des Bezogenen oder des Ausstellers 
handelt. Ohne nahere Angabe des Biirgschaftsbegiinstigten gilt sie fiir 
den Aussteller. 

AuBerdem gibt es ein Ehrenakzept. Die Ehrerw,nrw,hme ist in allen 
Fallen zulassig, in denen der Inhaber vor Verfall des Wechsels Riickgriff 
(Regre.B) nehmen kann. Die Ehrenannahme wird auf dem Wechsel ver
merkt und ist von demjenigen, der ehrenhalber annimmt, zu unter
schreiben (Art. 56-58). 

Der Scheck darf nach Art. 3 des Scheckgesetzes vom 14. August 1933 
nur auf einen Bankier gezogen werden, bei dem der Aussteller ein Gut
haben hat, iiber das er scheckmaBig verfiigen darf. Dagegen kann ein 
Scheck nicht akzeptiert werden. Ein auf den Scheck gesetztes Akzept 
gilt als nicht geschrieben (Art. 4). Fiir Unterschriften gilt im iibrigen 
dasselbe, wie im Art. 7 WG (s. oben) vorgesehen. Aber indossiert kann 
ein Scheck, wie ein Wechsel werden, wenn er auf eine bestimmte Person 
zahlbar gestellt wird, mit oder ohne den ausdriicklichen Vermerk "nach 
Order" (Art. 14). Fiir die Scheckbiirgschaft (Art. 25-27) gilt ungefahr 
das gleiche wie fiir die Wechselbiirgschaft. 

Wie der Bezogene nach Art. 39 WG. den bezahlten Wechsel quittiert 
zuriickverlangen kann, so kann auch der Bezogene nach Art. 34 SchG. 
gegen Zahlung die Aushandigung des quittierten Schecks verlangen. 

Der Bezogene, der einen durch Indossament iibertragbaren Scheck 
einlOst, isL verpflichtet, die Ordnungsma.Bigkeit der Reihe der Indos-
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samente, aber nicht die Unterschriften der Indossanten zu priifen 
(Art. 35). 

Der Aussteller sowie jeder Inhaber eines Schecks kann durch den 
quer iiber die Vorderseite gesetzten Vermerk "nur zur Verrechnung" 
untersagen, daB der Scheck bar bezahlt wird, so daB er nur im Wege 
der Gutschrift, die als Zahlung gilt, einge16st werden kann. Wiirde aber 
dieser VermeFk "nur zur Verrechnung" gestrichen werden, um vielleicht 
doch den Betrag bar zu erhalten, dann ist diese Streichung ungiiltig und 
wird als nicht erfolgt betrachtet (Art. 39). Diese Bestimmung tragt 
wesentlich zur Sicherung eines Schecks gegen MiBbrauch bei, z. B. bei 
einer Briefberaubung. 

4. Das eigenhandig geschriebene Testament. 
Die Bestimmungen des § 2231, Ziff. 2 BGB. iiber das eigenhiindig 

geschriebene und unterschriebene Testament wurden als fiir die heutige 
Zeit veraltet angesehen und sind daher durch neue Testamentsvorschrif
tenl ersetzt worden. Als Grundsatz wurde der Wille des Erblassers, 
soweit er aus seiner handschriftlichen Niederschrift herauszulesen ist, 
in den Vordergrund gestellt. Daher sind formale Nebensachlichkeiten 
oder Schonheitsfehler, wie sie in der Rechtsprechung oft genug zur 
Nichtachtung des letzten Willens des Erblassers gefiihrt haben, end
Hch beiseite geschoben worden. Einer der am haufigsten Formfehler war 
die Verwendung eines mit vorgedruckter Orts- und Jahreszahlangabe 
versehenen Briefbogens, der zur Ungiiltigkeit eines Testamentes ge
fiihrt hat. 

Ohne auf die verschiedenen Arten des Testaments naher einzugehen, 
wie sie im neuen Testamentsgesetz behandelt werden, wollen wir uns 
hier auf das "eigenhandige Testament" beschranken. 

Der § 21 des neuen Testamentgesetzes hat folgenden Wortlaut: 
"Der Erblasser kann ein Testament in ordentlicher Form durch eine eigen

handig geschriebene und unterschriebene Erklarung errichten. 
Es ist nicht notwendig, aber ratlich, daB der Erblasser in der Erklarung angibt, 

zu welcher Zeit (Tag, Monat und Jahr) und an welchem Ort er sie niedergeschrieben 
hat. 

Die Unterschrift solI den Vornamen und den Familiennamen des Erblassers 
enthalten. Unterschreibt der Erblasser in anderer Weise, etwa lediglich mit dem 
Vornamen oder durch Angabe der Familienstellung2 , und reicht diese Unterzeich
nung zur Feststellung der Urheberschaft des Erblassers und der Ernstlichkeit einer 
Erklarung aus, so steht eine solche Unterzeichnung der Giiltigkeit des Testaments 
nicht entgegen. Wer minderjahrig ist oder Geschriebenes nicht zu lesen vermag, 
kann ein Testament nicht nach obigen Vorschriften errichten. 

Enthitlt ein nach Abs. 1 errichtetes Testament keine Angabe iiber die Zeit der 

1 Gesetz iiber die Errichtung von' Testamenten und Erbvertragen. Yom 
31. Juni 1938. 

2 Z. B. "Euer Vater". 
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1 Gesetz iiber die Errichtung von' Testamenten und Erbvertragen. Vom 
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Errichtung und ergeben sich hieraus Zweifel fiber seine Gilltigkeit (etwa weil der 
Erblasser wahrend einer gewissen Zeit wegen Entmfindigung testierunfahig war, 
oder weil er mehrere einander widersprechende Testamente hinterlassen hat, so ist 
das Testament nur dann als gfiltig anzusehen, wenn sich die notwendigen Fest· 
stellungen fiber die Zeit der Errichtung anderweit treffen lassen. Dasselbe gilt 
entsprechend fUr ein Testament, das keine Angabe fiber den Ort der Errichtung 
enthalt. " 

Falls der Erblasser amtliche Verwahrung seines eigenhandigen Testa
ments verlangt, nimmt es jedes Amtsgericht in Verwahrung und erteilt 
ihm einen Hinterlegungsschein (§§ 22, 37). 

Da die Errichtung eines Testaments in der Praxis manchmal auf be
sondere Schwierigkeiten st6Bt, sind in diesem Gesetz solche Falle auch 
besonders beriicksichtigt worden, um das vor einem Richter, Notar oder 
Biirgermeister zu errichtende Testament giiltig werden zu lassen. Wir 
wollen daher auch diese Bestimmungen hier wiedergeben: 

§ 16: "Die Niederschriftl muB vorgelesen, yom Erblasser genehmigt und von 
ihm eigenhandig unterschrieben werden. In der Niederschrift solI festgestellt wer· 
den, daB dies geschehen ist. Hat der Erblasser die Niederschrift eigenhandig unter
schrieben, so wird vermutet, daB sie vorgelesen und von ihm genehmigt ist. Die 
Niederschrift solI dem Erblasser auf Verlangen auch zur Durchsicht vorgelegt 
werden. 

1st der Erblasser taub, so solI ibm die Niederschrift zur Durchsicht vorgelegt 
werden, auch wenn er dies nicht verlangt; in der Niederschrift solI festgestellt 
werden, daB dies geschehen ist. Kann der taube Erblasser Geschriebenes nicht 
lesen, so solI bei dem Vorlesen eine Vertrauensperson zugezogen werden, die sich 
mit ihm zu verstandigen mag; in der Niederschrift solI die Zuziehung festgestellt 
werden. 

Kann der Erblasser nach der Uberzeugung des Richters oder des Notars2 nicht 
schreiben, so wird die Unterschrift des Erblassers durch die Feststellung dieser 
Uberzeugung in der Niederschrift ersetzt. In einem solchen Fall muB der Richter 
oder der N otar bei dem Vorlesen und der Genehmigung einen Zeugen zuziehen ... " 

"Die Niederschrift muB von den mitwirkenden Personen unterschrieben 
werden." 

§ 17, Abs. 1: "Wer nach der Uberzeugung des Richters oder des N otars2 stumm 
oder sonst am Sprechen verhindert ist, kann das Testament nur durch Ubergabe 
einer Schrift errichten. Er muB die Erklarung, daB die Schrift seinen letzten Willen 
enthalte, bei der Verhandlung eigenhandig in die Niederschrift oder auf ein be
sonderes Blatt schreiben, das der Niederschrift als Anlage beigefUgt werden muB." 

Der nicht minder wichtige Fall, daB der Erblasser am Schreiben in
folge Schwache oder Krankheit verhindert ist, wird hier nicht im Ge
setz naher erwahnt, auBer - im § 16 - bei der Unterschriftleistung, 
aber nicht beim eigenhandigen Testament. Daher ist auf die yom Reichs
gericht aufgestellten Grundsatze der Handfiihrung und -stiitzung naher 
einzugehen. 

Nach einer Entscheidung des PreuB. Kammergerichts (KGE. 48, ~2, 

1 D. h. fiber die Errichtung eines gerichtlichen oder notariellen Testaments. 
2 Gilt auch fUr das Nottestament vor dem Biirgermeister. 
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Nr. 19), die auch den Standpunkt des Reichsgerichts teilt, kommen fol
gende Grundsatze zum Ausdruck: 

"Bei fremder Hilfeleistung ist dem Erfordernis der Eigenhandigkeit 
der Schrift in den §§ 2231 und 22421 BGB. nur geniigt, wenn die Hand 
des Erblassers bei der mechanischen Herstellung der Schrift trotz Unter
stiitzung oder Mitwirkung des Fremden in der vom Erblasser gewollten 
Bewegung frei gewesen ist. Das Landgericht ist von der Rechtsansicht 
ausgegangen, daB beim Schreiben mit fremder Unterstiitzung so lange 
eigenhandiges Schreiben anzunehmen sei, als der Schreibende dabei noch 
selbst die Gestalt der Schriftziige bestimme, daB also, wenn die Hand 
des Erblassers bei der Niederschrift vollig unter der Herrschaft und Lei
tung eines anderen gestanden habe, eigenhandige Schrift nicht mehr 
vorliege. Das Landgericht hat dann festgesteIlt, daB nicht nur einzelne 
Buchstaben, sondern ganze Wortbilder in dem - hier in Frage stehen
den - Testament vom 14. Mai 1913 von denen des alteren vollig ab
weichen, sich dagegen sonst den von dem Beschwerdefiihrer gebrauch
ten Wortbildern in auffallender Weise nahern, und daraus die -aber
zeugung gewonnen, daB die Fiihrung der Hand der Erblasserin durch 
den Beschwerdefiihrer im allgemeinen fiir die Gestaltung der Schrift
ziige derartig bestimmend und maBgebend gewesen ist, daB die Hand 
der Erblasserin in der von dieser gewollten Bewegung nicht mehr frei 
war. Es ist unrichtig, daB eigenhandige Schrift stets solange anzu
nehmen sei, als der Schreibende die Schriftziige mitbestimme. Darauf, 
daB der Schreibende seine gewohnlichen Schriftziige zustandebringe, 
kommt es allerdings nicht entscheidend an; diese werden wohl stets 
schon durch eine bloBe Unterstiitzung beim Schreiben gewisse Verande
rungen erfahren. Das hat das Landgericht aber offenbar auch nicht 
angenommen, sondern es hat aus den von ihm festgestellten Abwei
chungen von den gewohnlichen Schriftziigen der Erblasserin und -aber
einstimmungen mit den Schriftziigen des Beschwerdefiihrers geschlos
sen, daB bei Anfertigung des Testamentes vom 14. Mai 1913 die Hand 
der Erblasserin in der gewollten Bewegung nicht mehr frei gewesen 
ist. Das ist nicht zu beanstanden und entspricht den Grundsatzen des 
Reichsgerichts, nach denen bei fremder Hilfeleistung dem Erfordernis 
der Eigenhandigkeit der Schrift nur geniigt ist, wenn zu der mechanischen 
Herstellung derselben durch die Hand des Erblassers - unter Unter
stiitzung und Mitwirkung des Fremden - noch hinzutritt, daB die Hand 
des Erblassers dabei in der von ihm gewollten Bewegung' frei gewesen 
ist." (Vgl. auch Jur. Wschr. 1911, S.589ff.) 

Daraus ist Zu ersehen, daB es bei einer handgefiihrten oder -gestiitzten 
Schrift auf soviele Feinheiten der Unterscheidung im Schriftbild selbst 

1 Hier handelt es sich um die protokollarische Unterschrift beim gerichtlichen 
oder notariellen Testament und entspricht dem § 16 des neuen TestGes. 
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ankommt, daB es ein Richter kaum wagen kann, diese zu erkennen und 
richtig zu beurleilen; hier wird er einen erfahrenen Schriftsachverstan
digen zuziehen mussen. Aber immerhin sind durch die obige juristische 
Auslegung auch fur den Sachverstandigen folgende Grundsatze ge
wonnen worden: 

a) Eigenhandige Schrift liegt vor, wenn der Dritte der Hand des Erb
lassers nur Unterstutzung zur Ermi:iglichung der Niederschrift gewahrt 
hat. 

b) Eigenhandige Schrift liegt vor, wenn der Erblasser trotz Mit
wirkung eines Dritten mit seiner eigenen Hand die Schrift seinem Willen 
und Ki:innen gemaB hergestellt hat. 

c) Dagegen liegt eigenhandige Schrift nicht vor, wenn der Erblasser 
vi:illig unter der Herrschaft und Leitung des mit wirkenden Dritten ge
standen hat. 

Es kann sich also bei solchen Testamenten, bei denen der Einwand 
der Handstutzung oder -fuhrung gemacht wird, um recht schwierige 
Grenzfalle der Erkennbarkeit handeln, sowohl fUr den Richter, als auch 
fUr den Schriftsachverstandigen. 

AuBer durch Testament selbst kann ein Testament auch dadurch 
widerrufen werden, daB der Erblasser in der Absicht, es aufzuheben, die 
Testamentsurkunde vernichtet oder an ihr Veranderungen vornimmt, 
durch die der Wille, eine schriftliche Willenserklarung aufzuheben, aus
gedriickt zu werden pflegt. Hat der Erblasser die Testamentsurkunde 
vernichtet oder in der bezeichneten Weise verandert, so wird vermutet, 
daB er die Aufhebung des Testaments beabsichtigt habe. 

(Diese Bestimmung des § 33 des neuen Testamentsgesetzes stimmt im 
Wortlaut mit dem § 2255 BGB. uberein.) 

Hier verweise ich noch ausdriicklich auf den oben (in Kapitel 1, am 
SchluB) naher dargestellten Fall einer abgekiirzten oder verstummelten 
Testamentsunterschrift, die friiher das eigenhandig geschriebene und 
unterschriebene Testament ungiiltig gemacht hatte, heute aber nicht 
mehrl. 

5. Die Bedeutung der Handschrift im GeschiUts- und Verkehrsleben. 
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Graphologie ein wich

tiges Gebiet ihrer Nutzanwendung erobert, namlich die Eignungsprii,fung 
fUr bestimmte Berufe. Wenn sich die Graphologie auch noch keineswegs 
allgemeiner Anerkennung erfreuen kann, so zeigen sich doch schon seit 
langerer Zeit bedeutende Ansatze ihrer wissenschaftlichen Anerkennung 

1 Uber Testamentsfiilschunyen vgl. die Arbeiten von Prof. Dr. BUHTZ in der 
Z. gerichtl. 8chriftuntersuchungen. Nr. 25 {Handfiihrung und -stiitzung) und 
26 (1931),8.2 bzw. 8.6. - Ferner: Dr. GEORG MEYER, im Arch. gerichtl. 8chrift
untersuchungen und verwandte Gebiete. 8.310-322. Leipzig 1909. 
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und sogar akademischen Pflege. Ich erinnere dabei an einen in der 
Zeitschrift "Schule und Elternhaus" (4. Jg., Heft 1, S. 33) erschienenen 
Artikel iiber die Verwendbarkeit der Graphulogie bei der Berufsberatung. 
Dieser Artikel gab dem Brandenburgischen Landesarbeitsamt Veran
lassung, sich an das "Zentralinstitut fiir Erziehung und Unterricht" in 
Berlin zu wenden, um die Geeignetheit und Zuverlassigkeit der Grapho
logie zu dem gedachtenZwecke nachpriifen zu lassen. Dr. OTTO BOBERTAG 
yom genannten Institut hat sich dieser Aufgabe unterzogen und in seiner 
Abhandlung "Ist die Graphologie zuverlassig 1" (Heidelberg 1929) iiber 
den Wert der Handschriftendeutung auf experimentell-statistischer 
Grundlage eingehend berichtet. Der Verfasser kommt (S.85) zu fol
gendem SchluB: 

"Da kein Graphologe die naheren Lebensumstande, die Milieu
bedingtheiten, auch die Erziehungs- und Schicksalsnachwirkungen seines 
Analysanden kennt, so miissen wir schlieBen, daB hier der Graphologie 
eine Grenze gesetzt ist, deren "Oberschreitung ihr nicht moglich ist, aber 
freilich auch nicht zugemutet werden kann. N ach alledem miissen wir 
uns fUr berechtigt halten, zu sagen, daB der Graphologie, wie jedem 
Verfahren der Ausdrucksdeutung, eine absolute Zuverlassigkeit nicht 
zukommt und auch nicht zukommen kann, da sie nicht imstande ist, 
aIle Bedingungen :liU beriicksichtigen, die auf die Formung und Aus
wirkung eines Charakters im Leben wesentlichen EinfluB ausiiben. Wenn 
man dies im Auge behalt, kann man anderseits zugeben, daB sie inner
halb der ihr gesteckten Kompetenzgrenzen eine relative Zuverliissiykeit 
hohen Grades erreicht." 1 Fiir zukiinftige iihnliche Untersuchungen macht 
Verfasser folgende Vorschlage, denen wir uns, wie seinen oben wieder
gege benen SchluBfolgerungen anschlieBen konnen: 

a) Eine recht sorgfaltige Auswahl von Schriftproben, also gegebenen
falls von mehreren Schriftstiicken jedes einzelnen Schreibers ist ebenso 
erwiinscht, wie 

b) eine genauere Belehrung der beteiligten Graphologen, damit 
groBere Vergleichbarkeit ihrer Analysen erzielt wird. Fehlerhaft ware 
die Einschrankung der Angaben auf bestimmte, leicht feststellbare Cha
raktereigenschaften, weil dies ja dem iiblichen Verfahren, das doch 
gerade nachgepriift werden solI, nicht entsprechen wiirde, -

In einer Zeit des Arbeitermangels in allen Berufen wird das Bediirfnis 
der in Frage kommenden Arbeitgeberkreise eine Personalauswahl auf 
Grund der Handschriftenbeurteilung vornehmen :liU lassen, weniger her
vortreten, als in einer Zeit groBerer Arbeitslosigkeit und Vermehrung der 
Stellenbewerber. Wollen wir aber normale Verhaltnisse auf dem Arbeits-

1 Zu ahnlichen Feststellungen kam der Franzose ALFRED BINET vor einer Reihe 
von Jahren, iiber die er in seinem Buche: "Les revelations de l'ecriture d'apres 
un controle scientifique" (Paris 1906) ausfiihrlich berichtet hat. 
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markt voraussetzen, so ist es klar, daB der Arbeitgeber jede brauchbare 
und zuverlassige Eignungsprufung in Anspruch nehmen wird, die ihm 
gute und tuchtige, aber auch vertrauenswurdige Arbeiter und Angestellte 
ermitteln kann. 

Die Personalauswahl hangt von zwei wesentlichen Voraussetzungen 
ab: einmal von der physischen und technischen Geeignetheit des Be
werbers fUr einen bestimmten Beruf, dem Eignungsprufungsgebiet des 
Psychotechnikers, sodann von der charakterlichen und intelligenz
bedingten Geeignetheit, dem Eignungsprufungsgebiet des wissenschaft
lichen Graphologen. Beide mussen sich erganzen, jeder kann nicht gut 
beide Gebiete zur Zufriedenheit beherrschen; aber beide mussen die An
forderungen des betreffenden Berufes kennen. In den "Mitteilungen der 
Deutschen Graphologischen Studiengesellschaft" (Berlin 1931, Nr. lO) 
ist z. B. der "Betriebsingenieur" vom Standpunkt des graphologischen 
Firmenberaters behandelt worden. 

Der Eignungspriifer wird sich um so besser in die richtige Beurteilung 
der praktischen Anforderungen einarbeiten konnen, je mehr er sich 
auf bestimmte Berufe beschrankt, deren Mindest- und Hochstleistungen 
er genau kennen muB. 

Ohne naher hierauf einzugehen, verweise ich noch auf folgende Ar
beiten, die zum Studium dieser Frage geeignet und zu empfehlen sind: 

Graphologie und Psychotechnik (Z. Die Schrift, 1. Jg., Heft5. Brunn 
1935). 

1m zweiten Jahrgang, Heft 4/5 der Schrift, Brunn 1936, S.155ff. 
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MANN: Zur Frage der graphologischen Berufsberatung (Z. Menschenkde., 
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Aber noch von einer anderen Seite muB hier die Handschrift im 
Geschafts- und Verkehrsle ben betrachtet werden: namlich vom Ge
sichtspunkte ihrer Pflege, d. h. ihrer Leserlichkeit und der Folgen einer 
unleserlichen Handschrift. 

Die Unterschrift. 

Vor allem ist es die Unterschriftl, auf deren Leserlichkeit es grund
satzlich ankommt. Eine unleserliche Unterschrift auf Urkunden hat 

1 Die Unterschrift, mit oder ohne Schnorkel (Paraphe) ist als Trager und 
Reprasentant des Namens des Schreibers meistens der Ausdruck eines individuellen 
und originellen Gestaltungswillens der Personlichkeit, von deutlicher Lesbarkeit 
bis zu unleserlichen Hieroglyphen gesteigert. Die Paraphe, die in friiheren Zeiten 
allgemein geiibt und als Bestandteil der Namensunterschrift bewertet wurde, wird 
heute noch bei manchen Volkern allgemein angewendet; sie ist oft sehr bezeichnend 
fiir die Schreibfahigkeit und den Charakter des Schreibers, entspringt oft aber 
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schon immer zu Beanstandungen, ja, 2;ur Ungiiltigkeitserklarung der mit 
ihr versehenen Urkunde gefiihrt, auch nicht immer ohne nacht~ilige 
Folgen. Wenn der Gesetzgeber von einer eigenhandigen Unterschrift 
spricht, z. B. im § 177 FreiwGerGes., so geniigt schon der Familienname, 
also ohne Vornamen des Schreibers oder Madchennamen bei Ehefrauen. 

Aus der ReichhaItigkeit gerichtlicher Entscheidungen iiber die Vor
aussetzungen einer giiltigen Unterschrift seien die folgenden besonders 
hervorgehoben. 

Ein RechtsanwaIt hatte einen Revisionsbegriindungsschriftsatz nul' 
mit seinem abgekiirzten Namen (Dr. M I) unterschrieben. Die .Revi
sionsantrage und deren Begriindung im Sinne des § 345, Abs.2 StPO. 
miissen aber den vollen burgerlichen Namen durch entsprechende Schrift
zeichen enthalten, so daB die erwahnten Gesetzesbestimmungen nicht als 
beobachtet anzusehen sind, wenn der Name in der Unterschrift nur in 
einer Abkiirzung erscheint. Die Zeichnung mit dem Anfangsbuchstaben 
kann - nach der RGE. i. Strafs. vom 25. Januar 1904, Bd. 37, S. 82 -
nie als eine statthafte Abkiirzung der Namensunterschrift gelten, da sie 
fiir sich allein dariiber, wie der Name lautet, keinen auch nur einiger
maBen sicheren AufschluB gewahrt. 

Logischerweise miiBte diese Ent~cheidung auch fUr jede unleserliche 
Unterschrift geIten, da ja auch sie fiir sich allein keinen einigermaBen 
sicheren AufschluB gewahrt, wie der Name lautet. In der Praxis hat 
sich bei uns vielfach die in Amerika und England seit langem iibliche 
Wiederholung des unterschriebenen Namens in Schreibmaschinenschrift 
eingebiirgert, die Mindestforderung, die den Mangel einer schlecht oder 
gar nicht leserIichen Unterschrift heilen konnte, ganz abgesehen von der 
mit allem Nachdruck zu betonenden primaren Forderung der Lesbarkeit 
einer Unterschrift. 

Das Reichsgericht hatte sich ofters mit der Frage ungeniigender oderun
Ieserlicher Unterschriften beschiiftigt. In seinem Urteil vom 29. Septem
ber 1908 (REStr., Bd. 41, S. 425) wurde 2;. B. die Frage behandelt, ob eine 
Strafanzeige, welche die angebliche Unterschrift einer in Wahrheit nicht 
vorhandenen Person in unleserlichen Schriftziigen aufweist, eine falschlich 
angefertigte Urkunde sei. In den Urteilsgriinden ist dazu folgendes aus
gefiihrt worden: " ... Die Anzeige ist mit einer Unterschrift versehen, 
welche die Buchstaben "Dr." und einige mit dem Buchstaben "S" 
beginnende, im iibrigen unleserliche Schriftziige aufweist. Die Unter
schrift laBt verschiedene Deutungen zu und weist auf einen Arzt als 
Unterzeichner hin ... Ware die Unterschrift echt, so wiirde sie, ihrer 
Unleserlichkeit ungeachtet, auf denjenigen Arzt als den Aussteller hin-

auch bloDer Nachahmungssucht. doch ist sie manchmal auch als Sicherungsmittel 
gegen Falschungen gedacht. VgI. dazu auch W. PREYER: Zur Psychologie des 
Schreibens, S. 31. Hamburg und Leipzig 1895. 
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weisen, der sich bei seiner Unterschrift dieser unleserlichen Schriftziige 
bedient ; sie wiirde also eine bestimmte Person als ihren Aussteller 
erkennen lassen. Auf dieselbe Person wiirde die vorliegende unleserliche 
Handschrift hinweisen, wenn sie eine Nachbildung einer vorhandenen 
echten Unterschrift ware. Der Begriff der falschen Urkunde erfordert 
nicht, dafJ die als Aussteller erscheinende Person tatsachlich vorhanden ist; 
8ie kann auch eine erdichtete Per80n sein1• 1m gegebenen FaIle erscheint 
als Aussteller die erdichtete Person eines Arztes, der seinen Namen in 
der durch die falschlich angefertigte Unterschrift angedeuteten Weise 
undeutlich zu schreiben pflegt. Ob der Angeklagte bei der Anfertigung 
der Unterschrift sich einen bestimmten Namen vorstellte und diesen 
undeutlich niederschrieb, oder ob er an einen bestimmten Namen iiber
haupt nicht dachte, kann rechtlich keinen Unterschied begriinden. Ent
scheidend ist, daB die gewahlten Zeichen nach der Absicht des Ange
klagten nicht als ein bloBer Schnorkel, sondern als die Namensunter
schrift einer (nicht vorhandenen) Person erschienen. Aus der Unleser
lichkeit der Namensunterschrift folgt daher nichts gegen die Urkunden
eigenschaft des Schriftstiicks . . .". 

Demnach muBte der Angeklagte wegen Urkundenfalschung bestraft 
werden. 

Auch bei einer anderen Gelegenheit hatte das Reichsgericht iiber die 
Bedeutung einer abgekiirzten oder verstiimmelten Unterschrift zu ur
teilen, und zwar handelt es sich um die RGE. i. Strafs. vom 24. Januar 
1910 (Bd.43, S.231). In dieser Entscheidung iiber eine als abgekiirzt 
oder verstiimmelt anzusehende Testamentsunterschrift wurde der Grund
satz hervorgehoben, daB fUr den gewohnlichen Rechtsverkehr ohne 
weiteres als erfahrungsmaBig iiberwiegende Regel gelten darf, daB der 
Aussteller immer mindestens seinen Zunamen, bei sehr wichtigen Schrift
stiicken auch den Vornamen2 ganz ausschreibt. Wir gehen aber noch 
einen Schritt weiter und halten es nicht nur fUr zweckmaBig, sondern 
aus den immer wieder betonten Griinden der Rechtssicherheit und Be
weiserleichterung fiir geboten, den vollen Namen, also auch mit aus
geschriebenem Vornamen, bei jeder Urkunde anzuwenden. Die Unter
schrift solI also nicht bloB als ein sichtbares Zeichen eines personlichen 
Willensausdruckes in Verbindung mit einem Urkundentext angesehen 
werden, sondern als ein Beweismittel, das gewissermaBen mit jedem 
Buchstaben an Beweiswert zunimmt. Von diesem Gesichtspunkt aus ist 
es bei wichtigen Urkunden sehr angebracht, nicht nur die volle Namens
unterschrift des Unterzeichners oder Ausstellers zu verlangen, sondern 

1 Das ist der Regelfall bei pseudonymen, eine "versteckte Anonymitiit" 
darstellenden Anzeigen. 

2 Bei der Unterzeichnung von Handelsfirmen ist die Beifiigung von Vornamen 
nicht erforderlich, sagt § 19 des Handelsgesetzbuches. 
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auch den Madchennamen der Ehefrau, wie auch Zusatze "Frau", 
"Witwe", sowie Angabe der Wohnung und des Datums. Eine Gesetzes
vorschrift braucht nicht erst eingefuhrt zu werden, weil schon die 
N otwendigkeiten des Beweisverfahrens dafUr sorgen sollten. 

Kommt es auf die Unterschrift zu Vergleichungszwecken an, dann 
sollte sie nicht nur in Diktatschriftproben allein aufgenommen werden, 
sondern auch bei absichtlich angefUgten Protokollzusatzen, die jedesmal 
von dem Vernommenen mit vollem N amen zu unterschreiben sind. 

Fur eine yom Schoffengericht verurteilte Frau hatte ein Rechts
anwalt die Berufungsschrift so undeutlich unterschrieben, daB nicht ein 
einziger Buchstabe des Namens erkennbar war. Wie das Landgericht in 
Dusseldorf am 22. Februar 1913 entschieden hatte, liegt hier keine gultige 
Unterschrift vor, so daB das eingelegte Rechtsmittel als ungultig ver
worfen werden muBte 1. 

Wenn schon aus diesen Entscheidungen z,ur Genuge zu ersehen ist, 
daB unleserliche Unterschriften unter Umstanden groBe Nachteile her
vorrufen, ja, sogar eine Schadensersatzpflicht begrunden konnen, weil sie 
wichtigen Urkunden einen Hauptbestandteil ihres Beweiswertes ent
ziehen, so ist es einigermaBen unverstandlich, wenn in STAUDINGERS 
Kommentar zum BGB. (§ 126), lO. Aufl, 1936, Note 18), zu lesen ist, 
daB die Leserlichkeit fUr die Unterschrift nicht erforderlich sei. Dieser 
veraltete Standpunkt muB heute bekampft werden. Als einzige Aus
nahme konnte die Testamentsunterschrijt gelten, die auch Vom Reichs
gericht grundsatzlich zugestanden wird, wenn die Identitat des ver
fugenden Erblassers mit seiner eigenhandig unter das Testament ge
schriebenen Namensunterschrift feststeht. Diese Ausnahme ist deswegen 
anzuerkennen, weil die unter erschwerenden Schreibumstanden (Alters
schwache, Todesnahe, Schwererkrankung mit starker physischer Schreib
behinderung) entstandene Unterschrift Schreibstorungen bis zur Un
leserlichkeit aufweisen kann und entschuldbar ist, auch bei Wieder
holungen kaum besser ausfallen wurde. 

Wie verhalt es sich mit der Giiltigkeit der im Auftrage eines anderen 
abgegebenen Unterschrift, wovon weiter oben schon einmal die Rede 
war? Nach § 414 StPO. kann der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
nach vorangegangener polizeilicher StrafverfUgung bei der Polizei
be horde schriftlich oder miindlich, beim Amtsgericht schriftlich oder zu 
Protokoll der Geschaftsstelle angebracht werden. Ein schriftlicher An
trag muB nach allgemeinen Rechtsbegriffen yom Antragsteller ganz ge
schrieben oder mindestens doch mit seiner Unterschrift versehen sein. 
Wenn § 126 BGB. nun zwar nicht unmittelbar auf das StrafprozeBrecht 
Anwendung findet, so gilt er doch wenigstens als Beweis fiir die allge-

1 Die Rechtsunwirksamkeit der unleserlichen Unterschrift ist auch in der 
Deutschen Juristen-Zeitung 1903, S. 141ff. bejaht worden. 

Schneickert, Handschrift. 2. Auf!. 
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meine Rechtsauffassung. Ein Bevollmachtigter darf daher nicht den 
Namen seines Auftraggebers, sondern muB seinen eigenen Namen unter 
Angabe und Nachweis des Vertretungsverhaltnisses unter den Antrag 
setzen. Ein nur yom Bevollmachtigten mit dem Namen des Auftrag
gebers unterschriebenes Schriftstiick ist daher keine rechtsverbindliche 
Urkunde und geniigt auch nicht zur Wahrung der Einspruchsfrist beim 
poIizeilichen Strafverfahren. (BeschluB der 3. Fer. Strafk. LG. II Berlin 
yom 15. September 1905.) 

Noch viellehrreicher ist der folgende Straffall, der in der RGE i. Str. 
yom 4.0ktober 1910 zu beurteilen war. Ein Rechtsanwalt war yom 
LG. Duisburg wegen Urkundenfalschung zu einer Woche Gefangnis ver
urteilt worden, weil er seinen jungen Mann beauftragt hatte, wahrend 
seiner Abwesenheit Schriftstiicke mit dem (nachgeahmten) Namen des 
Rechtsanwalts zu unterzeichnen. Die AhnIichkeitsgestaltung der Unter
schrift war dem jungen Menschen auf Grund von Voriibungen gut ge
lungen. In der Revision hatte der Angeklagte Gliick, weil sich das 
Reichsgericht seiner Auffassung angeschlossen hatte. Er fiihrte namlich 
aus, daB die durch den jungen Menschen angefertigte Unterschriften 
gleichsam als seine eigenen zu gelten haben und deshalb keine Falschun
gen sein konnen. Eine mittelbare strafbare Taterschaft, d. h. die Aus
fiihrung einer strafbaren Handlung durch einen Dritten als Werkzeug, 
setzt voraus, daB die von dem Werkzeug ausgefiihrte Handlung auch 
dann strafbar sein miisse, wenn sie der mittelbare Tater selbst vorge
nommen habe. Das sei hier aber nicht der Fall. Der Vertreter der Reichs
anwaltschaft vertrat dieselbe Rechtsauffassung. Die von dem Beauf
tragten angefertigte Unterschrift sei genau so anzusehen, als habe sie der 
auftraggebende Rechtsanwalt selbst geschrieben. Sie sei deshalb keine 
Falschung, da man seine eigene Unterschrift nicht falschen konne; auch 
bedeute die Unterschrift nicht eine Tauschung iiber die Person des Unter
schreibenden, sondern hochstens ii ber den Inhalt der Schriftstiicke. Die Un
terschrift sei also wederfalsch, noch unecht, moglicherweise nur ungiiltig ; sie 
wirke wie eine mechanische Unterstempelung. Das Reichsgericht ilchloB 
sich dieser Auffassung ebenfalls an und sprach den Angeklagten frei. 

DaB eine so entstandene Unterschrift die Urkunde ungiiltig macht, 
laBt sich schon aus den vorausgehenden Entscheidungen entnehmen. 
Die Auffassung, daB niemand seine eigene Unterschrift falschen konne, 
ist aber nicht richtig, wie ich in meiner Arbeit: "Verfalschung der eigenen 
Unterschrift" 1 naher ausgefiihrt habe. Eshandelt sich dabei um den ein
fachen, in der Praxis wiederholt schon beobachteten und festgestellten 
Tatbestand der zum Zwecke der Tauschung und betriigerischen Erlan-

1 GroB' Archivf. Kriminologie, Band 94, S.177ff. Ferner BUHTZ-KOSTNER: 

Die Beurteilung verstellter, abgestrittener, echter Unterschriften, Z. ges. Ge
richtl. Med. 26, S. 413-429. 
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gung von Rechtsvorteilen verstellten Unterschrift des eigenen Namens, 
um den betriigerischen Einwand der Fiilschung durch einen Dritten vor
zubereiten und "glaubhaft" machen zu konnen. 

Zu der letzterwiihnten Entscheidung ist noch ein weiterer Fall aus 
der Gerichtspraxis zu erwiihnen, niimlich die Ungiiltigkeit von Urkunden, 
die mit einem N amenszugstempel (Faksimile) unterzeichnet sind, wo eigen
hiindige Unterzeichnung vorgeschrieben ist. Der Amtsanwalt hatte gegen 
ein SchOffengerichtsurteil Berufung eingelegt; eine Verurteilung trotz 
erwiesener Straftat konnte aber nicht erfolgen, weil die Berufungs
anklageschrift yom Amtsanwalt mit seinem Namens!7;ugstempel versehen 
war, statt mit seiner eigenhiindigen Unterschrift. Durch Ministerial
erlasse wird bestimmt, wer zur Fuhrung und Anwendung von Namens
zugstempeln berechtigt sein soil; grundsiitzlich sollen sie nur fUr Schrift
stucke untergeordneter Bedeutung, fUr vordruckmiiBige Anfragen und 
Auskiinfte usw. verwendet werden, grundsiitzlich aber nicht zu poli
zeilichen StrafverfUgungen 1. 

Wie 'die mechanisch mittels Namenszugsstempel entstandene Unter
schrift ist aber auch die im DurcMchreibeverfahren entstandene Unter
schrift zu beurteilen; denn es ist keine Originalunterschrift. 

In RGE. Bd. 50, S. 179 ist entschieden worden, daB eine Unterschrift, 
die bei Gelegenheit der Unterzeichnung einer Urkunde ohne Wissen 
und Willen des Ausstellers mittels eines untergelegten Blauzettels gleich
zeitig noch auf einem zweiten Schriftstuck hervorgebracht wird, nicht 
als echt anzusehen ist. 

Schlie.6lich weise ich noch auf eine RGE. i. Ziv.Sachen yom 15. Mai 
1917 (III, 4;44/16) hin, die fUr die Praxis besondere Bedeutung hat und 
behalten wird. Es handelt sich dabei um die von manchen Betrugern 
miBbrauchte HerbeifUhrung der Beglaubigung einer gefiilschten Unter
schrift. Die Unterschrift unter einer BUrgschaftskunde war als "eigen
hiindige Unterschrift" des Burgen von einem stiidtischen Verwaltungs
sekretiir als Vertreter des Polizeikommissars einer rheinischen Stadt
gemeinde pofueilich beglaubigt worden. Tatsiichlich war die Burgschafts
unterschrift aber gefiilscht, und der BUrge hatte dadurch einen erhe.b
lichen Vermogensschaden erlitten. Er verlangte von der Stadtgemeinde 
Schadensersatz infolge fahrliissiger Verletzung einer Amtspflicht des be
glaubigenden Beamten. In allen Instanzen wurde die Klage abgewiesen. 
Das Reichsgericht fiihrte zur Begrundung seiner Entscheidung aus, daB 
es fUr Beglaubigungen keine allgemeine Anweisungen gibt liber die Art 
und Weise, in der die Feststellung der Personlichkeit des Antragstellers 
vorgenommen werden soll. Es ist vielmehrvollig dem pflichtmiiBigen Er
messen des beglaubigenden Beamten uberlassen, welche Ausweise er fUr 
genugend erachtet. Mangels besonderer Vorschriften ist auch fUr solche 

1 Naheres hieriiber vgl. in der Z. Die Polizei, Jg. 1916/17, S. 49ff. 
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polizeilichen Beglaubigungen ~u fordern, daB der beglaubigende Beamte 
selbst mit den Beteiligten verhandelt und ihre Personlichkeit feststellt. 

Es liegen, wie aus allen diesen Ausfiihrungen hervorgeht, gute Griinde 
dafiir vor, fiir die Lesbarkeit seiner Unterschrift Sorge zu tragen, wobei 
noch auf eine vorbildliche Umstellung, die in der Zeitschrift Die Polizei, 
Jg.1916/17, S.24;6, erwahnt worden ist, aufmerksam gemacht werden 
solI. Ein hoher Staatsbeamter schrieb friiher seinen Namen mit lateini
schen Buchstaben so undeutlich, daB er beim besten Willen nicht zu 
ent:z<iffern war. Um seinen nachgeordneten Beamten ein gutes Beispiel 
zu geben, entschloB er sich im vorgeschrittenen Lebensalter zu person
licher Besserung, wandte deutsche Buchstaben an und schrieb seinen 
Namen fortan deutlich in einem ebenso ausgepragt personlichen Schrift
bilde, wie friiher den unleserlich geschriebenen Namen. 

In einem WechselfalschungsprozeB konnte der Geschadigte nicht 
mehr :z<uverlassig angeben, welche von den in Ausiibung seiner Geschafts
tatigkeit gegebenen "Blankoak7iepten" wirklich von ihm geschrieben 
wurden und welche nicht; sie waren zum Teil unter Einwirkung des 
Friihstiicksalkohols so nachlassig und fliichtig geschrieben worden, daB 
es mehr Schnorkel als Buchstaben waren, also durchaus unleserlich und 
der gewohnten Form des N amenszuges trotz seiner Echtheit nicht ent
sprachen. Solche lassig hingeworfenen Blankounterschriften, gerade auf 
verpflichtenden Urkunden, wie Wechseln, sind ganzlich schutzlos, weil 
ihnen einmal die wichtigsten Erkennungsmerkmale der Verpflichtungs
urkunde fehlen, die erst mit der Unterschrift entstanden sind, sodann weil 
die charakteristischen Merkmale des normalen NamensZiuges auf ein 
Minimum redU7iiert sind und daher die Falschung erleichtern. 

Aber nicht nur auf die Unterschrift, den Namens:z<ug solI sich die 
Pflege der Handschrift erstrecken, sondern auf die Schrift ganz allge
JIl.ein. Auch dazu miissen noch einige Beispiele angefiihrt werden. Zu
nachst erinnere ich an einen Fall aus dem Wechselrecht, der zwar schon 
recht alt, aber gleichwohl sehr lehrreich ist. 

Ein Frankfurter Bankier hatte einem Notar den Auf trag zur Er
w.irkung eines Wechselprotestes gegeben; die nach der Wechselordnung 
(friiher Artike188) vorgeschriebene "wortliche Abschrift" des (iibrigens 
hochwertigen) Wechsels hatte die vorhandenen acht Girounterschriften 
aIle falsch wiedergegeben, so daB der beklagte Akzeptant den Einwand 
machte, daB der Wechselprotest ungiiltig sei, da er in der (damals) vor
geschriebenen Abschrift des Wechsels mit den unterzeichneten Indossan
ten ga~lich falsche N amen enthalte und daher an dem protestierenden 
Notar, der die Namen der Giranten unrichtig angegeben habe, Riickgriff 
zu nehmen sei. Um nun festzustellen, ob die in der Protesturkunde 
angegebenen Namen von dem Notar wirklich falsch gelesen und abge
schrieben worden seien, wurde seitens des Gerichts bei den als Giranten 
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aufgefiihrten Stellen Nachfrage gehalten, die folgendes merkwiirdige 
Ergebnis hatte: 

Die acht Giranten 
yom N otar in der Protest-

urkunde genannt: 

1. Richard Schulz 
2. Wistling & Compo 
3. Kneisel 
4. Wring 
5. Rost 
6. Blochmann 
7. Wimmer 
8. Schmidt 

hie Ben wirklich: 

Max Senius 
Wistinghausen 
Kulisch 
Lorenz 
Koch 
H. Wendemann 
Schmidt 
Ullrich 

Da durch diesen Nachweis ersichtlich war, daB nach Art. 88 der 
friiheren Wechselordnung1 die Protesturkunde ungiiltig war, wurde der 
Klager yom Gericht abgewiesen. 

Wer Massenunterschriften in einem groBen Geschaftsbetrieb abzu
geben hat, kann infolge der erforderlichen schnellen Erledigung der 
schriftlichen Arbeiten meistens auch keine gut leserlichen Unterschriften 
von sich geben, sie sind und bleiben fiir fremde Empfanger unleserlich. 
Manche gehen in ihrer Sorglosigkeit und Bequemlichkeit aber doch 
etwas .?iU weit, indem sie Unterschriften leisten, die kaum noch eine ent
fernte Ahnlichkeit mit ihrem richtig geschriebenen Namen haben; sie 
vergessen dabei, daB solche Unterschriften vielleichter zu falschen sind 
als wohlgepflegte Unterschriften. Sie sind dann spater oft auBerstande, 
ihre eigene Unterschrift von einer Falschung ihres Namenszuges zu unter
scheiden, so daB selbst echte Unterschriften yom Gegner mit Aussicht 
auf Erfolg bestritten werden konnen; denn nicht in allen solchen Fallen 
kann bei Beurteilung solcher fliichtigen und oft stark verkiir.?iten Unter
schriften der Schriftsachverstandige aufklarend wirken. Es ist aber ein 
weit verbreiteter Irrtum, Zu gliuben, daB eine Handschrift um so schwie
riger nachzuahmen sei, je fliichtiger sie geschrieben wurde. Daher ist es 
erforderlich, daB jeder zum Schutze seiner eigenen Interessen einen, 
wenn auch nicht gerade kalligraphischen, doch gut leserlichen und flie
Bend geschriebenen Namenszug sich angewohnt, was selbstverstandlich 
nur durch standige Selbstbeobachtung und -erziehung moglich sein wird. 

Es ist schon vorgekommen, daB dem schreib- und geschiiftsungewand
ten Akzeptanten der Name mit Bleistift an die betreffende Stelle des 
Wechselvordruckes vorgeschrieben wurde, damit er seine Unterschrift 

1 Nach dem neuen Wechselgesetz vom 21. Juni 1933 (Art. 80) ist in der Protest
urkunde nur noch der Name,jur den und gegen den protestiert wird, aufzunehmen. 
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1 Nach dem neuen Wechselgesetz vom 21. Juni 1933 (Art. 80) ist in der Protest
urkunde nur noch der Name,jur den und gegen den protestiert wird, aufzunehmen. 
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an die richtige Stelle setzt. Ein solches Verfahren ist streng zu verwerfen, 
well dadurch der Beweis der Echtheit gefahrdet werden kann, um so 
eher, als es dabei noch vorkommt, daB die friihere Bleistiftvorzeichnung 
wieder wegradiert wird. Solche Manipulationen konnen nicht nur ein 
Fehlgutachten des Sachverstandigen hervorrufen, sondern auch den 
~eptanten erst auf den Gedanken des Bestreitens seiner Unterschrift 
bringen. Wenn sich Vorzeichnung und die nachgefahrene Unterschrift 
moglichst genau decken, dann spricht dieser Befund ja ziemlich eindeutig 
fiir eine Pausfalschung. 1st dies aber nicht der Fall, dann beginnt erst 
die Schwierigkeit der Entscheidung: echt oder unecht 1 

Jedenfalls widerspricht es der Pflege der Handschrift, eine Unter
schrift an eine Stelle der Urkunde zu setzen, wo bereits der Name von 
dritter Hand vorgeschrieben worden ist, oder eine mit Bleistift geschrie
bene echte Unterschrift :tiwecks "Verdeutlichung" mit Tintenstift oder 
Tinte nachzufahren. Solche Einwendungen werden manchmal vor
gebracht, und solche schlechten Gewohnheiten konnen sehr leicht zuun
gunsten dessen ausfallen, der eine angeblich echte Unterschrift nachtrag
lich iiberfahren hat, nur zur "Verdeutlichung". DaB dadurch der Be
weis durch Urkunden erschwert oder unmoglich gemacht werden kann, 
wurde an anderer Stelle naher erortert, mit besonderer Hervorhebung 
der zivll- und strafrechtlichen Haftbarkeit. 

Von Zeit :tiU Zeit erfahrt man auch von miBverstandlichen Auslegun
gen der arztlichen Re:tieptniederschriften, die zuweilen von schweren 
Folgen begleitet sind. Auch hier sei ein Fall erwahnt, der vor mehreren 
Jahren die Berliner Gerichte beschaftigt hatte. Ein Kaufmann, der an 
Furunkulose litt, erhielt von seinem Hausarzt das :tium innerlichen Ge
brauch bestimmte Mittel "Furunculin" verschrieben; in dem Rezept 
hatte der Ar:tit die falsche Schreibweise "Forunculin" gebraucht, und 
das noch mit sehr unleserlicher Schrift geschrieben. Der Apotheker hatte 
dies aber als "Formalin" gelesen, und als "auBerlich" anzuwendendes 
Mittel vorschriftsmaBig verabreicht (in einer Dosis von 100,0). Der 
Patient wendete, trot:ti der deutlich lesbaren Aufschrift "AuBerlich" 
entsprechend der miindlichen Anweisung seines Ar:tites das Mittel inner
lich an und spiirte bald seine unangenehme Wirkung, so daB Kalkwasser 
als Gegenmittel angewendet werden muBte. Der Patient stellte Straf
antrag wegen Korperverlet:tiung und wollte im AnschluB daran auch eine 
Schadenersatzklage von einigen tausend Mark einreichen. Das Schoffen
gericht erkannte auf Freisprechung, da ein strafbares Verschulden des 
Angeklagten nicht all:tiunehmen sei. In der Berufsinstall:ti kam die Straf
kammer aber doch :tiU einer Verurteilung des Apothekers wegen tlber
tretung der Bestimmung des § 33 der Apotheker-Betriebsordnung vom 
18. Februar 1902 in Verbindung mit fahrlassiger Korperverletzung. 
Nach jener Bestimmung diirfe eine unleserlich geschriebene Verord-
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nung ohne Aufklarung durch den betreffenden Arzt nicht angefertigt 
werden. 

Es ist daher nicht verwunderlich, wenn fruher einmal die Abteilung 
fUr Offentliche Gesundheitspflege des hessischen Ministeriums Ver
anlassung nahm, die Kreisgesundheitsamter, die Kreisveterinaramter 
und Apothekenbesitzer anzuweisen, nur Rezepte mit gut leserlicher Hand
schrijt anzunehmen und auszujiihren, weil die Gefahr einer Gesundheits
storung durch ein kleines Versehen und MiBverstandnis zu groB sei. 

V orsichtig handelte ein Betrie bsfiihrer, der einen Angestellten so 
schnell wie moglich aus seinem Betrieb entfernte, da er zu gut seine 
Unterschrift nachahmen konnte, ohne sie aber bis dahin miBbrauch
lich angewendet zu haben. 

6. Urknndenschntz. 
Zum Schutz von Urkunden lassen sich in zweifacher Hinsicht MaB

nahmen ergreifen: einmal, urn Urkunden vor Verfall und Verlust Zu 
schutzen, sodann urn den Wert ihres sachlichen Inhaltes zu sichern und 
MiBbrauch zu verhindern. Ich beginne mit einigen SicherungsmaBnah
men der ersten Gruppe. 

Urn die Standesregister vor Verlust durch Brand oder sonstige Natur
katastrophen zu bewahren, war im fruheren Reichsgesetz uber die Be
urkundung des Personenstandes und die EheschlieBung yom 6. Februar 
1875 eine doppelte Buchfuhrung eingefUhrt, d. h. vorgeschrieben waren 
je ein Hauptregister und je ein Nebenregister zu jedem der drei (Ge
burts-, Heirats- und Sterbe-) Register und deren getrennte Aufbewah
rung - in Bayern wurden z. B. die Nebenregister bei den Amtsgerichten 
aufbewahrt -. Diese SicherungsmaBnahme ist auch im neuen Personen
standsgesetz yom 3. November 1937 beibehalten worden. Der § 44 
dieses Gesetzes lautet: 

"Von jeder Eintragung in das Familien-, Geburten- und Sterbebuch ist von 
dem Standesbeamten spatestens am folgenden Tage eine Abschrift in das Zweitbuch 
einzutragen und zu beglaubigen. 

Am Jahresende hat der Standesbeamte die Biicher und Zweitbiicher abzu
schlieBen und die Zahl der darin enthaltenen Eintragungen zu vermerken. Das 
Zweitbuch wird der unteren Verwaltungsbehorde zur Priifung und Aufbewahrung 
eingereicht ... " 

Bei einem Brand des Justizpalastes in Istanbul waren zahlreiche 
Akten durch die Flammen vernichtet worden. Daraufhin hat, wenn die 
in Tageszeitungen 1934 erschienene Notiz wahr ist, der Prasident des 
Justizpalastes von Istanbul, der gleichzeitig tiber aIle anderen haupt
stadtischen Gerichte die Dienstaufsicht und Verwaltung fuhrt, angeord
net, daB in Zukunft aIle gerichtlichen Akten nur auf unverbrennbarem 
Papier anzulegen seien. 

Wir geben uns schon mit einer weniger groBen Sicherheit zufrieden, 
verlangen aber auch, daB fUr wichtige Urkunden, z. B. beim Grundbuch-
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amt der Amtsgerichte, das zu verwendende Schreibpapier und die Tinte 
von besonders guter und dauerhafter Beschaffenheit sein mussen. 

Vor wenigen Jahren hat man sogar erfahren, dall in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika fUr Wechsel und Schecks im Handel ein be
sonders patentiertes Papier angeboten werde, das praktisch uberhaupt 
nicht vernichtet werden konne, weder durch Zerreillen, noch durch Zer
schneiden oder Verbrennen. Wenn sich diese Neuerung im Bankverkehr 
bewahren sollte, will man auch die Geldscheine aus diesem sogenannten 
"ewigem" Papier herstellen. Ware es nicht wahr, dann gewill doch schon 
"erfunden" . 

Wir kennen selbstverstandlich auch besonders gute und brauchbare 
Qualitaten von Papier, das der Wertpapiersicherung dienstbar gemacht 
wird, nicht nux beim Herstellen von Geldscheinen, sondern auch von 
sonstigen Wertpapieren, einschlielllich Wechsel- und Scheckvordrucken. 
Es wird von leistungsfahigen Spezialpapierfabriken nach ganz neU2ieit
lichen Erfahrungen und Errungenschaften der Technik hergestellt und 
weist vor allem die beiden wesentlichsten Eigenschaften des Papiers 
auf: Saugfahigkeit und Waschempfindlichkeit, die ein chemisches 
Auswaschen und betriigerisches Wiederverwenden des Vordruckes ver
hindern sollen. Weitere Schutzmittel fUr solches hochwertiges Papier 
sind: Wasserzeichen, der Unterdruck (Reliefplein) und die Blattein
rahmung durch Kunstdruckleisten (Guillochen). Naheres uber das 
"Sicherungspapier" und weitere Schutzmallnahmen im Bankverkehr 
findet sich in dem Beitrag von Dr. GEORG OPITZ in "Kriminalistik im 
Zahlungsverkehr" (Berlin 1933, S.112ff.)1.2. 

Die Unter8chriftprufung beim Scheck- und Wechselverkehr spielt eine 
grolle Rolle; und es ist daher wichtig, auch iiber den Grad der Sorgfalt 
dieser Prufungspflicht der Bank etwas Naheres zu erfahren. Erster 
Grundsatz ist der, dall die Bank fiir den Schaden verantwortlich ist, der 
durch die Nichtbeachtung dieser Sorgfalt entsteht. Dariiber hat sich 
das Reichsgericht einmal so geaullert 3: "Fiir die Unterschriftpriifung 
kommen nicht die Anforderungen in Betracht, die etwa ein Schriftsach
verstandiger aufstellt; die Frage ist vielmehr unter Berucksichtigung der 
iiblichen Einrichtungen der Depositenbanken, ihres Geschaftsbetriebes 
und der zur Erreichung ihres Zweckes unentbehrlichen Raschheit der 
Geschaftserledigung zu beantworten. Der mit der Prufung des Schecks 
betraute Bankangestellte mull jenen Grad von Verstandnis fur den 

1 In meiner "Einfiihrung in die Kriminalsoziologie und Verbrechensverhiitung" 
(Jena 1935). S. 95ff., habe ich weitere Sicherungsmittel im Urkundenverkehr mit 
Bankinstituten besprochen, ich verweise darauf. 

2 Vgl. weiter J. B. MEYER: Die Sicherungstechnik der Wertpapiere. Ziirich 
1935. 

8 Vgl. JW. 1926, 2109; zitiert nach OPITZ: in "Kriminalistik im Zahlungs. 
verkehr". 
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Gesamteindruck einer Namensunterschrift haben, der eben bei einem 
im Lesen, insbesondere kaufmannischer Schriften geiibten AngehOrigen 
des Handelsstandes vorauszusetzen ist, der aber - im Gegensatz zu 
der Erfahrung eines Schriftsachverstandigen - immerhin noch als 
laienhaft zu bezeichnen ist. Mehr darf man nicht verlangen, wenn nicht 
die Moglichkeit des Scheckverkehrs untergraben werden solI. Die Haupt
versicherung des Kontoinhabers wird immer in der ihm selbst obliegen
den Verwahrung des Scheckbuches zu erblicken sein. In der Praxis 
konnte man damit so ziemlich jede Scheckfalschung im Interesse der 
Bank entschuldigen, so daB dieser Standpunkt des Reichsgerichts kaum 
befriedigen wird, urn so weniger, als es in einer anderen Entscheidung 
(RG. 100,34) das Verschulden einer Bank mit der Begriindung verneint 
hat, daB die vorgenommenen Rasuren so sorgfaltig ausgefiihrt, von so 
geringem Umfang und an so wenig auffallenden Stellen angebracht 
seien, daB sie von einem Kassenbeamten, der bei der Vorlegung des 
Schecks das ihm mit Riicksicht auf seine eigene, im Bankverkehr un
vermeidliche Belastung zuzumutende MaB von Sorgfalt anwendete, nicht 
wahrgenommen zu werden brauchten. 

Yom Standpunkt des Schriftsachverstandigen aus muB man aber 
doch irgendeine gewisse Grenze ziehen, so daB wenigstens zwischen 
plumpen und gut gelungenen Falschungen zu unterscheiden ware. An
zuerkennen ist im iibrigen der von Dr. OPITZ "Kriminalistik im Zah
lungsverkehr" vertretene Standpunkt, wenn er sagt: Bei der Priifung 
der Legitimation des Bankkunden ist im Barabhebungsgeschiift der 
Schalterbeamte auf die Unterschriftvergleichung angewiesen, d. h. unter 
Heranziehung der bei der Bank hinterlegten Unterschriftprobe. (Ob 
dies in allen Fallen auch sorgfaltig geschieht, dariiber auBert sich Dr. 
OPITZ zwar nicht, ist im iibrigen aber zu bezweifeln.) Die FaIle sind 
nicht vereinzelt, in denen Schwindler als Kontoinhaber aufgetreten 
sind und deren Unterschrift so tauschend gefalscht haben, daB sie von 
der echten kaum zu unterscheiden war. Auch schriftliche Auftrage, die 
von Boten bei der Bank vorgezeigt wurden, urn Geld abzuheben, bergen, 
wie Dr. OPITZ mit Recht hervorhebt, fUr die Bank eine erhebliche Ge
fahrenquelle. Diese FaIle liegen aber so, daB die Bank das volle Risiko 
tragt, wenn sich herausstellt, daB die Quittung oder der Zahlung&1auftrag 
gefalscht ist. Es ist dabei ohne Bedeutung, ob die geleistete gefalschte 
Unterschrift als falsch erkennbar war oder nicht. Dieser Standpunkt 
ist im Interesse des Bankkundendienstes wohl verstandlich, nicht aber 
yom Standpunkt der Verbrechensverhiitung 1• 

1 Der Scheckkunde versucht zuweilen, sein Risiko durch besondere Abma
ehungen mit seiner Bank moglichst auszuschlieBen, etwa nach der Richtung, daB 
der Scheckunterschrift gewisse geheime Zeichen beigefiigt sein miissen, oder durch 
ahnliche technische Sicherungen. Wie Dr. OPITZ in "Kriminalistik im Zahlungs-
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1 Der Scheckkunde versucht zuweilen, sein Risiko durch besondere Abma
ehungen mit seiner Bank moglichst auszuschlieBen, etwa nach der Richtung, daB 
der Scheckunterschrift gewisse geheime Zeichen beigefiigt sein miissen, oder durch 
ahnliche technische Sicherungen. Wie Dr. OPITZ in "Kriminalistik im Zahlungs-
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Wie steht es aber mit den anderen, im Bankverkehr noch verlangten 
Unterschriften? Hier versagt das Schalterpersonal der Banken und 
Girokassen, solange Unterschriften ohne jede Legitimierung verlangt 
und geleistet werden konnen, ~lso z. B. bei Einlosung von Barschecks, 
auf deren Ruckseite der Name des Einlosers zu schreiben ist. Manchmal 
treten FaIle ein, in denen eine unbefugte Geldabhebung vorkommt und 
der "Verbrecher" ermittelt werden solI. Die Beschreibung und Gegen
uberstellung eines Verdachtlgten mit dem Schalterbeamten oder Kas
sierer versagen regelmaBig, und die Begrundung mit dem "zu regen Ge
schaftsverkehr" wiederholt sich standig. Es bleibt daher nur noch das Be
weismittel der Schriftvergleichung ubrig, das aber auch nureine durchweg 
ungunstige Vergleichungsgrundlage vorfindet, wenn z. B. der voraus
sichtlich in den meisten Fallen verstellt geschriebene Name "Muller" 
oder "Schulze" auftritt . 

Eine Spur von Sorgfalt hatte eine Bankangestellte gezeigt, wenn sie 
jedesmal auch den Vornamen des Geldabhebers bei der Unterschrift ver
langte, um so wenigstens spater ein auBerliches Merkmal fUr den Geld
abheber, ob mannlich oder weiblich, :loU haben. 

Am Bankschalter 
geleistete verstellte (d. h. 
unleserliche) Unterschrift 

eines Unehrlichen . 

Was muBte aber jener Bankschalterbeamte 
dabei gedacht haben, wenn er beim Verkauf einer 
amerikanischenDollarnote die vorgeschriebene Un· 
terzeichnung der Verkaufsbestatigung mit Namen 
und Wohnungsangabe des Verkaufers in dieser 
Form entgegennahm ? 

Kann man hier noch, wie es in der oben 
zitierten Reichsgerichtsentscheidung heiBt, von 
"jenem Grad von Verstandnis fur den Gesamt
eindruck einer Namensunterschrift" reden, "der 
eben bei einem im Lesen, insbesondere kauf-
mannischer Schriften geubten Angehorigen des 

Handelsstandes vorauszusetzen ist"? Die obige Unterschrift ist fur 
jeden, auch ohne jenen "Grad von Verstandnis" , eine mit Absicht ver
stellte und ganz. unleserlich geschriebene Unterschrift. Da aber auch die 
Wohnungsangabe falsch war, was allerdings der Bankbeamte weder 
wuBte, oIloch festzustellen brauchte, so kann es sich hier nur um eine 
kriminell gefarbte Namensunterschrift handeln, die , wie sich spater 
herausstellte, von einem ungetreuen Postbeamten abgegeben war, der 
amerikanische Briefe mit Dollarnoteninhalt beraubt hatte. Seinen Na
men, der mit einem "B" beginnt, hat er in der verstellten Unterschrift 

verkehr", S. 156) hinzufiigt, wehren sich die Banken "mit Recht" (?) gegen 
derlei Sonderabmachungen, da sich ihre Einhaltung in der Praxis nicht gewahr. 
leisten laBt. Die Bank miisse sich darauf verlassen konnen, daB die Scheckkunden 
die ihnen iibergebenen Scheckvordrucke ausreichend sichern und kontrollieren. 
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zwar auch mit einem "B" begonnen, ist dann aber, mangels "Oberlegung 
und Vorbereitung, in ein Schleifengebilde hineingeraten, das, wie die 
Abbildung zeigt, keinen sonstigen Buchstaben mehr erkennen laBt. 
Solche Unterschriften konnten fruher am Bankschalter auch unbean
standet "passieren", soUten aber heutzutage nicht mehr durchgelassen 
werden, wenn schriftliche Urkunden uberhaupt noch einen Sinn haben 
sollen. 

Von dem Fingerabdruck als Sicherungsmittel haben wohl ameri
kanische Bankinstitute Gebrauch gemacht, bei unseren Banken will man 
davon aber nichts wissen1 . GewiB war die erste Veranlassung, daB in 
Amerika im Bankverkehr der Fingerabdruck eingefUhrt worden ist, die 
Unterbringung der Guthaben schreibunkundiger auslandischer Bank· 
kunden (Einwanderer). 

Und die Banken haben dadurch gunstige Erfolge erzielt und gleich
zeitig ·Falschungen verhindern konnen. 

"Oberhaupt der Fingerabdruck! Was konnte bei seiner Anwendung 
im amtlichen, wie auch sonstigen Geschaftsverkehr Gutes in der Ver
brechensvorbeugung und vor allem Beweiserleichterung geleistet werden. 
Nur wenige FaUe aus der Praxis, wie sie sich immer wiederholen, zeigen 
dies: 

Vor einer Reme von Jahren hatte ein Student infolge einer kleinen 
Liebesgeschichte vor dem Vormundschaftsgericht die Anerkennung der 
Vaterschaft eines unehelichen SproBlings unterschriftlich zu bestatigen, 
seiner Unterhaltspflicht entzog er sich aber, bis der Vormund nach 
Jahren den fluchtigen Vater doch ermittelt hatte. Jetzt bestritt aber 
der als Vater in Anspruch genommene fruhere Student seine damalige 
Protokollunterschrift, trotzdem aUe zeitlichen und ortlichen Umstande 
fur seine Vaterschaft und die Echtheit seiner bestrittenen Unterschrift 
sprachen. Niemals kann das Gutachten eines Schriftsachverstandigen so 
sicher sein, wie der Beweis durch einen einzigen Fingerabdruck neben der 
Protokollunterschrift, die :z;udem noch mit Leichtigkeit (durch eine bos
artige Mentalreservation zwecks spaterer Verleugnung) so verstellt ge
schrieben werden konnte, daB auch jeder Schriftsachverstandige Zweifel 
an der Echtheit haben muB. 

Oder ein weiterer Fall aus dem Eherecht und standesamtlichen 
Heiratsgregister. Eine im Jahre 1920 erfolgte EheschlieBung wird im 
Jahre 1938 abgestritten; die beiden Ehezeugen und der Standes
beamte sind verstorben. Es kommt einerseits zur Unterhaltsklage, 
anderseits :z;ur Strafanzeige wegen Doppelehe. Ein Beweismittel, auf 
das man in der trostlosen Lage viel Hoffnung setzt, ist die Vergleichung 
der Unterschrift des Ehemannes unter der EheschlieBungsurkunde mit 
seinen Schriftproben. Wie konnte der Beweis sich vereinfachen und 

1 Siehe FuBnote S.41/42. 
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sichern lassen und das ganze Verfahren verkiirzt werden, wenn nur ein 
einziger Augenblick dazu verwendet worden ware, einen Fingerabdruck 
neben die Unterschrift der Heiratsurkunde zu setzen. Vielleicht kommt 
aber doch einmal die Zeit, in der yom unschatzbaren Beweis durch den 
Fingerabdruck doch noch ergiebiger Gebrauch gemacht wird. Ein An
fang ist mit der EinfUhrung der "Kennkarte" schon gemacht, von der 
spater noch weiter die Rede sein wird. 

SchlieBlich wird noch darauf hingewiesen, daB auch durch Unbrauch
barmachung oder Aus-dem-Verkehrziehen gewisser Urkunden einer miB
brauchlichen Wiederverwertung am besten jede Grundlage entzogen wird; 
eine andere Seite des Urkundenschutzes. Der § 69 der Grundbuchord
nung yom 24;. Marz 1897 schreibt vor, daB bei Loschung einer Hypothek 
der Hypothekenbrief unbrauchbar zu machen ist. 

Der § 371 BGB. lautet: "Ist iiber die Forderung ein Schuldschein ausgestellt 
worden, so kann der Schuldner neben der Quittung Riickgabe des Schuldscheins 
verlangen. Behauptet der Glaubiger, zur Riickgabe auBerstande zu sein, so kann 
der Schuldner das offentlich beglaubigte Anerkenntnis verlangen, daB die Schuld 
erloschen ist". 

Nach Art. 39 Wechselgesetz kann der Bezogene yom Inhaber gegen 
Zahlung die Aushandigung des quittierten Wechsels verlangen. 

Bei den Banken besteht die Vorschrift, daB nach Ablauf der Gilltig
keitsdauer der Kred'itbrief oder das Kreditbriefheft yom Inhaber an die 
ausstellende Girostelle sofort zuriickzugeben ist, wo fUr die Unbrauchbar
machung Sorge getragen wird. Gleiches gilt auch fUr die unge brauchten 
Scheckvordrucke eines Bankscheckbuches. Die Erfahrung lehrt namlich, 
wie Dr. OPITZ in "Kriminalistik im Zahlungsverkehr", S. 152 sagt, daB 
mit alten, unbenutzt gebliebenen Scheckvordrucken immer wieder 
Schwindel getrieben wird, wenn sie nicht zur gegebenen Zeit an die 
ausstellende Bank zuriickgegeben und dort unbrauchbar gemacht werden. 
MaBnahmen zum Schutze von Urkunden gibt es weiterhin noch fol
gende: 

a) Urkunden, die als Beweismittel zu den Akten eingereicht werden, 
miissen sorgfaltig behandelt werden; sie sollen nicht fest in die Akten 
eingeheftet, sondern lose in eingehefteten Hiillen verwahrt werden. Wo 
besondere Vorsicht geboten ist, insbesondere im Zivilstreitverfahren, 
sollen wichtige Beweisurkunden bei der Geschaftsstelle hinterlegt wer
den, sie sollen, um sie durch vieles Auseinanderfalten und Anfassen nicht 
zu beschadigen, unter Glasplatten oder in Zellophanhiillen gelegt werden. 
In manchen Fallen empfiehlt es sich auch, sie zu photographieren, um 
unter allen Umstanden jederzeit ein Ersatzstiick beschaffen zu konnen, 
was z. B. auch in solchen Fallen notwendig ist, bei denen die Aushandi
gung der Originalurkunden verboten ist, z, B. bei Standesregister
urkunden oder beim Versenden an auslandische Behorden. Ferner sollen 
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sie, wenn bereits beschadigt, in vorsichtiger Weise zusammengeklebt 
werden, was im FaIle einer Schriftuntersuchung als eine Berufspflicht des 
Schriftsachverstandigen anzusehen ist, weil er in sachkundiger Weise 
fiir die Erhaltung der Beweisurkunden auch einiges tun kann. 

b) Die als Beweismittel dienenden Urkunden diirfen nicht beschrieben 
oder gar mit Dienststempeln versehen werden; nur soweit iiber Herkunft 
undAufbewahrungsort Unterscheidungszeichen zweckmaBig sind, miissen 
sie vorsichtig und mit gewohnlichem Bleistift angebracht werden. Auf 
keinen Fall diirfen aber im Interesse einer einwandfreien Schriftunter
suchung Hinweise1 eingezeichnet werden, vor allem nicht mit (roter) 
Tinte, wie es manchmal heute noch zu beobachten ist. 

Bei chemischen Tinten- und Papieruntersuchungen zum Zwecke einer 
Identitatsfeststellung oder Tintenaltersbestimmung, die bekanntlich die 
Schriftziige angreifen und manchmal sogar ganze Schriftteile zerstoren, ist 
darauf zu achten, daB eine solche Untersuchung nur mit ausdriicklicher 
Genehmigung des Auftraggebers vorgenommen werden darf, wobei auf 
die voraussichtlichen Folgen solcher Untersuchungen besonders auf
merksam zu machen ist. Photographische Aufnahme der betreffenden 
Urkunde oder Unterschrift wird sich vor Durchfiihrung solcher Unter
suchungen aIle mal empfehlen. In den Akten oder im Gutachten muB 
Art der Untersuchung und Urkundenstelle genau beschrieben werden, 
um spateren Sachverstandigen keine zu MiBverstandnissen fiihrende 
Grundlage zu bieten. 

Teile aus zu untersuchenden Urkunden auszuschneiden, ist nicht nur 
unzulassig, sondern kann eine Verantwortung im Sinne der Strafbestim
mungen der §§ 133, 274, 348, gegebenenfalls in Verbindung mit dem 
Analogie-§ 2 StGB. begriinden. Folglich hangt eine solche Beschadigung 
auch gar nicht von der Genehmigung des Auftraggebers abo 

Hier sei ein abschreckendes Beispiel aus meiner Sachverstandigen
praxis erwahnt2 : 

DaB ein Punkt, ein Komma oder sonst ein minimales Zeichen unter 
Umstanden von ganz wesentlicher Bedeutung fiir die richtige Beurteilung 
einer strittigen Urkunde ist, weiB jeder Schriftsachverstandige, hat auch 
mancher Jurist schon erfahren miissen. Daher ist es eine Berufspflicht, 
ihm anvertraute Urkunden auf das sorgfaltigste zu behandeln und, wo er 
kann, sie vor Beschadigungen und irrefiihrenden Eintragungen zu be
wahren. 

Der Biirovorsteher eines Rechtsanwalts hatte einer Biirogehilfin den 
Auftrag gege ben, die beiden unter einem strittigen Vertrag stehenden 

1 Sie wirken nicht nur suggestiv, sondern zersttiren manchmal Strichfeinheiten 
oder verursachen Irrttimer tiber Schriftmerkmale. 

2 In der Z. f. gerichtl. Schriftuntersuchungen, Nr.20 (Januar 1930) eingehen
der dargestellt. 
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wahren. 
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1 Sie wirken nicht nur suggestiv, sondern zersttiren manchmal Strichfeinheiten 
oder verursachen Irrttimer tiber Schriftmerkmale. 

2 In der Z. f. gerichtl. Schriftuntersuchungen, Nr.20 (Januar 1930) eingehen
der dargestellt. 
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Untersehriften durchzupausen, um einen "Beleg" fur seine Alden uber 
die beiden strittigen Untersehriften zu haben und an Hand dieser dureh
gepausten Untersehriften Vergleiehungen mit noeh weiter herbeizu
ziehenden Sehriftproben vornehmen zu konnen. Die Biirogehilfin hatte 
diesen merkwiirdigen Auf trag sehr "ungesehiekt" durehgefiihrt, womit 
der Reehtsanwalt diese Handlungsweise spater zu entsehuldigen ver
suehte, indem sie unter die Originaluntersehrift Kohlepapier und unter 
das Kohlepapier einen weiBen Papierbogen gelegt hatte ; dann zog sie die 
Sehriftzuge auf dem Original mit Bleistift nach und entfernte end· 
lieh die entstandenen Bleistiftstriehe wieder mit Radiergummi. Der 
Saehverstandige kam infolge dieser in den Akten mit keinem Wort er
wahnten Behandlung der Urkunde selbstverstandlieh zu einem die Eeht
heit bezweifelnden Gutaehten, bis dann der verantwortliehe Reehts
vertreter mit einem "Gestandnis" herauskam. 

Eine solehe ganzlieh unzulassige Behandlung einer Beweisurkunde 
bedingt aber eine zivilrechtliehe Sehadensersatzpflieht, die z. B. in der 
Erstattung der fiir das Sehriftgutaehten entstandenen Sachverstandigen
gebuhren erblickt werden kann. AuBerdem droht die Gefahr eines straf
rechtliehen Eingriffes, da eine solcbe Urkundenbehandlung unter Um
standen auch eine Urkundenverfalsehung oder -vernichtung darstellen 
kann. SchlieBlich muB auf die zivilprozeBrechtlichen Folgen hingewiesen 
werden; denn die Bestimmung des § 444 ZPO. lautet: 

"Ist eine Urkunde von einer Partei in der Absicht, deren Benutzung dem Gegner 
zu entziehen, beseitigt oder zur Benutzung untauglich gemacht, so konnen die 
Behauptungen des Gegners liber die Beschaffenheit und den Inhalt der Urkunde 
als bewiesen angesehen werden." 

Man kann dabei so folgern: Wenn ein Rechtsanwalt, der die Interessen 
seiner Partei zu vertreten hat und die Bestimmung des § 444 ZPO. kennt, 
einem Dritten den Auftrag gibt, zwei strittige Vertragsuntersehriften 
durchzupausen, wobei bekanntlich Spuren entstehen, die auch von 
einem Sachverstandigen als Falschungsspuren angesehen werden und 
eine fur die vertretene Partei zu Unrecht gunstige Begutachtung zur 
Folge haben kOnnen, so ist dies schon keine Fahrlassigkeit mehr. 

Keine Unterschrift vertragt eine solehe Behandlung dureh Strieh
nachfahren oder ehemische Auflosung einzelner Buchstaben oder Buch
stabenteile, ohne die Gefahr eines Sachverstandigenirrtums mit allen 
seinen sehlimmen Folgen heraufzubeschworen. Daher ist es eine streng 
zu erfullende Berufspflicht aller, die mit Beweisurkunden zu tun haben, 
jede beweisstorende Behandlung sorgfaltig zu vermeiden und auch in 
diesem Sinne auf andere einzuwirken. 

e) Soli Tinte oder Bleistift bei Urkundentext und -unterschrift an
gewendet werden 1 Aueh eine wicbtige Frage des Urkundenschutzes und 
der Beweissicherung. 
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Wenn das Gesetz Schriftlichkeit des Vertrages vorschreibt, spricht 
es nicht zugleich auch aus, wie das dabei zu verwendende Schreib
material beschaffen sein muB. Allenfalls sind es Ausfiihrungsbestim
mtingen oder Dienstvorschriften, in denen z. B. die Verwendung von 
Tintenschrift verlangt wird. Selbstverstandlich ist eine mit Bleistift 
geschriebene Unterschrift unter einem sonst giiltigen Vertrag oder einer 
Willenserklarung ebenfalls rechtsverbindlich. Aber gewisse Dienstvor
schriften verlangen zur Unterzeichnung von Urkunden, besonders auch 
von Quittungen, die Anwendung eines Tinten- oder Kopierstiftes in der 
Annahme, daB die damit geschriebene Schrift besser auf dem Papier 
haften bleibt als ein mit gewohnIichem Schwarzbleistift geschriebener 
Name, der leicht zu entfernen und durch einen anderen zu ersetzen ist. 
Demgegeniiber ist zu sagen, daB Tinte noch besser auf dem Papier 
haftet, als Blei- und Tintenstiftschrift, da die Tinte als Fliissigkeit die 
Fahigkeit hat, in die tieferen Papierschichten einzudringen, sich einzu
betten - je nach Papier- und Federbeschaffenheit starker oder schwacher 
-, wahrend jede Bleistiftschrift auf der Papieroberflache haften bleibt, 
abgesehen von den gelegentlich auftretenden Furchen im Papier, na
mentlich bei etwas starkem Schreibdruck mit hartem Blei und etwas 
weicher Schreibunterlage. 

Die einfache Vberlegung sagt, daB, was leichter zu entfernen ist, 
auch leichter Falschungen zuganglich ist. Tinte ist schwieriger vom 
Schreibpapier zu entfernen als Bleistift, daher bildet die mit Tinte 
geleistete Unterschrift einen groBeren Schutz gegen Falschungen, als 
die mit Bleistift geschriebene. Die Bleistiftschrift hat noch den weiteren 
Nachteil, daB sie die Feinheiten einer Tintenschrift gewohnIich nicht 
enthalt, daher viel schwieriger zu identifizieren ist, daB sie ferner viel 
leichter als die Tintenschrift dem Verderben, wie Verwischen durch 
Reibung der aufeinanderliegenden Blatter, ausgesetzt ist. Die wenigen 
Schriftmerkmale, die urspriinglich vorhanden waren, werden noch un
deutlicher und der Nachweis der Echtheit oder Falschung wird noch 
schwieriger, wenn nicht gar unmogIich gemacht, sowohl fiir den Unter
zeichner selbst, wie auch fiir den Schriftsachverstandigen. 

Nur in Ausnahmefallen kann Blei- und Tintenstiftschrift ohne 
Radierspuren entfernt werden, besonders daun nicht, wenn sie Schmier
spuren hinterlaBt und deswegen zu starkeremRadieren Veranlassung gibt. 

Die Tintenschrift bietet dem untersuchenden Ohemiker mehr und 
bessere Gelegenheit zu seinen Feststellungen als Bleistift- oder Tin
tenstiftschrift, die in ihrer Beschaffenheit viel weniger Abarien und 
Zusatzbestandteile aufzuweisen hat als die Tinte. 

d) SchIieBlich sei in diesem Zusammenhang noch auf emen, wenn 
auch etwas abseits Iiegenden, doch nicht minder wichtigen Punkt auf
merksam gemacht. Es ist schon vorgekommen, daB die zum Einstampfen 
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von Altpapier von BehOrden weggegebenen ungiiltig gewordenen und 
veralteten Urkundenpapiere und -Vordrucke, vor allem InvaIidenver
sicherungskarten und sonstige Ausweispapiere, wieder im Verkehr als 
Falschungen aufgetaucht sind. Das beweist, daB dieses Altpapierma
terial nicht immer mit der notigen Vorsicht abgegeben und, z. B. durch 
Lochungen, gebrauchsunfahig gemacht worden ist. 

Andererseits sollte bei Vernichtungen der Strafakten vielleicht mit 
noch groBerer Umsicht und "Oberlegung als bisher den gefalschten Ur
kunden Aufmerksamkeit gewidmet werden, weniger vom Gesichtspunkt 
der Gefahr ihrer Wiederverwertung, als vielmehr vom Gesichtspunkt der 
Erhaltung von wichtigem Lehrmaterial fiir KriminaIisten und Sachver
standige. Dieses Material miiBte kriminaIistischen Lehrmittelsamm
lungen, nicht bloB der Kriminalmuseen, sondern auch der kriminali
stischen Universitatsinstitute mit den dazu geMrigen Gutachten und 
Photographien iiberwiesen werden. Das Material konnte auch als Prii
fungsmaterial fiir Sachverstandigenanwarter herangezogen werden. 

Endlich sind hier noch einige gesetzliche Bestimmungen zu er
wahnen, die den Schutz von Urkunden im Zivilstreitverfahren bezwecken: 

§ 443 ZPO.: Urkunden, deren Echtheit bestritten ist oder deren Inhalt ver· 
andert sein soli, werden bis zur Erledigung des Rechtsstreits auf der Gerichts
schreiberei verwahrt, sofern nicht ihre Auslieferung an eine andere Behorde der 
offentlichen Ordnung erforderlich ist. 

Darunter ist vor allem die "Oberweisung der Akten an die Staats
anwaltschaft wegen dringenden Verdachts einer Urkundenfalschung zu 
verstehen. Die Hinterlegung bei der Geschaftsstelle des Gerichts ge
schieht nur ausnahmsweise, besonders bei inhaltlich hochwertigen Ur
kunden. Die zu hinterlegenden Urkunden miissen auch dem Sachver
standigen mit den Akten zum Zwecke der Untersuchung und Begut
achtung ausgehandigt oder iibersandt werden, well es regelmaBig 
Schwierigkeiten macht oder dem Sachverstandigen nicht zuzumuten 
ist, seine Untersuchungen und Feststellungen an Gerichtsstelle auszu
fiihren. 

Der Vollstandigkeit halber wiederhole ich hier nochmals den Wortlaut 
der wichtigen Bestimmung des § 444 ZPO. 

§ 444 ZPO.: 1st eine Urkunde von einer Partei in der Absicht, deren Benutzung 
dem Gegner zu entziehen, beseitigt oder zur Benutzung untauglich gemacht, so 
kOnnen die Behauptungen des Gegners iiber die Beschaffenheit und den Inhalt 
der Urkunde als bewiesen angesehen werden. 

Demnach sind hier erhebliche Rechtsnachtelle angedroht, wenn 
strittige Urkunden von ihrem Besitzer nicht mit der erforderIichen 
Sorgfalt behandelt und aufbewahrt werden. Der weitere Schutz amtlich 
verwahrter Urkunden ergibt sich aus den §§ 133, 348, 349 Stgb. Der 
§ 247 Stgb. droht demjenigeneine Strafe an, der eine Urkunde, die ihm 
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uberhaupt nicht oder nicht ausschlieBlich gehOrt, in der Absicht, einem 
anderen Nachteile zuzufUgen, vernichtet, beschiidigt oder unterdruckt 

7. Das Recht an der eigenen Handschrift. 
Wie ein Geheimnis wirkt das Wiedererkennen von Handschriften und 

ist ungefahr gleichbedeutend mit dem Wiedererkennen eines Menschen 
nach seinem Bildnis. 1m Portrat ist ein Personlichkeitsrecht verkorpert 
und zwar ist das sog. "Recht am eigenen Bilde" durch den § 22 des 
photographischen Schutzgesetzes vom 9. Januar 1907 geschutzt, indem 
es dort heiBt: "Bildnisse durfen nur mit Einwilligung des Abgebild eten 
verbreitet oder offentlich zur Schau gestellt werden." Wenn nicht oft 
genug fruher mit Bildnissen MiBbrauch getrieben worden ware, hatte 
der Gesetzgeber keinen AnlaB zu einem besonderen Schutze gehabt. 
Sollte es nicht auch ganz ahnlich mit der Handschrift eines Menschen 
sein? 

Schon seit vielen Jahren habe ich mich mit dieser - gesetzlich noch 
ungelosten - Frage beschaftigt und habe vor etwa 40 J ahren als erster 
auf die eigenartige rechtliche Verwandtschaft zwischen Bildnis und 
Handschrift im Sinne einer Schutzbediirftigkeit hingewiesen, und zwar 
in meiner ersten VerOffentlichung iiber dieses Thema in den "Grapho
logischen Monatsheften" (Jahrg. 4, Miinchen 1900, S. 50ff.). Dort habe 
ich folgendes ausgefUhrt, das ich auch noch heute als meinen Standpunkt 
ansehe: 

Es lassen sich beziiglich der Handschrift und des Portrats Vergleichs
momente auffinden, die zur Annahme einer gewissen Verwandtschaft 
beider berechtigen: Bei normaler Schreibbewegung entsteht das charak
teristische Geprage einer Handschrift unbewuBt. Der graphologisch 
nicht vorgebildete Schreiber kann keine Rechenschaft dariiber geben, 
wie und warum seine Schriftzeichen seinen Charakter widerspiegeln. 
Der V organg dieser 1Jbertragung und Widerspiegelung ist e benso wenig 
mathematisch genau berechenbar, wie der Vorgang der Bildniserzeugung 
in der camera obscura des Photographen. Beidemal entsteht ohne den 
geringsten EinfluB des Exponenten ein ganz individuelles Bildnis des 
Menschen. Auf der einen Seite kommt ein fein niiancierter Gesichtsaus
druck zur Erscheinung, auf der anderen Seite ein nicht minder fein 
niiancierter Seelenausdruck. In dieser unberechenbaren Fixierkraft des 
natiirlichen Lichtes, bzw. der menschlichen Seele finden wir ein Ver
wandtschaftsmerkmal von Bildnis und Handschrift. 

Leicht kann der Fall eintreten, daB jemanddie Handschrift eines 
Menschen ohne dessen Wissen und Erlaubnis durch Bildwiedergabe 
verOffentlicht. Hierbei wird allerdings nicht eine Beleidigung im Vorder
grund stehen, weil die Handschrift Z. B. fUr wissenschaftliche Erorte
rungen als Muster dienen soli. Wenn nun aber beispielsweise indiskrete 
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und ehrenriihrige Eigenschaften des Menschen besprochen und be
schrieben werden sollen, wer wollte da seine Handschrift der Veroffent
lichung preisgeben? Und wenn nun eine Handschriftprobe mit einer 
nicht gerade schmeichelhaften Kritik verOffentlicht wird, wie wird der 
Schreiber oder sein Bekannter, der die veroffentlichte Schriftprobe 
wiedererkennt, die Sache aufnehmen? 

Braucht sich jemand eine solche Offentliche Beurteilung - auch ohne 
Namensnennung - gefallen zu lassen? Und wenn er sich dagegen 
wehren wollte, sollte er dann schutzlos dastehen? Oder sollte ihn der 
Richter vielleicht damit abweisen: Legen Sie doch der Sache keinen 
Wert bei, die Graphologie ist ja gar nicht in der Lage, dies alles aus einer 
Handschrift herauszulesen! 

Hier muB aber mit dem MaBstab gemessen werden, den der Grapho
loge anlegt. Schon die MiBachtung verursachenden verOffentlichten 
W orte der Kritik miiBten fiir den Richter hinreichen, die betroffene 
Person wirksam schiitzen zu konnen. 

Nach meiner Auffassung von der Handschrift als Oharakterbild kann, 
ja, miiBte fiir sie ebensogut, wie dem Bildnis eines Menschen, ein 
Personlichkeitsrechtsschutz zugebilligt werden. 

In der Zeitschrift "Das Recht" (4. Jahrg. 1902, S. 147ff.) habe ich 
mich noch einmal eingehend mit dieser Frage beschaftigt und die 
Ausfiihrungen auch in der ersten Auflage des vorliegenden Werkes 
wiederholt. 

AuBerdem ist noch die Stellungnahme des Heidelberger Rechts
lehrers Prof. MITTEIS bekannt geworden, der in der "Deutschen Ju
ristenzeitung" (Dezember 1928) sich zu der Frage "Graphologie und 
Recht" geauBert und ebenfalls einen dem "Recht am eigenen Bilde" 
analogen Rechtsschutz gegen unbefugte Auswertung der Handschrift 
bejaht hat!. Wie der Gesichtsausdruck, d. h. in seiner bildlichen Dar
stellung, so miisse auch der Schriftausdruck des Menschen ein geschiitztes 
Rechtsgut sein. Wie aber das Photographie- und Kunstschutzgesetz 
hohere Interessen dem "Recht am eigenen Bilde" vorgehen laBt, so miiBte 
natiirlich auch die Handschriftenuntersuchung in gewissen Fallen be
dingungslos gestattet sein, in erster Linie zu kriminalistischen Zwecken. 
Aber schon die Frage, ob sich im Zivilstreitverfahren, etwa in Ehesachen, 
eine Partei die Auswertung einer Handschriftenanalyse gegen sich ge
fallen zu lassen braucht, wodurch die Stimmung des Gerichts, wenn 

1 In den "Mitteilungen der Deutschen Gra phologischen Studiengesellschaft", 
4. Jg., Nr. 8 (1931), hat auch der Berliner Rechtslehrer Prof. Dr. ERNST HEYMANN 

in diesem Sinne den Rechtsschutz der Handschrift bejaht; er halt es auch fiir 
wiinschenswert, daB fUr alle Vertrauensschriftstiicke ein Schutz - nach Analogie 
des literarischen Schutzes oder des in § 12 BGB. geschiitzten Namensrechtes - ge
wahrt werde. 
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auch vielleicht unbewuBt, zu ihren Ungunsten beeinfluBt werden konnte, 
erscheint dem genannten Verfasser recht fraglich. 

Genau wie auf das "Recht am eigenen Bilde" durch Einwilligung 
verzichtet werden kann, fahrt MITTEIS fort, so auch hier; eine solche 
Einwilligung wird man jedem zu unterstellen haben, der ein Bewerbungs
schreiben einreicht, deren Handschriftenanalyse bekanntlich in der In
dustrie bei der Bewerberauslese schon vielfach benutzt wird. 

Es kann auch sonst ein berechtigtes Interesse die Rechtswidrigkeit 
ausschlieBen, so z. B. das des Erziehungsberechtigten an der Auswertung 
von Handschriften Jugendlicher. In allen solchen Ausnahmefallen wird 
aber verlangt werden miissen, daB die Beteiligten die im Verkehr er
forderliche Sorgfalt wahren, also dafUr Vorsorge treffen, daB das A nalysen
ergebnis nicht zur Kenntnis Unberufener gelangt, woraus dem Schreiber 
der Handschriftprobe ein Schaden erwachsen konnte. 

Diese Frage muB noch einmal beriihrt werden, wenn wir weiter unten 
die Verantwortlichkeit des Sachverstandigen behandeln. 

8. Der Personenausweis. 
Die in gesetzlichen Bestimmungen vorgeschriebenen Ausweise dienen 

entweder dem Nachweis eines Rechts, z. B. der Wandergewerbeschein 
und die Legitimationskarte der Gewerbeordnung, oder dem Nachweis 
der Identitat einer Personlichkeit, deren alteste und verbreitetste Aus, 
weisurkunde der ReisepafJ ist. Hier tritt neben dem Lichtbild und einer 
- allerdings sehr diirftigen - Beschreibung auch die polizeilich be
glaubigte Unterschrift des PaBinhabers als Beweismittel auf. 

Aber erst durch die Schaffung der sog. "Kennkarte" (Verordnung 
yom 22. Juli 1938) ist - nach dem Vorbilde anderer Staaten - endlich 
auch bei uns ein vollgilltiger Personenausweis vorhanden, und insbe
sondere besteht durch die Anwendung der Fingerabdruckschau die Mog
lichkeit, eine Falschung auszuschlieBen. Die "Kennkarte" ist als allge
meiner polizeilicher Inlandsausweis eingefiihrt worden und kann allen 
deutschen Staatsangehorigen mit Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt 
im Reichsgebiet yom vollendeten 15. Lebensjahr ab ausgestellt werden. 
Nur fUr gewisse Personengruppen ist die Ausstellung obligatorisch, wo
riiber die Ortspolizeibehi:irden Auskunft geben konnen. 1m iibrigen 
sind diese Personengruppen durch Bekanntmachungen yom 23. Juli 1938 
bestimmt worden 1. 

Einer Ausweisurkunde, die also die drei grundlegenden Identitats
mittel: Lichtbild mit Beschreibung, Unterschrift undFingerabdriicke (beider 

1 Identitatskarten mit Lichtbild und Fingerabdruck wurden schon vor 1927 
von der agyptischen Polizei fUr gewisse Gewerbetreibende, Z. B. auch fUr Chauffeure. 
Kutscher, Dienstboten, Kellner, Koche, Gepacktrager, eingefiihrt. (Vgl. melnen 
Artikel in Kriminalist. Monatsheften 1927, S. 102ff.) 
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Zeigefinger) in sich vereint, muB ein hoher Beweiswert beigelegt werden; 
sie schiitzt den ehrlichen Namen des Inhabers gegen MiBbrauch seines 
Namens durch Betriiger und hat auBerdem vorbeugende Wirkung, wenn 
sie beim Verkehr mit Dienststellen und BehOrden pflichtgemaB vor
zulegen ist. Selbstverstandlich muG die Ausstellung die sichere Fest
stellung der Personlichkeit des Antragstellers zur Voraussetzung haben. 
Daher wurde bestimmt, daB eine "Kennkarte" nur dann ausgestellt 
werden darf, wenn die Person und die deutsche StaatsangehOrigkeit des 
Antragstellers einwandfrei festgestellt sind. Sobald sich spater Un
richtigkeiten herausstellen, miissen die dadurch ungiiltig gewordenen 
Ausweise zuriickgegeben und notigenfalls erneuert werden. 

AlsBeweisurkunden fiirdieRichtigkeitder iiberdiePerson gemachten 
Angaben konnen mit dem Antrag auf Ausstellung einer "Kennkarte" 
vorgelegt werden: Geburtsurkunde, Taufschein, Heimatschein, Staats
angehorigkeitsausweis, Matrikelschein eines deutschen Konsulats, Op
tionsurkunde, ReisepaB, WehrpaB oder Anstellungsurkunde. Mit dem 
ersten Antragsvordruck werden auf ihm zugleich die beiden Zeigefinger
abdriicke aufgenommen und hinterlegt, so daB bei spateren Erneuerungen 
die richtige Personlichkeit jederzeit mit absoluter Sicherheit festgestellt 
werden kann und kein besonderer Urkundennachweis mehr zu fiihren ist. 
Vielleicht ist diese erste Einfiihrung der "Kennkarte" in beschranktem 
Umfange nur ein Vorstadium fiir die allgemeine Einfiihrung fiir aIle 
Staatsbiirger. 

Auf den unterschiedlichen Schutz der Legitimationspapiere in den 
§§ 267ff. und § 363 StGB. wurde bereits weiter oben, Kap.2, hinge
wiesen. 

Zweiter Abschnitt. 

Die Bedeutung der Handschrift im Strafverfahren. 

1. Das Beweisthema: Echt oder UnechU Identiseh oder 
Nichtidentisch t 

Ob es sich um ein Gemalde, einen Altertumsgegenstand, um Brief
marken oder ein Autogramm' oder um eine einfache Urkunde des tag
lichen Lebens handelt, die Frage nach der Echtheit tritt immer wieder 
auf und erfordert sachverstandige Untersuchung und Begutachtung. 
Wege und Mittel sind aber sehr verschieden, um dabei zum Ziele zu ge
langen. Bleiben wir zunachst bei den Urkunden des taglichen Lebens. 
Je genauer der Auftraggeber auf Grund seiner Aktenkenntnis das Be
weisthema - unter genauer Bezeichnung der zu untersuchenden Schrift
stiicke und jhres Aufbewahrungsortes - umschreibt, desto leichter ha.t 
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es der Sachverstandige. Er braucht dann keine Ruckfragen zu halten, 
kann sich streng an die gestellten Fragen halten, es sei denn, daB er auf 
Grund seiner Untersuchungen in die Lage kommt, weitere Anregungen 
zu geben, die zur Aufklarung des strittigen Sachverhalts dienen. Hier 
bewahrt sich der Sachverstandige in seiner Eigenschaft als Gehilfe des 
Richters oder Rechtswahrer. 

Wichtig ist es, daB der Sachverstandige uber das Zustandekommen 
der strittigen Urkunde genau unterrichtet wird, so gut dies uberhaupt 
moglich ist, so daB es auch notwendig ist, ihm das gesamte Aktenmaterial 
zur Verfiigung zu stellen 1. Das setzt selbstverstandlich voraus, daB schon 
vor Aushandigung der Akten an den Sachverstandigen alles erhoben 
wird, was zuverlassige Auskunft uber das angebliche Zustandekommen 
der strittigen Urkunden geben kann. Der Sachverstandige wird erst 
so die Aussagen von Zeugen und Beschuldigten, sowie der Parteien von 
seinem Standpunkte aus nachpriifen und auswerten konnen. Dabei er
geben sich oft wichtige Bestatigungen, aber auch oft genug feststellbare 
Widerspriiche, die bekanntlich auch manchmal zur Aufklarung eines 
strittigen Sachverhalts fuhren. 

Wenn die Vorausfeststellungen in ausreichendem MaBe durchgefiihrt 
und, wo notwendig, erganzt worden sind, kann ein wiederholtes Ver
senden der Akten yom Sachverstandigen zum Auftraggeber vermieden 
werden, was im Interesse der Sache nur von Nutzen sein kann. Je lucken
hafter aber der zu beurteilende Saehverhalt fiir den Sachverstandigen 
ist, desto mehr muB er mit "Mogliehkeiten" und theoretisehen Voraus
setzungen rechnen, was wiederum das Gutaehten entweder uniibersieht
lieh oder unklar und unsieher zu machen geeignet ist. Ganz besonders 
sind die das Beweisthema begleitenden Sehriftproben - naeh Umfang 
und Anerkennung seitens des mutmaBliehen Schreibers - solche unbe
dingt erforderliehen Voraussetzungen, die aber oft genug den Grund 
der Klagen der Saehverstandigen selbst, wie auch zuweilen den Grund 
irrtumlicher Begutachtungen bilden. Dazu werden die Ausfuhrungen im 
dritten Absehnitt noeh nahere Belehrungen geben. 

Die Frage, ob eeht oder uneeht, kann sieh auf folgende Einzelfragen 
beziehen: 

a) 1st die bestrittene Urkunde einmal als eeht anerkannt worden? 
b) 1st der Urkundentext eeht, d. h. nieht dureh Zahlen- oder Wort

anderungen oder durch ganze Zusatze oder unleserlich gemaehte Stellen 
"verfalseht" worden? 

1 DaB der Sachverstandige hierbei keiner Sugge8tiun anderer Indizien unterliegt, 
hangt von seiner disziplinierten Objektivitiit abo Vgl. meinen .Artikel: "Der Sach
verstandige und die Suggestion" in der Z. Die Schrift, I. Jahrg. (1935), S. 122ff. 
Vgl. zu dieser Frage noch Dr. GEORG MEYER im Arch. gerichtl. Schriftunter
suchungen u. verwandte Gebiete (Leipzig 1909, S. 230.) 
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1 DaB der Sachverstandige hierbei keiner Sugge8tiun anderer Indizien unterliegt, 
hangt von seiner disziplinierten Objektivitiit abo Vgl. meinen .Artikel: "Der Sach
verstandige und die Suggestion" in der Z. Die Schrift, I. Jahrg. (1935), S. 122ff. 
Vgl. zu dieser Frage noch Dr. GEORG MEYER im Arch. gerichtl. Schriftunter
suchungen u. verwandte Gebiete (Leipzig 1909, S. 230.) 
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c) Wird die Unterschrift als solche anerkannt und fiir echt (eigen
handig geschrieben) erklart ? 

d) Ruhren Unterschrift und Text von demselben Schreiber her? 
(Besonders bei eigenhandigen Testamenten von Wichtigkeit.) 

e) 1st Text und Unterschrift im gleichen Zeitpunkt geschrieben 
worden 1 Welche Schrift ist die altere 1 

f) Karol es sich um eine Blankounterschrift handeIn 1 Unter welchen 
Bedingungen wurde sie gegeben? Oder um eine echte Unterschrift, die 
von einem anderen Schriftstuck abgetrennt wurde 1 

g) Haben bei Herstellung der Urkunde mehrere Personen mitgewirkt 1 
Was ist von der einen, was von der anderen geschrieben worden? 

h) 1st die Urkunde in allen ihren Teilen mit der gleichen oder mit ver
schiedenen Tinten oder Bleistiften geschrieben worden? 

i) Sind Verdachtsgrunde dafiir vorhanden, daB eine strittige Ur
kunde ausgewechselt worden ist, z. B. daB eine echte Urkunde der ge
dachten Art zwar hergestellt wurde, aber mit der vorgelegten nicht 
identisch ist? Oder durch List erschlichen 1 

Ohne auf die Beantwortung jeder dieser Einzelfragen hier schon 
naher einzugehen, sei dazu noch folgendes bemerkt: 

Die Erforschung der Wahrheit verlangt eine moglichst eingehende 
und genaue Feststellung aller hier auftretenden Fragen, die oft einen 
zusammengesetzten Beweis erfordern, da sowohl Zeugen und Beschul
digte, wie auch Parteien und Sachverstandige verschiedener Zustandig
keit gebOrt werden mussen. Das Eindringen in die Wirklichen Sach- und 
Personenverhaltnisse zur Zeit der Entstehung einer bestrittenen Ur
kunde, die ja oft genug uber erhebliche Vermogensbestandteile, uber 
Freiheit und Ehre eines Menschen entscheidet, macht die Heranziehung 
aller moglichen und denkbaren Beweismittel erklarlich, mit AusschluB 
aller jener, die als untauglich oder irrefiihrend erkannt worden sind, wie 
Telepathie, rein mechanische Schriftuntersuchungsverfahren, wie "Gra
phometrie", Anwendung des "siderischen Pendels" u. dgl. Auf seiten des 
Auftraggebers wird aber auch ein weitgehendes Verstandnis fUr diese 
Fragen vorauszusetzen sein, das ihm jedoch nicht ohne weiteres in den 
Kopf gehen wird. Die an den Universitaten gelehrten kriminalistischen 
Hilfswissenschaften, sowie einschlagige Fachbucher konnen ihm aber 
schon fruhzeitig das hierfiir notige Wissen vermitteIn. 

Wenn es aber trotzdem noch viele gibt, die da glauben, daB einige 
nach Diktat aufgenommene Unterschriftproben und Schreibzeilen aus
reichen, die Echtheit von bestrittenen Urkunden, die vor einer Reihe von 
Jahren entstanden sind oder sein sollen, festzustellen, dann wissen sie 
nicht oder denken nicht daran, daB und wie sich die Handschrift eines 
Menschen im Laufe der Jahre verandern kann. 
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Die Prufung von Autogrammen 

beriihmter Personlichkeiten auf ihre Echtheit obliegt den Forschern mit 
palaographischen und graphologischen Kenntnissen, besonders jenen, die 
auf die in Frage kommende Personlichkeit eingearbeitet sind, die also 
nicht die Handschrift als solche aHein prufen, sondern vor aHem auch den 
dargestellten Inhalt des Manuskripts. Wer sich an die Falschung von 
Autogramnien wagt, muB nicht nur ein guter Handschriftennachahmer 
sein, sondern auch mit den geschichtlichen Eigentumlichkeiten der 
betreffenden Personlichkeit, ihren Lebens-, Schaffens- und Schreibge
wohnheiten vertraut sein. 

Wohl der groBte AutogrammfalschungsprozeB in der deutschen 
Kriminalgeschichte spielte sich am 27. und 28. Februar 1856 vor dem 
Kreisgericht zu Weimar ab 1• 

Der Angeklagte, Architekt von Gerstenbergk, wurde wegen Falschung 
und Verkaufs von Schillerautogrammen zu zwei Jahren Strafarbeitshaus 
verurteilt. Die sachverstandig durchgepriiften 416 Handschriften er
gaben, daB noch nicht ein Dutzend als echt befunden worden waren. 
Von den verschiedenen zugezogenen Sachverstandigen begutachteten die 
einen - auf Grund ihrer Sonderuntersuchungen -, daB Schiller diese 
Schrijt nicht geschrieben habe, die anderen, daB Schiller dieses Papier 
und diese Tinte nicht gebraucht habe, wieder andere, daB Schiller diese 
Menge von Manuskripten, zum Teil mit den Druckfehlern, unmoglich 
abgeschrieben habe und daB Schiller aus inneren Grunden weder der 
Autor dieser Handschriften, noch der Verfasser einiger von diesen Ge
dichten sein konne. 1m iibrigen sagten die vernommenen damaligen 
Schriftsachverstandigen, daB die samtlichen gefalschten Autogramme 
wahrscheinlich von der Hand des Angeklagten von Gerstenbergk her
riihrten. Dieser hatte, ehe er zu seinem verbrecherischen Handwerk 
kam, 14 Jahre lang Handschriften beruhmter Manner gesammelt, an
fanglich nur aus Liebhaberei und ohne an eine VerauBerung der Auto
gramme zu denken. Dann aber kam zu dieser Sammelleidenschaft die 
Gewinnsucht, und der Sammler fing an, seine Warenvorrate dieser Art, 
die sich auf 19000 Stuck Autogramme beriihmter Manner, namentlich 
von den groBen Dichtern Weimars, beliefen, loszuschlagen. Er verkaufte, 
vertauschte und versetzte die Autogramme an eine Reihe Liebhaber 
fiir derartige Sammelschatze. Wahrend er friiher besonders Hand
schriften von Goethe, Herder, Wieland u. a. sammelte, richtete er seit 
1849 sein Augenmerk hauptsachlich auf Schillersche Handschriften, 
derenHerkunft er insofern zu verschleiern wuBte, als seine angegebenen 

1 Vgl. Dr. A. VOLLERT: Der ProzeB wegen betriiglicher Anfertigung Schiller. 
scher Handschriften gegen den Architekten und Geometer Georg Heinr. J ak. 
Victor von Gerstenbergk zu Weimar. (1m Beilagenheft II der Blatter fiii' Rechts· 
pflege in Thiiringen und Anhalt. Jena 1856.) 
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Lieferanten nicht mehr unter den Lebenden weilten. Aber gleichwohl 
konnte Gerstenbergk iiberfiihrt werden, wobei auBer den gegen fun 
sprechenden Gutachten auch sehr belastende Zeugenaussagen ausschlag
gebend waren. So wurde seine Behauptung widerlegt, daB er die Hand
schriften zwecks Nachpriifung auf ihre Echtheit Sachverstandigen vor
gelegt habe, was sich aber als Liige heraussteIlte. Auch bestatigte sich 
der Ankauf groBerer Mengen von Altpapier, das zu den Falschungen 
verwendet worden war. 

Auch eine Beethovensche Handschrift, sein Brief an seine unsterbIiche 
GeIiebte, hat einmal als Vorlage fiir eine Falschung gedient, wie wir aus 
der VerOffentlichung in der "Internationalen Offentlichen Sicherheit" 
(Wien 1933, Nr. 1) erfahren. Ein Wiener IndustrieIler konstruierte, die 
Musikgeschichte Naumanns benutzend, einen zweiten Brief an die "un
sterbliche Geliebte", der ein Notenzitat aus dem A-Dur-Quintett ent
halt mit dem untergelegten Text: "Ich liebe Dich von gantzem Herzen, 
ich liebe einzig Dich aIlein." Der Wiener Falscher lieB diesen Brief durch 
seinen Frisor an die in Berlin erscheinende Zeitschrift "Die Musik" sen
den, mit einem irrefiihrenden Begleitschreiben, daB er diesen Brief unter 
alten Papieren entdeckt habe. Die Schriftleitung moge den Brief priifen 
und fun, wenn von Interesse, verOffentlichen, wofiir er ein Entgelt nicht 
verlange. Die Schriftleitung legte den angeblichen Beethovenfund einer 
Reihe von Fachleuten vor, die - unabhangig voneinander -, aIle das 
Schriftstiick fiir echt erklarten. (Man sieht, daB diese "Sachverstan
digen" doch nicht die richtigen waren!) Daraufhin wurde selbstver
standlich das vier Quartseiten umfassende Autogramm in der erwahnten 
Zeitschrift verOffentlicht. In einem umfangreichen Artikel fiibrie der 
Musikhistoriker Paul Becker dazu noch aus, daB Beethoven den Brief 
hOchstwahrscheinlich wahrend der Arbeit am A-Dur-Quintett geschrie
ben habe, und damit sei auch die bisher unbekannt gebliebene "unsterb
liche Geliebte" Beethovens, "die einzige Frau, der Beethoven nachweis
lich seine Lie be schenkte und die ihrerseits seine N eigung erwiderte", 
ohne Zweifel entdeckt worden. (Ein charakteristisches Beispiel dafiir, 
wie der einmal richtig aufs Glatteis Gefiihrte gut zu fabuIieren versteht!) 

Nun IieB der Wiener IndustrieIle durch seinen Frisor an Paul Becker 
schreiben, daB sich der Vorbesitzer dieses Beethoven-Autogramms ge
meldet und den Frisor aufgeklart habe, daB dieser Beethovenbrief gar 
nicht echt sei, was diesen Verfasser veranlaBte, die Falschung offentIich 
bekanntzugeben. Aber der Suggestivbazillus hatte bereits seine Wirkung 
getan, denn viele Beethovenforscher woIlten die behauptete Falschung 
einfach nicht glauben und gaben in Tages- und Fachzeitschriften ihrer 
"Oberzeugung Ausdruck, daB es sich "zweifellos" um ein wertvolles echtes 
Manuskript handle. Der Wiener IndustrieIle IieB jetzt einem dieser 
Fachleute durch seinen Mittelsmann jene PreBkopie vorlegen, welche er 
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von seiner FiiJschung zwecks Entfernung des Zuckerglanzes der kiinstlich 
alt erscheinenden Tinte vor der Einsendung des Manuskripts an die Zeit
schrift "Die Musik" gemacht hatte. Was erwiderte umgehend der 
"Fachmann"? Er lasse sich nicht tauschen, diese PreBkopie sei nicht 
vom Original, sondern offensichtlich mit Hilfe des mit einer tinten
ahnlichen Fliissigkeit nachgezogenen, in der "Musik" erschienenen 
Faksimiles hergestellt worden. 

Der Verfasser dieser Notiz in der "Internat. offent!. Sicherheit" 
(TURKEL) macht dazu folgende treffende Bemerkung: "Die Geschichte 
dieses gefalschten zweiten Beethovenbriefes an seine unsterbliche Ge
liebte bestatigt uns die psychologisch interessante Tatsache, daB Rari
tatenfalschungen manchmal nur aus Freude an der Uberwindung von 
Schwierigkeiten und aus dem Bestreben vorgenommen werden, Fach
leuten zu beweisen, daB auch sie nicht unfehlbar sind ... " 

Nun wird weiter dazu mitgeteiIt, daB dieser gefalschte Beethovenbrief 
in Verlust geraten sei, so daB tatsachlich die Gefahr bestehe, daB dieser 
Beethovenbrief noch einmal irgendwo und irgendwann am Autogramm
markt auftauche und vielleicht von einem unerfahrenenKaufer um schwe
res Geld erworben werde. 

TURKEL berichtet an derselben Stelle noch iiber das Auftauchen wei
terer Falschungen von Handschriften Beethovens, deren eine in der 
"Internationalen Offentlichen Sicherheit" (Wien 1933, Nr. 1) reprodu
ziert wurde; er schlieBt aus diesen Beispielen, daB ein falsches Auto
gramm, selbst wenn es als Falschung erkannt ist, immer wieder auf
tauchen und fUr fachlich nicht griindlich ausgebildete Handler und Kau
fer auch weiterhin ein Gefahrenmoment bilden konne, wenn es nicht 
sofart vernichtet werde. Dem will ich nur hinzufUgen, daB solche Fal
schungen nicht vernichtet, sondern beschlagnahmt und dem zustdndigen 
Kriminalmuseum iiberwiesen werden miissen, wo sie selbstverstandlich 
gerade als Falschungen. einen Lehrwert immer behalten werden und 
von Sachverstandigen auf ihre Falschungstechnik hin studiert werden 
konnen. 

Noch lehrreicher sind die gefalschten Lutherbibeln, von denen sich 
drei im Berliner Kriminalmuseum befinden. Der Handelsmann HER
MANN KYRIELEIS hatte in den Jahren 1893-1896 mehr als 90 falsche 
Lutherhandschriften gewerbsmaBig hergestellt. In gedruckten Biichern 
und Bibeln des 15. und 16. Jahrhunderts hatte er "Widmungen" 
Luthers an seine Freunde durch Schriftnachahmung eingetragen, dazu 
Spriiche, Psalmen oder geistliche Lieder, wie es einer tatsachlichen Ge
wohnheit Luthers entsprach. Er selbst, oder meistens seine Frau, hatte 
die mit solchen Autogrammen Luthers versehenen Biicher Direktoren 
groBer Bibliotheken und Archive oder bedeutenden Autogrammhandlern 
zum Kauf angeboten unter dem erheuchelten Vorwand, durch Not zum 
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Verkauf dieses kostbaren Familienbesitzes gezwungen zu sein. Durch 
das Massenangebot solcher Lutherhandschriften wurde man allmahlich 
stutzig und entdeckte alsbald die Falschungen, nachdem selbst hervor
ragende Kenner betrogen worden waren; denn die Falschungen waren 
ganz ausgezeichnet gelungen. 

Auch iiber diesen Kriminalfall liegt eine ausfiihrliche Darstellung 
von MAx HERRMANN: Eine feste Burg ist unser Gott (Berlin 1905 1) vor, 
der ich noch einige wissenswerte Angaben entnehme. 

Dem Verfa.sser HERRMANN, der selbst die ihm zuerst vor Augen ge
kommene Lutherhandschrift fUr echt hielt, kam doch allmahlich ein 
Verdacht auf, als er das am Ende des Buches befindliche Blatt, das die 
Aufzeichnung des Liedes "Eine feste Burg ist unser Gott" enthielt, 
naher untersuchte. Dieses Blatt enthielt namlich eine ganze Anzahl 
WurmlOcher, aber eben auffallenderweise nur dieses einzige Blatt des 
im Jahre 1516 in Rom erschienenen Buches mit dem Titel "De amore 
divino"; das letzte (beschriebene) Blatt Papier war im iibrigen von den 
anderen Buchblattern in seiner auBerlich erkennbaren Beschaffenheit 
auch abweichend. Weitere erheblichere Zweifel brachte die Untersuchung 
der Hand8chrift, die mancherlei Befremdendes aufwies. 

Die von einem Berliner Gerichts-Chemiker untersuchte Tinte brachte 
ein weiteres starkes Verdachtsmoment der Falschung. Die fiir die Her
stellung der Eintragung verwendete Tinte war noch kopierfiihig, wahrend 
in Luthers Zeiten eine Eisengallustinte benutzt worden ware, die eine 
Kopierfahigkeit nicht mehr besitzen konne. AuBerdem zeigte die Tinte 
dort, wo die Eintragung in unmittelbarster Nahe eines Wurmloches steht, 
Auslaufspuren, wodurch bewiesen war, daB diese Schriftziige erst zu 
einer Zeit hergestellt sein konnen, in der das Wurmloch schon vorhanden 
war, also nicht zu Luthers Zeit. 

1m Jahre 1898 wurde die Ehefrau Kyrieleis vom Landgericht Berlin 
wegen Betruges zu zehn Monaten Gefangnis verurteilt, ihr damals 
35jahriger Mann, der eigentliche Falscher aber freigesprochen, wei! er 
von der Mehrzahl der psychiatrischen Sachverstandigen fiir geisteskrank 
erklart worden war. 

Wie wurden die Falschungen untergebracht 1 HERRMANN hebt her
vor, daB allererste Kenner auf die Falschungen hereingefallen seien, sie 
haben nicht nur die Handschriften gekauft, sondern dem betriigerischen 
Ehepaar auch noch Zeugnisse gegeben, in denen sie die Echtheit der 
ihnen vorgelegtenLutherhandschriften bescheinigten und soden Schwind
lern den weiteren Absatz erleichterten. Ein Miinchener Antiquar hatte 
17 dieser gefalschten Bucheintragungen Luthers abgenommen, eine 
Wiener Firma ungefahr ebenso viele, ein Mailander Buchhandler sogar 

1 Mit sechs ausgezeichneten, die FiHschungsarbeit darstellenden Tafeln. 
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40 Biicher. Aber die Prospekte dieser Firmen brachten den Schwindel 
doch ans Licht, und im "Zentralblatt fiir Bibliothekswesen" erschien 
gegen Ende 1896 eine ausdriickliche Warnung vor den Lutherauto
grammen. Einer der getiiuschten Buchhiindler hat 1900 dem Berliner 
Kriminalmuseum drei falsche Lutherautogramme, in alten Biichern 
eingetragen, iiberlassen. 

HERRMANN stellte weiter fest, daB die seinerzeit an die Wiener Firma 
verkauften Biicher zur Deckung von Kosten durch einen Berliner Ge
richtsvollzieher versteigert worden seien, und zwar an einen Berliner 
Antiquitiitenhiindler, der sie als "Fiilschungen" urn einen sehr hohen 
Preis an einen Sammler weiterverkauft hatte. Es konnen also, da nicht 
rechtzeitig vorbeugende MaBnahmen getroffen worden sind, auch heute 
noch falsche Lutherhandschriften auftauchen, wie falsche Schiller- oder 
Beethoven-Handschriften. Und es gibt Leute unter Sammlern, die sich 
selbst als Besitzer von gesammelten Falschstiicken freuen. Diese Freude, 
rein personlich und ungestort betrachtet, enthiilt doch den Keirn fiir 
weitere Betriigereien, die aus der NachlaBmasse hervorsprieBen konnen. 

Und wie kam Kyrieleis zu seiner Fiilscherkunst? HERRMANN be
richtet dariiber in seinemBuch "Eine feste Burg ist unser Gott" (S. 24): 
K. hatte nur die Dorfschule besucht und darauf bis Untertertia die Ge
werbeschule, wurde Kolonialwarenhiindler und dann Wettertuchfabri
kant. Eine gute Vorbereitung auf die Autogrammfiilschungen waren 
seine Wechselfiilschungen, die er eine Zeitlang erfolgreich betrieben hat. 
Er wird auch als erfolgreicher Simulant religiosen Wahnsinns hinge
stellt, indem er sich fiir den 19. Nachfolger Christi auf Erden ausgab. 
Bei seinen Fiilschungen von Lutherhandschriften zeigte er einen fast 
genialen Blick fiir echte Personlichkeitsmerkmale, so daB es ihm gelingen 
konnte, neben dem genauen Studium der Handschrift Luthers seine 
Werke aus der Sprache der Drucke in die Sprache der Handschriften 
zuriickzuiibertragen. Dabei sind ihm allerdings einige anachronistische 
Schnitzer unterlaufen. Aber wer merkt denn so etwas ? 

Auch HERRMANN schlieBt seine Ausfiihrungen mit einer Warnung vor 
falschen Lutherhandschriften, die noch nicht "gesichert" sind, und mit 
Oberlegungen, wie solche Fiilschungen rechtzeitig unschiidlich gemacht 
werden sollten, z. B. durch Aufdruck eines unvertilgbaren Stempels 
"Gefiilscht!" vor Riickgabe an den Eigentiimer. 

Heute muB aber das Urteillauten: Beschlagnahmt und aus dem Ver
kehr gezogen, was durch Oberweisung an ein Kriminalmuseum geschehen 
kann. 

In einem Bildfiilscherstrafverfahren in Stuttgart (April 1939) wurden 
die beschlagnahmten 22 gefalschten Gemalde eingezogen, was also un
Serem Standpunkt entspricht. 
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2. Der Zeugenbeweis bei Echtheits- und Identitatsfeststellungen. 
Wann sind Zeugen von Wichtigkeit bei Urkundenechtheits- oder Ur

heberschaftsnachweisen? Die zwei haufigsten FaIle hatte der Gesetz
geber friiher selbst im Strafgesetzbuch hervorgehoben. So geschah dies 
z. B. in den Art. 299 und 300 des Strafgesetzbuches fUr das Konigreich 
Bayern aus dem Jahre 1813. Sie lauten: 

Art. 299: Der Beweis, daB der Angeschuldete Urheber der Urkunde sei (Echt
heit der Urkunde) wird vollkommen hergestellt: 1.1 •.. 2. wenn Zeugen mit eigenen 
Sinnen wahrgenommen haben, wie der Urheber dieselbe verfaBt oder zu deren 
Verfertigung den Auf trag oder Befehl erteilt hat, auch daB die vorliegende Urkunde 
eben dieselbe sei, keinem gegrundeten Zweifel unterworfen ist. 

Art. 300: Die Vergleichung der Handschrift durch vereidete Schreibverstandige, 
desgleichen die eidliche Versicherung von Personen, welche mit den Schriftzugen 
des Angeschuldeten bekannt sind, daB sie in der fraglichen Urkunde die Hand 
des Angeschuldeten wieder erkennen, begrundet nur eine nach den Umstanden 
nahe oder entfernte Vermutung der Echtheit. 

Also hatten unsere Vorfahren auch schon einen grundsatzlichen 
Zweifel iiber den Wert der Wiedererkennungen von Handschriften durch 
Zeugen. Und das ist heute noch so, mit Recht; denn Irrtiimer sind hier 
naheliegend und eine Suggestion durch andere Umstande sehr zu be
fUrchten. Wenn der Brieftrager uns den Brief eines Bekannten und 
Vertrauten ausliefert, erkennen wir meistens schon durch einen Blick 
auf die handschriftliche Adresse den Schreiber und Absender. Daraus 
wird ganz allgemein, und zwar mit Recht, die Wiedererkennbarkeit von 
Handschriften gefolgert, aber auch die subjektive Fahigkeit, solche 
Wiedererkennungen bei unbekannten, also fremden Handschriften im 
Wege der Vergleichung durchfUhren zu konnen. Das ist aber nur be
dingt richtig, weil die systematische Schulung fUr sole he Wiedererken
nungen fehlt, wie sie der Schriftsachverstandige aufweisen muB. 

Ich will versuchen, die hier auftretenden Fragen moglichst liickenlos 
aufzuzahlen, in denen es auf Zeugenaussagen bei Beantwortung der im 
Beweisthema mitenthaltenen Fragen ankommt: 

1. Wer hat bei Herstellung einer Urkunde, z. B. Bestellzettel, Ver
sicherungsantragen, Bankquittungen, Hinterlegungsscheinen u. dgl. 
mitgewirkt und welche Worter, Zahlen oder Zeichen hat der einzelne 
gemacht? 

2. Was ist iiber schreibhindernde Umstande zu sagen? Schlechte 
Beleuchtung oder Witterung, ungewohntes Schreibmaterial, Schreiben 
im Stehen oder Fahren, unglatte Holz- oder Stein- oder (senkrechte) 
Wandunterlage. Wird AlkoholeinfluB geltend gemacht, miissen zu er
mittelnde Zeugen dariiber gehOrt werden. 

3. Wenn bestrittene Urkunden und Schriftstiicke in Gegenwart an-

I Ziffer 1 enthalt die gerichtliche Anerkennung der Urkunde seitens des Ange
schuldigten. 
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derer - unbeteiligter Personen - hergestellt wurden, ist es oft von 
Wichtigkeit, etwas tiber den naheren Hergang der die Urkunde betreffen
den Gesprache, Herbeischaffung von Schreibmaterial usw. zu erfahren. 
Oder sind sonstige Belege, Briefschaften, Rechnungen u. dgl. vorhanden, 
die tiber den Inhalt einer bestrittenen Urkunde Auskunft geben konnen 1 
Sind - insbesondere bei eigenhandigen Testamenten - Entwiirfe vor
handen, vielleicht von dritten, zu Rate gezogenen Personen 1 Was laBt 
sich tiber den Testierwillen des Erblassers ermitteln? 1st beim Schreiben 
die Hand des Erblassets gefiihrt oder gesttitzt worden? Von wem und 
in welcher Weise? Wie war seine korperliche und geistige Verfassung? 
Kann der Hausarzt etwas dartiber bekunden, insbesondere auch tiber 
die Schreibfahigkeit zur Zeit der angeblichen Niederschrift des Testa
mentes? Liegen Schreibtibungen vor, z. B. nach Schlaganfall? 

4. Bei anonymen Briefschreibereien, insbesondere Massen- oder 
Serienschreibern, kommt es manchmal darauf an, durch Beobachtungs
und trberwachungszeugen festzustellen, ob der Verdachtige Briefe in 
einen bestimmten Postkasten, manchmal auBerhalb des Wohnortes, 
geworfen hat, oder ob Ansichtspostkarten (Schmahkarten) oder Schreib
papier in einem bestimmten Geschaft gekauft worden sind, und ob glei
ches Schreibmaterial im Besitz des Verdachtigten vorgefunden wird. 

Ferner ob der Verdachtige beim Aushangen oder Auswerfen von 
Schmahschriften beobachtet worden ist oder in der Nahe der in Frage 
kommenden Raume und Ortsstellen gesehen worden ist. 

Manchmal kommt es auch - besonders in Landgemeinden mit ge
ringem Postverkehr - auf die Aussage des den Briefkasten leerenden 
Postbeamten an, ob er zu einer bestimmten Zeit einen bestimmten Brief 
(Karte) vorgefunden hat. Falls der Verdachtigte zwar zugibt, zur an
gege benen Zeit einen Brief in einen bestimmten Postkasten geworfen zu 
haben, jedoch mit der Behauptung, daB es sich um einen familiaren 
oder geschaftlichen Brief gehandelt habe, so ist zu versuchen, den be
treffenden Briefempfanger zu ermitteln und die Richtigkeit der ge
machten Angaben nachzuprtifen. 

Sind - dem Poststempel nach - auch an ferngelegenen Orten ano
nyme Schriftstticke aufgegeben worden, ist nach Mittelspersonen zu 
fahnden, oder es sind Postauskiinfte einzuholen und zwar dartiber,ob 
und wie Briefe von anderen Orten aus versandt werden konnen. Bei 
Aufgabe der Briefe an einem entfernteren Ort ist zu priifen, ob der 
Verdachtigte dort war, AngehOrige oder sonstige Bekannte dort hat. 
Jedenfalls darf man sich dadurch nicht irremachen lassen, daB die Mittel 
und Wege zur Beforderung anonymer Briefe aus entfernten Orten noch 
nicht bekannt sind. Das gilt auch grundsatzlich bei noch ungeklarten 
M otiven der Briefschreiberei. 

5. Um tiberzeugendes Beweismaterial beschaffen zu konnen, ist in 
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geeigneten Fallen zu versuchen, markierte Postkarten, Briefmarken oder 
Schreibpapier in die Hand des verdachtigten, aber schwer zu iiberfiih
renden anonym en Briefschreibers zu spielen, der es durch seine Hart
nackigkeit und Heimtiicke versteht, sein gefahrliches Spiel lange Zeit 
fortzusetzen. Die Markierung ist moglichst genau schriftlich niederzu
legen, damit spater keine MiBverstandnisse und 1rrtiimer bei den Unter
suchungsorganen auftreten konnen. 

6. Sind AuBerungen ahnlicher Art iiber den Beleidigten von dem Ver
dachtigten miindlich gemacht worden, und wer weiB dariiber zu be
richten? Sind die in den anonymen Schriftstiicken erwahnten Vorfalle 
richtig oder wenigstens zum Teil richtig, und wer kann dariiber berich
ten? ManchmallaBt sich aus dem 1nhalt eine wichtige Spur zum Tater 
finden, wenn die im Schreiben erwahnten Vorfalle oder AuBerungen nur 
in einem engeren Personenkreis eingetreten und gehort oder gesehen 
worden sind. Die in dem anonymen Schreiben genannten "Zeugen" sind 
mit besonderer Vorsicht zu vernehmen, weil sich der Schreiber oft selbst 
als Zeugen benennt. 1st iiber Inhalt und Absendung anonymer Briefe 
vom Verdachtigten schon vorher gesprochen worden? Wem gegeniiber? 

7. Wichtig sind auch die wahrend der Haft des Verdachtigten auf
tauchenden sog. (anonymen) Alibi- oder Entlastungsbriefe, iiber die 
vielleicht auch wichtige Zeugen zu ermitteln sind 1. Meistens kommen 
hierfiir - wegen Begiinstigung straflos bleibende - FamilienangehOrige 
in Frage. Solche Entlastungsbriefe erscheinen aber auch, wenn der Ver
dachtigte oder bereits Verurteilte sich noch in Freiheit befindet, und zwar 
zwecks Spurenablenkung. 

8. Bei Falschungen im Wege der Schriftnachahmung, freihandig oder 
mechanisch mittels Durchpausens, kommt es darauf an, nachzuweisen, 
ob der Beschuldigte im Besitz von Schriftstiicken desjenigen ist oder 
war, dessen Handschrift nachgeahmt wurde oder werden sollte und der 
als Zeuge iiber diesen Punkt zu vernehmen ware. 

9. Schreibiibungen, die als Falschung von Urkunden der in Frage 
kommenden Art oder als Verstellungsversuche aufzufassen sind, ebenso 
echte Unterschriften, die vielleicht als Vorbild fUr die Schriftnachahmung 
dienten oder dienen konnten, ebenso Loschblatter mit Spiegelbild
abdriicken von Adressen, Briefstellen oder Unterschriften, oder auch 
Reste von verbrannten Schriftstiicken dieser Art, sind bei Entdeckung 
(bei Haussuchungen) sicherzustellen. 

10. Wiedererkennun(J8zeu(Jen kommen dann in Frage, wenn der Be
schuldigte oder im Zivilstreitverfahren die bestreitende Partei bei Ein
lOsung von Barschecks bei Banken oder Spar- und Darlehnskassen oder 
beim Einkassieren von Beitragen oder gelegentlich unbefugter Lohn-

1 Sie k6nnen aber auch aus dem Gefangnis g esc h mug gel t sein! Anonyme K a s
si be r bilden oft auch den Gegenstand desBeweises durchZeugen undSachverstandige. 
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empfange, Wohlfahrtsunterstiitzungen u. dgl. den in Frage kommenden 
Wiedererkennungszeugen gegeniibergestellt werden soll. Solange bei 
solchen Anlassen auf jedes Ausweisverfahren verzichtet wird, kann aber 
auf die Gegeniiberstellung nicht verzichtet werden, wenn sie auch mei
stenteils negativ verlaufen wird; denn die betreffenden Auszahler werden 
sich regelmaBig unsicher oder zweifelnd iiber die Person des Geld
abhebers auBern oder mit der Ablenkung durch geschaftliche Uber
lastung und starken Kundenverkehr ihre Unaufmerksamkeit entschul
digen. Nachpriifung der Geldverhaltnisse und Geldausgaben des Be
schuldigten ist rechtzeitig und griindlich vorzunehmen, wenn es sich 
um solchen betriigerischen Gelderwerb handeIt. 

3. Der Beweis durch Sachverstandige nnd ihre Answahl. 
Unter einem Sachverstandigen-Gutachten verstehen wir cine Aus

sage iiber eine Tatsache, die eine am ProzeB weder als Gerichtsmitglied, 
noch als Partei beteiligte Person auf Grund einer wahrend des Prozesses 
gemachten sinnlichen Wahrnehmung iiber cine noch gegenwartige Tat
sache vor dem Richter im ProzeB abgiht, wobei entweder zur Wahr
nehmung oder zur Aussage eine besondere Sachkunde erforderlich 
war 1. Der Sachverstandige wird nach der herrschenden Auffassung als 
Gehilfe des Richters 2 betrachtet, weil es bei seiner Tatigkeit nicht sowohl auf 
die Feststellung von zweifelhaften Tatsachen, als vielmehr auf die richtige 
Beurteilung von unzweifelhaften Tatsachen ankommt. Da es sich aber 
dabei um Tatsachen handelt, deren Beurteilung eine besondere, beim 
Richter nicht vorauszusetzende Sachkunde verlangt, so hat der Richter 
dazu eine Beihilfe notig, und diese Richtergehilfen sind eben die Sach
verstandigen. Dieser Standpunkt wird iibrigens auch in den Motiven 
zur StPO. (Nr. 151 und 152) vertreten. 

Fiir die Schriftvergleichung enthalt § 93 StPO. folgende Sonder
bestimmung: 

"Zur Ermittlung der Echtheit oder Unechtheit eines Schriftstiicks sowie zur 
Ermittlung seines Urhebers kann eine Schriftvergleichung unter Zuziehung von 
Sachverstandigen vorgenommen werden." 

Entsprechend enthalt die ZPO. im § 441 folgende Bestimmung: 
"Der Beweis der Echtheit oder Unechtheit einer Urkunde kann auch durch 

Schriftvergleichung gefiihrt werden." 

§ 442: 
,;Uber das Ergebnis der Schriftvergleichung hat das Gericht nach freier Uber

zeugung, geeignetenfalls nach Anhiirung von Sachverstandigen zu entscheiden." 

1 So BIRKMAYER: Deutsches StrafprozeBrecht, S.443. Berlin 1898. 
2 Rechtsanwalt R. FROST erklarte in einem Vortrag gelegentlich der Reichs

tagung der Sachverstandigen (Leipzig 20. Mai 1939), daB dieser Begriff nicht mehr 
zeitgemaB sei, da der Sachverstandige ein Organ besonderer Art im Rahmen der 
Rechtspflege sei, mit einer durchaus gleichwertigen Stellung neben der Behiirde. 
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Weder dort, noch hier ist die Zuziehung von Schriftsachverstandigen 
vorgeschrieben, das Gericht kann vielmehr selbst die Schriftvergleichung 
vornehmen, was gelegentlich tatsachlich geschieht. Doch sind einsichts
volle Richter auch dariiber aufgeklart, daB bei solchen Gelegenheiten 
nur zu leicht Irrtiimer unterlaufen, so daB sie im entscheidenden Ernst
falle doch Schriftsachverstandige zuziehen. 

Uber die Auswahl der Sachverstiindigen enthalten beide Gesetze fol
gende B~stimmungen: 

StPO. § 73: 
"Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverstandigen und die Bestimmung ihrer 

Anzahl erfolgt durch den Richter. 
Sindfiir gewisseArten von Gutachten Sachverstandige offentlich bestellt, so sollen 

anderePersonen nur dann gewahltwerden, wenn besondere Umstande es erfordern." 

ZPO. § 404: 
"Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverstandigen und die Bestimmung ihrer 

Anzahl erfolgt durch das ProzeBgericht. Dasselbe kann sich auf die Ernennung 
eines einzigen Sachverstandigen beschranken. Es kann an Stelle der zuerst er
nannten Sachverstandigen andere ernennen. 

Sind fiir gewisse Arten von Gutachten Sachverstandige offentlich bestellt" so sollen 
andere Personen nur dann gewahlt werden, wenn besondere Umstande es erfordern. 

Das Gericht kann die Parteien auffordern, Personen zu bezeichnen, welche 
geeignet sind, als Sachverstandige vernommen zu werden 1. 

Einigen sich die Parteien iiber bestimmte Personen als Sachverstandige, so 
hat das Gericht dieser Einigung Folge zu geben; das Gericht kann jedoch die Wahl 
der Parteien auf eine bestimmte Anzahl beschranken." 

StPO. § 82: 
,,1m Vorverfahren hangt es von der Anordnung des Richters ab, ob die Sach

verstandigen ihr Gutachten schriftlich oder miindlich zu erstatten haben". 

StPO. § 83: 
"Der Richter kann eine neue Begutachtung durch dieselben oder durch andere 

Sachverstandige anordnen, wenn er das Gutachten fiir ungeniigend erachtet. 
Der Richter kann die Begutachtung durch einen anderen Sachverstandigen 

anordnen, wenn ein Sachverstandiger nach Erstattung des Gutachtens mit Erfolg 
abgelehnt ist. 

In wichtigeren Fallen kann das Gutachten einer Fachbehorde2 eingeholt werden. " 

Als wichtig ist noch die im § 75 StPO. festgesetzte Sachverstandigen
pflicht hervorzuheben: 

"Der zum Sachverstandigen Ernannte hat der Ernennung Folge zu leisten, 
wenn er zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art offentlich bestellt ist, 
oder wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis 
Voraussetzung der Begutachtung ist, Offentlich zum Erwerb ausiibt, oder wenn 
er zu ihrer Ausiibung offentlich bestellt oder ermachtigt ist. 

(Der Sachverstandige, Berlin 1939, Heft 5/6, S.46.) Es kommt darauf an, welche 
Stellung dem Sachverstandigen in der neuen StPO. zugebilligt werden wird. 

1 Daraus ergibt sich, da~ ein rechtlicher Unterschied zwischen amtlich bestellten 
und anderen Sachverstandigen nicht besteht. 

2 Trifft nicht auf Schriftgutachten zu. 

64 Die Bedeutung der Handschrift im Strafverfahren. 

Weder dort, noch hier ist die Zuziehung von Schriftsachverstandigen 
vorgeschrieben, das Gericht kann vielmehr selbst die Schriftvergleichung 
vornehmen, was gelegentlich tatsachlich geschieht. Doch sind einsichts
volle Richter auch dariiber aufgeklart, daB bei solchen Gelegenheiten 
nur zu leicht Irrtiimer unterlaufen, so daB sie im entscheidenden Ernst
falle doch Schriftsachverstandige zuziehen. 

Uber die Auswahl der Sachverstiindigen enthalten beide Gesetze fol
gende B~stimmungen: 

StPO. § 73: 
"Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverstandigen und die Bestimmung ihrer 

Anzahl erfolgt durch den Richter. 
Sindfiir gewisseArten von Gutachten Sachverstandige offentlich bestellt, so sollen 

anderePersonen nur dann gewahltwerden, wenn besondere Umstande es erfordern." 

ZPO. § 404: 
"Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverstandigen und die Bestimmung ihrer 

Anzahl erfolgt durch das ProzeBgericht. Dasselbe kann sich auf die Ernennung 
eines einzigen Sachverstandigen beschranken. Es kann an Stelle der zuerst er
nannten Sachverstandigen andere ernennen. 

Sind fiir gewisse Arten von Gutachten Sachverstandige offentlich bestellt" so sollen 
andere Personen nur dann gewahlt werden, wenn besondere Umstande es erfordern. 

Das Gericht kann die Parteien auffordern, Personen zu bezeichnen, welche 
geeignet sind, als Sachverstandige vernommen zu werden 1. 

Einigen sich die Parteien iiber bestimmte Personen als Sachverstandige, so 
hat das Gericht dieser Einigung Folge zu geben; das Gericht kann jedoch die Wahl 
der Parteien auf eine bestimmte Anzahl beschranken." 

StPO. § 82: 
,,1m Vorverfahren hangt es von der Anordnung des Richters ab, ob die Sach

verstandigen ihr Gutachten schriftlich oder miindlich zu erstatten haben". 

StPO. § 83: 
"Der Richter kann eine neue Begutachtung durch dieselben oder durch andere 

Sachverstandige anordnen, wenn er das Gutachten fiir ungeniigend erachtet. 
Der Richter kann die Begutachtung durch einen anderen Sachverstandigen 

anordnen, wenn ein Sachverstandiger nach Erstattung des Gutachtens mit Erfolg 
abgelehut ist. 

In wichtigeren Fallen kann das Gutachten einer Fachbehorde2 eingeholt werden. " 

Als wichtig ist noch die im § 75 StPO. festgesetzte Sachverstandigen
pflicht hervorzuheben: 

"Der zum Sachverstandigen Ernannte hat der Ernennung Folge zu leisten, 
wenn er zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art offentlich bestellt ist, 
oder wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis 
Voraussetzung der Begutachtung ist, Offentlich zum Erwerb ausiibt, oder wenn 
er zu ihrer Ausiibung offentlich bestellt oder ermachtigt ist. 

(Der Sachverstandige, Berlin 1939, Heft 5/6, S.46.) Es kommt darauf an, welche 
Stellung dem Sachverstandigen in der neuen StPO. zugebilligt werden wird. 

1 Daraus ergibt sich, da~ ein rechtlicher Unterschied zwischen amtlich bestellten 
und anderen Sachverstandigen nicht besteht. 

2 Trifft nicht auf Schriftgutachten zu. 



Der Beweis durch Sachverstandige und ihre Auswahl. 65 

Zur Erstattung des Gutachtens ist auch der verpflichtet, welcher sich hierzu 
vor Gericht bereit erklart." 

Der § 76 StPO. billigt dem Sachverstandigen dieselben Grunde des 
Gutachtenverweigerungsrechtes zu, wie dem Zeugen das Zeugnisver
weigerungsrecht. Auch aus anderen Grunden kann ein Sachverstandiger 
von der Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens entbunden 
werden. 

Fur die generelle Auswahl der Sachverstandigen sind aber noch an
dere Voraussetzungen gegeben, uber die hier noch naher zu reden ist. 

Nach der Verordnung zur einheitlichen Regelung der Gerichtsver
fassung vom 20. Marz 1935 (§ 20) sind die landesrechtlichen Bestim
mungen uber die allgemeine Vereidigung von Sachverstandigen fur ge
richtliche Angelegenheiten aufgehoben worden. Neben dieser Haupt
gruppe der gerichtlichen Sachverstandigen waren aber noch weitere 
tatig, namlich die durch die Industrie- und Handelskammern nach 
§ 36 der Reichsgewerbeordnung Offentlich bestellten und vereidigten 
Sachverstandigen. Ihr Vereidigungsgebiet war aber auf solche Sachver
standige beschrankt, "die Beschaffenheit, Menge oder richtige Ver
packung von Waren irgendeiner Art" festzustellen und zu begutachten 
hatten. Die Beschrankung dieser Sachverstandigentatigkeit auf die 
Beurteilung von Waren war aber im praktischen Handels- und Verkehrs
leben oft unangenehm fiihlbar. Daher ist es zu begruBen, daB die Zu
standigkeit der Industrie- und Handelskammern zur Vereidigung von 
Sachverstandigen bedeutend erweitert worden ist. Die Gerichte waren 
selbst haufig genotigt, sich wegen Benennung geeigneter Sachverstan
digen an die Industrie- und Handelskammern zu wenden, die auch in 
dieser Richtung uber eine langjahrige Erfahrung verfiigen und infolge 
ihrer unmittelbaren Verbindung mit dem gesamten Wirtschaftsleben 
Bedurfnisse dieser Art richtig zu erkennen und zufriedenzustellen in 
der Lage sind. 

MaBgebend sind jetzt die "Vorschriften der deutschen Industrie- und 
Handelskammern fiir die offentliche Bestellung und Vereidigung von 
Sachverstandigen vom 22. April 1937 1. Ihre wichtigsten Bestimmungen 
sollen hier auszugsweise wiedergegeben werden. 

Grundlegend ist die Bestimmung des § 2, nach dem derjenige, der 
als Sachverstandiger Offentlich bestellt und vereidigt werden will, fol
gende Bedingungen erfullen muB: 

1. Er muB deutscher Staatsangehoriger sein2 , 2. das dreiBigste Le-

I VerOffentlicht im Wirtschaftsblatt der Industrie- und Handelskammer zu 
Berlin, 1937, Heft 20, S.884ff. Die "Reichsfachschaft fiir das Sachverstandigen
wesen" in der Deutschen Rechtsfront erstrebt Gleichstellung ihrer Sachverstandigen 
mit den von den Industrie- und Handelskammern Offentlich bestellten und ver
eidigten Sachverstandigen. (Z. Der Sachverstandige, Berlin 1939, Heft 5/6, S.45.) 

2 Juden sind von der Zulassung ausgeschlossen. 
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als Sachverstandiger Offentlich bestellt und vereidigt werden will, fol
gende Bedingungen erfullen muB: 
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I VerOffentlicht im Wirtschaftsblatt der Industrie- und Handelskammer zu 
Berlin, 1937, Heft 20, S.884ff. Die "Reichsfachschaft fiir das Sachverstandigen
wesen" in der Deutschen Rechtsfront erstrebt Gleichstellung ihrer Sachverstandigen 
mit den von den Industrie- und Handelskammern Offentlich bestellten und ver
eidigten Sachverstandigen. (Z. Der Sachverstandige, Berlin 1939, Heft 5/6, S.45.) 

2 Juden sind von der Zulassung ausgeschlossen. 

Schneickert, Handschrift. 2. AUf!. 5 
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bensjahr vollendet haben, 3. in geordneten wirtschaftlichen Verhii.It
nissen leben, 4. seiner Personlichkeit nach geeignet sein (polizeiliches 
Fiihrungszeugnis wird verlangt), 5. iiber die erforderlichen Sachkennt
nisse auf dem Fachgebiet, fiir das er seine affentliche Bestellung und Ver
eidigung beantragt, verfiigen, 6. selbstandig und unabhangig sein. 

In einem die neuen Bestimmungen naher auslegenden Artikel (Wirt
schaftsbl. d. J.- u. H.-Kammern zu Berlin 1937, Heft 20, S. 917) heiBt 
es, daB die erforderliche Sachkunde des Bewerbers in der Regel aus 
dem Werdegang des Bewerbers, aus den erhaltenen Zeugnissen iiber 
wissenschaftliche Vorbildung und praktische Tatigkeit, sowie aus den 
einzuholenden Auskiinften beurteilt werden kanne. Soweit es ange
zeigt oder vorgesehen sei, werde die zustandige Wirtschaftsgruppe 
gutachtlich gehort, wie der Bewerber auch seine Veroffentlichungen iiber 
Fragen aus seinem Sachverstandigengebiet vorlegen konne. Offizielle 
Priifungen oder Probeleistungen sind nicht vorgesehen. 

DaB die offentliche Bestellung und Vereidigung nach § 6 der neuen 
Vorschriften nur auf Widerruf erfolgt, bietet eine gewisse Gewahr da
fiir, daB gegebenenfalls ungeeignete, unfahige oder unzuverlassige Sach
verstandige jederzeit wieder ausgeschaltet werden konnen. Das Wich
tigste ist die in den §§ 20ff. bestimmte Beaufsichtigung des Sachverstan
digen in Verbindung mit einem Beschwerdeverfahren. Die Industrie
und Handelskammern haben als eine behardenahnliche Organisation 
selbstverstandlich mehr Autoritat, als eine frei geschaffene Sachverstan
digenvereinigung mit ehrengerichtlichen Instanzen. 

Der in den neuen Vorschriften betonte Grundsatz, daB der Bewerber 
als Sachverstandiger einer Industrie- und Handelskammer seine beruf
liche Haupttatigkeit selbstandig ausiiben, also unabhangig und an keine 
Anordnungen und Weisungen Dritter gebunden sein diirfe, ist ein nicht 
zu unterschatzender V orzug dieser Sachverstandigen. Es sei nur einmal 
an die schon oft gegen beqmtete Sachverstandige erhobenen Einwendun
gen erinnert, die besonders gegeniiber polizeilichen Sachverstandigen 
geltend gemacht wurden, die nach den Bestimmungen der §§ 74 und 22, 
Ziffer 4 der deutschen StrafprozeBordnung in einem gerichtlichen Ver
fahren abgelehnt werden konnen, wenn sie in der Sache selbst in ihrer 
Eigenschaft als Polizeibeamte tatig gewesen sind. 

Die gewerbliche oder berufliche Haupttatigkeit des Sachverstandigen, 
auf die hier hingewiesen wird, besagt ohne weiteres, daB der Sachver
standige schlieBlich noch etwas anderes zu tun hat, als nur in Streitfallen 
zu "begutachten". Ob es daher richtig oder notwendig ist, einen "Stand" 
des Sachverstandigen zu griinden und zu proklamieren, mag dahinge
stellt bleiben. Der Sachverstandige iibt nar als besonders ausgebildeter 
und fachlich erfahrener Spezialist seines Hauptberufes gelegentlich 
eine gerichtliche oder private Gutachtertatigkeit aus. 
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In den die neuen Vorschriften erlauternden Ausfiihrungen (Wirt
schaftsbl. d. J.- u. H.-Kammer zu Berlin 1937, Heft 20, S.916) wird 
ausdriicklich hervorgehoben, daB auch solche Personen als Sachverstan
dige Offentlich bestellt und vereidigt werden konnen, die selbst kein 
Gewerbe der genannten Art betreiben, aber fur Gewerbetreibende haupt
beruflich und selbstandig gegen Entgelt tatig sind. Dahin gehOren 
die Architekten, die beratenden Ingenieure und auch die Schriftsach
kundigen, die nicht Gewerbetreibende in jenem engeren Sinne sind, 
sondern eine gewerbliche Tatigkeit ausiiben, die den freien Berufen 
nahe kommt, gleichgiiltig, ob der Schriftsachverstandige als Schrift
vergleicher oder als Schriftdeuter bei der Beurteilung handschriftlicher 
Bewerbungen um Anstellung in einem Wirtschaftsbetrieb sich betatigt. 

Die von den Industrie- und Handelskammern offentlich bestellten 
und vereidigten Sachverstandigen stellen eine amtliche Organisation des 
gewerblichen und gerichtlichen Sachverstandigennebenberufes dar, da 
sie einheitlichen Zulassungsbedingungen und einer strengen Beaufsichti
gung unterworfen sind; fUr ihre Fortbildung miissen sie selbst sorgen. 

Die Sachverstandigentatigkeit ist der AusfluB besonderer Spezial
studien und -erfahrungen auf Grundlage eines erlernten oder studierten 
Hauptberufes. Denn es ist logischerweise doch nicht so, daB einer von 
vornherein darauf ausgeht, die "Sachverstandigen"-Tatigkeit als Lebens
beruf zu wahlen. Und folglich gibt es auch kein eigentliches Studium 
und Berufsexamen des Sachverstandigen an sich. Wie die Erfahrung 
gelehrt hat, ist es recht schwer, Sachverstandige im Massenbetrieb und 
in Schulungskursen fertig auszubilden, vielmehr ist eine assistenten
ahnliche Tatigkeit unter Fiihrung eines anerkannten, auch padagogisch 
geeigneten Sachverstandigen der beste Weg zur Ausbildung eines kiinfti
gen Sachverstandigen. 

Wahrend der Geltungsdauer der landesrechtlichen Bestimmungen 
iiber die allgemeine Vereidigung von Sachverstandigen ist die Bedurfnis
frage als MaBstab solcher Vereidigungen beachtet worden. Anders kann 
dies auch nicht bei der Durchfiihrung der offentlichen Bestellung und 
Vereidigung nach den neuen Vorschriften sein. Es ist auch selbstver
standlich, daB, wie wir auch bei jeder Gelegenheit friiher schon hervor
gehoben haben, neben den im § 2 dieser Vorschriften enthaltenen allge
meinen Voraussetzungen auch die Spezialeignung des Sachverstandigen
bewerbers gepruft wird, z. B. durch Erstattung von Probegutachten. 
Dies gilt in erster Linie fiir jene Sachverstandigen, die nicht eine in ihr 
Fach fallende Berufspriifung abgelegt haben, also z. B. nicht fiir die 
Gerichtsarzte bei gerichtsarztlichen Fragen, wohl aber z. B. fiir Schrift
sachverstandige oder Berufsgraphologen, fiir die noch nirgends eine 
staatliche Berufsausbildung und Priifung vorgesehen ist. Wenn aber 
z. B. ein Arzt als Amtsarzt und damit als Spezialsachverstandiger tatig 
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werden will, muB er eine Zusatzausblldung erhalten, die mit einer be
sonderen AbschluBpriifung endigt. Will er sich aber auch als Schrift
sachverstandiger betatigen, so muB er logischerweise, ebensogut wie 
andere Bewerber dieses Faches, seine speziellen Sachkenntnisse auf dem 
Gebiete der Schriftkunde nachweisen, well die medizinische Wissen
schaft und deren Fachpriifungen das Studium der Handschriftkunde 
weder bieten, noch verlangen. 

DaB es die Industrie- und Handelskammern nach ihren neuen Ver
eidigungsvorschriften mit der Offentlichen Bestellung von Sachverstan
digen ernst und streng nehmen sollen, ergibt sich aus der Bestimmung 
des § 4, wonach die Vorpriifung der eingegangenen Vereidigungsantrage 
durch einen von der Industrie- und Handelskammer gebildeten AU8-

8chufJ erfolgt, dem ein AngehOriger des Berufsstandes angehOren solI. 
Es ist tatsachlich Gelegenheit gegeben, den Bewerber auch sachlich und 
fachlich vor seiner allgemeinen Vereidigung zu priifen. Das sollM auch 
niemals versiiumt werden, denn die Beiziehung eines "Angehorigen des 
Berufsstandes" oder eines Sachverstandigenvertreters des zu priifenden 
Fachgebietes solI die Priifung der Sachverstandigeneignung in gewerb
licher oder technischer oder wissenschaftlicher Hinsicht ermoglichen. 

Ein groBer Teil der Sachverstandigen aller Gebiete ist auch in der 
"Reichsfachschaft fUr das Sachverstandigenwesen", einer Untergruppe 
der "Deutschen Rechtsfront" zusammengefaBt, die sich als "von der 
Deutschen Rechtsfront zugelassene Sachverstandige" in ihren (fort
laufend numerierten) Stempeln bezeichnen. mer die dort geltenden 
und gepflegten Grundsatze giht am besten das kleine Sammelwerk "Der 
Sachverstandige im Dritten Reich und seine Gutachtertatigkeit" (aus 
dem Jahre 1935 stammend) Auskunft; es haben sich dort einige Sach
verstandige verschiedener Gebiete ausfiihrlich iiber die Rechte und 
Pf1ichten des Sachverstandigen geauBert 1. 

4. Die Anfgaben des Saehverstaodigen nod seine Verantwortlichkeit. 
"Bei der Neuorganisation des Sachverstandigenwesens ist der Sach

verstandige in die Front der Rechtswahrer eingereiht worden." So 
auBert sich Staatsanwalt F. MEINERT (Mooch en) in seinem Artikel "Der 
SachveIstandige im Strafverfahren"2. Uns interessieren hier vor allem 

1 S. 80 ff. wird auch tiber die Gebuhrenfrage der gerichtlichen Sachverstandigen 
eingehend berichtet; sie gibt von jeher zu standigen Klagen der Sachverstandigen 
AulaS und verursacht immer wieder Beschwerden und oberstrichterliche Ent
scheidungen tiber solche Beschwerden, die aber doch nicht allgemein beachtet 
werden. V gl. dazu auch die in nachstehend zit. Artikel Staatsanwalts MEINERT 
(Der Sachverstandige 1939, Heft 3, S.24) gemachten Ausfiihrungen tiber die Ge
biihrenfrage, die unseren Beifall finden. 

z 1m Organ der genannten Reichsfachschaft: Der Sachverstandige, Heft 3 yom 
Marz 1939, S. 21 ff., veroffentlicht. 
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die zitierten Ziffem 97 und 98 der "Richtlinien fur da8 Strafverfahren" 
(Allgemeine Verfiigung des Reichsministers der Justiz yom 13. April 
1935). 

Ziffer 97: ,,1. Durch die Einholung eines Sachverstandigengutachtens darf der 
Fortgang des Verfahrens tunlichst keine Verzogerung erleiden. Das Gutachten 
soll deshalb moglichst friihzeitig - in geeigneten Fallen unter Frlstsetzung -
erfordert und die zu seiner Erstattung notige Zeit fUr die Vornahme sonstiger noch 
aUBBtehender Ermittlungen verwertet werden. 

2. Wird die Erstattung des Gutachtens trotz Mahnung - sei es schuldhaft, sei 
es wegen "Oberlastung durch andere Auftrage gleicher Art oder durch berufliche 
Tatigkeit - verzogert, oder entstehen Zweifel an der Eignung des Sachverstandigen, 
so muB die Heranziehung eines anderen Gutachters erwogen werden. Erscheint 
das im Einzelfall nicht tunlich, so kann es sich bei besonders starker Verzogerung 
empfehlen, den Sachverstandigen durch seine dienstvorgesetzte Behorde oder den 
Leiter der fur ihn zustandigen berufBBtandischen Organisation zu beschleunigter 
Abgabe des Gutachtens anhalten zu lassen. 

Ziffer 98: 1m Interesse der Beschleunigung und der Kostenersparnis liegt es, 
wenn die zu begutachtende Frage moglichst genau umgrenzt wird. In vielen Fallen 
wird auch eine vorbereitende mundliche Erorterung, in der dem Sachverstandigen 
die fUr die Untersuchung entscheidenden Gesichtspunkte im einzelnen aufgezeigt 
werden, angebracht sein." 

leh wiederhole: Das Bewei8thema soIl im Ersuehen an den Saehver
standigen so genau wie moglieh bezeichnet werden, damit er sich bei 
seiner Aufgabe aueh wirklich danach richten kann. Andererseits ist es 
aber zweekmaBig, dem eigentlichen Gutachten die auf das Beweisthema 
beziiglichen festgestellten, oft in verschiedenen Vor- und Nebenakten 
verstreuten Ermittlungsergebnisse kurz zusammengefaBt voranzustellen. 
Denn so wird das Verstandnis fiir die ganze Beweisfrage gefordert und 
vor allem das "Obereinstimmende und Widersprechende der gemachten 
Angaben iiber das Zustandekommen und Ingebrauchnehmen strittiger 
Urkunden gegeniibergestellt. Fiir jeden, der die Akten nicht naher 
kennt, wird ein Gutachten dadurch erst richtig verstandlich, wenn er 
die Voraussetzungen kennenlernt, die zu der Schriftuntersuchung und 
-begutachtung gefiihrt haben. Und selbst fiir den Sachverstandigen ist 
eine kurzgefaBte orientierende Vorgeschichte seines Gutachtens sehr 
zweckmaBig, wenn er sein Gutachten in der Hauptverhandlung miindlich 
vertreten soIl, ohne vorher noch einmal die Akten durchgesehen zu 
haben, sich aber doch an Hand seiner Gutachtensabschrift geniigend 
vorbereiten muB. 
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heranzuziehen, schon um die Inanspruchnahme mehrerer Gutachten im weiteren 
Verlauf des Verfahrens und dadurch entstehende Mehrkosten zu vermeiden." 
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Sehr beachtlich sind MEINERTS Bemerkungen iiber Sachkunde und 
Objektivitat des Sachverstandigen: 

"Es ist selbstverstandlich, daB da, wo eine so groBe Verantwortung 
iibernommen werden muB, nur das hochste Wissen geniigt, zumal ja 
auch gerade im Strafverfahren die AusfUhrungen eines Sachverstandigen 
kaum jemals unwidersprochen bleiben und immer einer. sachlichen oder 
gegebenenfalls unsachlichen Kritik unterliegen 1. Der Angeklagte, sein 
Verteidiger, das Gericht, auch gestellte Gegengutachter haben zahlreiche 
Fragen an den Sachverstandigen zu stellen und werfen standig neue 
Gesichtspunkte und Zweifel in die Debatte. Vollig iiberraschende 
Probleme tauchen auf, und zu jeder Frage solI der Sachverstandige 
sogleich in unanfechtbarer, wohldurchdachter und wissenschaftlich fun
dierter Form Stellung nehmen. Nur ein ganz besonderes Fachwissen ist 
allen Moglichkeiten gewaehsen; denn niemand wird bezweifeln, daB es 
auch gegeniiber einem vollig klaren Sachverhalt noch iiberaus geschickte 
Einwendungen geben kann." 

Um also den geeigneten Sachverstandigen auswahlen zu konnen, 
miissen Richter und Staatsanwalt iiber die in Frage kommenden Sach
gebiete einige Kenntnisse haben, was auch in der Ziffer 94 der zitierten 
"Richtlinien fUr das Strafverfahren" zum Ausdruck kommt, wenn es 
heiBt: 

"Der Staatsanwalt mull dariiber unterrichtet sein, welche Umstande nach dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaft einer weiteren Aufklarung durch Sachver
standige zuganglich sind. Es ist daher seine Pflicht, sich mit den Fortschritten 
der wissenschaftlichen Forschungs- und Untersuchungsmethoden, soweit sie als 
Hilfsmittel bei der Aufklarung strafbarer Handlungen von Bedeutung sein kiinnen, 
vertraut zu machen." 

Die Erfiillung dieser Idealforderung ist natiirlich nur bis zu einem 
gewissen Grade moglich, und dann gelangt man an die uniibersteigbaren 
Grenzen eines Wissens und Vertrautseins, das nur durch langwierige 
Spezialstudien errungen werden kann. 

SchlieBlich sei noch die Ziffer 93 der zitierten "Richtlinien" im 
Wortlaut wiedergegeben: 

"Ein Sachverstandiger solI nur zugezogen werden, wenn das zu 
erhebende 'Gutachten 2'Ur Aufklarung des Falles unentbehrlich ist und 
der Aufwand zu der Bedeutung der Sache in angemessenem Verhaltnis 
steht. Randelt es sich um ein Gutachten von erheblichem Umfange, so 
ist wahrend seiner Vorbereitung laufend in geeigneter Weise dariiber zu 
wachen, daB die Kosten moglichst niedrig gehalten werden." 

1 Staatsanwalt Dr. W. OELLRICH (Hamburg) bemangelt in seinem Artikel: Das 
Schriftgutachten im Strafprozell (GroB' Arch. Kriminologie, Bd.102, S.191£f.) 
~n Hand von Beispielen aus der Praxis die ungeniigende Sorgfalt der Gutachter. 
Ahnlich auch der hollandische Richter BONDAM in seinem Artikel: Die Schrift
expertise vom Standpunkt des Richters in GroB' Arch., Bd. 104, S. 23ff. 

70 Die Bedeutung der Handschrift im Strafverfahren. 

Sehr beachtlich sind MEINERTS Bemerkungen iiber Sachkunde und 
Objektivitat des Sachverstandigen: 

"Es ist selbstverstandlich, daB da, wo eine so groBe Verantwortung 
iibernommen werden muB, nur das hochste Wissen geniigt, zumal ja 
auch gerade im Strafverfahren die AusfUhrungen eines Sachverstandigen 
kaum jemals unwidersprochen bleiben und immer einer. sachlichen oder 
gegebenenfalls unsachlichen Kritik unterliegen 1. Der Angeklagte, sein 
Verteidiger, das Gericht, auch gestellte Gegengutachter haben zahlreiche 
Fragen an den Sachverstandigen zu stellen und werfen standig neue 
Gesichtspunkte und Zweifel in die Debatte. Vollig iiberraschende 
Probleme tauchen auf, und zu jeder Frage solI der Sachverstandige 
sogleich in unanfechtbarer, wohldurchdachter und wissenschaftlich fun
dierter Form Stellung nehmen. Nur ein ganz besonderes Fachwissen ist 
allen Moglichkeiten gewaehsen; denn niemand wird bezweifeln, daB es 
auch gegeniiber einem vollig klaren Sachverhalt noch iiberaus geschickte 
Einwendungen geben kann." 

Um also den geeigneten Sachverstandigen auswahlen zu konnen, 
miissen Richter und Staatsanwalt iiber die in Frage kommenden Sach
gebiete einige Kenntnisse haben, was auch in der Ziffer 94 der zitierten 
"Richtlinien fUr das Strafverfahren" zum Ausdruck kommt, wenn es 
heiBt: 

"Der Staatsanwalt mull dariiber unterrichtet sein, welche Umstande nach dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaft einer weiteren Aufklarung durch Sachver
standige zuganglich sind. Es ist daher seine Pflicht, sich mit den Fortschritten 
der wissenschaftlichen Forschungs- und Untersuchungsmethoden, soweit sie als 
Hilfsmittel bei der Aufklarung strafbarer Handlungen von Bedeutung sein kiinnen, 
vertraut zu machen." 

Die Erfiillung dieser Idealforderung ist natiirlich nur bis zu einem 
gewissen Grade moglich, und dann gelangt man an die uniibersteigbaren 
Grenzen eines Wissens und Vertrautseins, das nur durch langwierige 
Spezialstudien errungen werden kann. 

SchlieBlich sei noch die Ziffer 93 der zitierten "Richtlinien" im 
Wortlaut wiedergegeben: 

"Ein Sachverstandiger solI nur zugezogen werden, wenn das zu 
erhebende 'Gutachten 2'Ur Aufklarung des Falles unentbehrlich ist und 
der Aufwand zu der Bedeutung der Sache in angemessenem Verhaltnis 
steht. Randelt es sich um ein Gutachten von erheblichem Umfange, so 
ist wahrend seiner Vorbereitung laufend in geeigneter Weise dariiber zu 
wachen, daB die Kosten moglichst niedrig gehalten werden." 

1 Staatsanwalt Dr. W. OELLRICH (Hamburg) bemangelt in seinem Artikel: Das 
Schriftgutachten im Strafprozell (GroB' Arch. Kriminologie, Bd.102, S.191£f.) 
~n Hand von Beispielen aus der Praxis die ungeniigende Sorgfalt der Gutachter. 
Ahnlich auch der hollandische Richter BONDAM in seinem Artikel: Die Schrift
expertise vom Standpunkt des Richters in GroB' Arch., Bd. 104, S. 23ff. 



Die Aufgaben des Sachverstandigen und seine Verantwortlichkeit.. 71 

Das wird ja fUr die hier interessierenden Schriftgutachten kaum in 
Frage kommen. 

Wenn Staatsanwalt MEINERT von Objektivitat des Sachverstandigen 
spricht, so meint er vor allem damit ein von ihm zu forderndes hohes 
MaB von Selbstkritik, von Zuriickhaltung in der Beurteilung des Sach
verhalts, gerade im Vorverfahren. Nichts wirke sich peinlicher aus als 
ein Gutachten, das im Ermittelungsverfahren viel zu versprechen scheine, 
das aber spater in der Hauptverhandlung unter den Vorhaltungen des 
Angeklagten und den Fragen des Gerichts mehr und mehr zusammen
schrumpfe. "Je weiter der Blick, um so betonter die Sachlichkeit." 

Das Prinzip der Wahrheitsermittlung in Verbindung mit der Stellung 
des Sachverstandigen als "Rechtswahrer" und als Gehilfe des Richters 
muB zur Folge haben, daB er in geeigneten Fallen doch iiber den Rahmen 
der zur Priifung gestellten Beweisfragen hinausgehen kahn und darf, 
wenn er bei seinen Untersuchungen eine richtige Spur entdeckt hat. Das 
heiBt, daB er bei Verneinung der gestellten Beweisfrage, z. B. der Ur
heberschaft einer bestimmten Falschung oder Anonymschrift, Hinweise 
geben kann und solI, daB also nicht der zunachst Verdachtige, sondern 
ein anderer, dessen Schriftproben einzufordern oder ebenfalls schon in 
den Akten enthalten sind, gleichgiiltig ob in Form von "Schriftproben" 
oder nicht, als Urheber der fraglichen Urkunde anzusehen sei. Selbst
verstandlich solI er sich mit diesem Hinweis zunachst begniigen und es 
dem Auftragge ber iiberlassen, ob er die gestellte Beweisfrage entsprechend 
ausdehnen will und ein Nachtragsgutachten einfordert. 

Sehr beherzigenswert ist MEINERTS Standpunkt, wenn er unpassende 
"Obergriffe energisch zuriickweist, indem er sagt: "Endlich kann der 
Sachverstandige auch verlangen, da.B seiner Leistung, seiner wissen
schaftlichen Arbeit und Fahigkeit die Achtung entgegengebra.cht wird, 
die sie verdient. Er muB sicher sein, daB er in der Verhandlung als 
Rechtswahrer behandelt und vor unberechtigten Angriffen lind An
rempeleien des Angeklagten oder von dritter Seite 1 nachdriicklich in 
Schutz genommen wird. Dann muB er aber auch wissen, daB man seine 
Miihe und sein K6nnen in finanzieller Beziehung angemessen wertet." 

Yom Standpunktder erstrebtenKostenersparnis aus, die sich ausden 
zitierten "Richtlinien fUr das Strafverfahren" deutlich genug heraus
lesen laBt, ist es zu verstehen, daB auch amtliche Gutachterstellen fiir 
das Gebiet der Schriftuntersuchungen da und dort unterhalten werden, 
wie z. B. bei der "Reichshandschriftensammlung" des Reichskriminal
polizeiamts in Berlin. Rier werden im Vorverfahren Randschriften
untersuchungen gemacht, ohne Kostenberechnung. Um aber iiber ihre 
Tatigkeit, die z. B. im Jahre 1937 in 1058 Fallen solcher Schriftunter
suchungen bestand, in Strafverfahren zutreffend unterrichtet zu sein, 

1 Insbesondere durch kriinkende persOnliche Angriffe im Gutachten selbst. 
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wird darauf aufmerksam gemaeht, daB die mit solehen Vorpriifungen 
beauftragten Kriminalbeamten sieh als "Sehriftpriifer" bezeiehnen, 
nieht aber als Saehverstandige, daB sie aueh nieht als solehe vor Gerieht 
auftreten dUrfen. Denn wie aus einer Aktensaehe ersiehtlieh ist, wird 
folgender amtliehe Standpunkt vertreten und den GeriehtsbehOrden im 
Bedarfsfalle bekanntgegeben: 

"Da die Beamten der Reichshandschriftensammlung gutachtliche AuBerungen 
nur im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungstiitigkeit und ohne niihere 
Begriindung abgeben, ihre Handschriftenanalyse auch nicht vor Gericht vertreten, 
kann dem dortigen Ersuchen - d. h. um Erstattung eines Schriftgutachtens -
nicht entsprochen werden. Es wird deshalb anheimgestellt, die Akten einem an
deren, bei Gericht zugelassenen Schriftsachverstiindigen zuzuleiten." 

Dieser zu billigende Standpunkt entsprieht aueh z. B. den von dem 
belgisehen Polizeileiter ALFRED KLEFFER gemaehten Ausfiihrungen1 . 

DaB es aueh auf dem Ge biete der Sehriftuntersuehung auBerordentlieh 
sehwierige und auBerst verantwortungsvolle Untersuehungsfalle geben 
kann, wird kein Eingeweihter je bestreiten konnen. Darum moehte ieh 
zum SehluB dieses Kapitels noeh auf die Bestimmung des § 80 StPO. 
hinweisen, der dem Saehverstandigen gewisse Reehte einraumt, von 
denen er aueh im Bedarfsfalle Gebraueh maehen sollte. 

§ 80: Dem Sachverstiindigen kann auf sein Verlangen zur Vorbereitung des 
Gutachtens durch Vernehmung von Zeugen oder des Beschuldigten weitere Auf
kliirung verschafft werden. 

Zu demselben Zwecke kann ihm gestattet werden, Akten einzusehen, der Ver
nehmung von Zeugen oder des Beschuldigten beizuwohnen und an sie unmittelbar 
Fragen zu stellen." 

DasFragerecht in der Hauptverhandlung ist dureh § 240 StPO. geregelt: 
§ 240: Der Vorsitzende hat den beisitzenden Richtern auf Verlangen zu ge

statten, Fragen an die Zeugen und Sachverstiindigen zu stellen. 
Dasselbe hat der Vorsitzende der Staatsanwaltschaft, dem Angeklagten und 

dem Verteidiger, sowie den Geschworenen und den Schoff en zu gestatten. 
Bier ist also das im vorerwahnten § 80 festgesetzte, im Ermittelungs

verfahren geltende Fragereeht des Saehverstandigen nieht besonders 

1 Vgl. "Internationale Offentliche Sicherheit" Nr. 15/16 (Wien 1927). 
" ... In den groBen Zentren (Briissel, Liittich, Antwerpen und Gent) ist der 

Kriminalpolizei ein wissenschaftliches Polizei-Laboratorium angegliedert. Das 
Personal dieser Abteilung geMrt auch der Kriminalpolizei an und steht unter dem 
Befehl des 1. leitenden Kriminalbeamten. Dieser oder sein Vertreter leitet das 
Personal an den Tatorten, sobald von der Kommunalpolizei Verbrechen gemeldet 
worden sind. Dem Laboratoriumspersonal obliegen die Untersuchungen, die Kon
servierungen, die Photographie und die Vergleichungen aller Art Spuren, Flecken 
und Abdriicken. 

Doch ist zu bemerken, daB, um jede Parteilichkeit bei Kriminalprozessen zu 
vermeiden, die Gutachten der Sachverstiindigen und Zeugenaussagen vor den Ge
richtshOfen durch die von der Staatsanwaltschaft bezeichneten Justizbeamten ent
gegengenommen werden. Die Sachverstiindigen werden immer aus den der Polizei 
fernstehenden Kreisen ernannt. Es sind immer Gerichtsarzte, die in diesen Fiichern 
Spezialisten sind." 
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gegengenommen werden. Die Sachverstiindigen werden immer aus den der Polizei 
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erwahnt; doch ist es allgemein iiblich, daB dem Sachverstandigen auch 
in der Hauptverhandlung Fragen an Zeugen und Angeklagten gestattet 
werden. Es ergibt sich oft eine Notwendigkeit dazu, weil die Akten iiber 
gewisse wichtige Fragen des Sachverstandigenbeweises nichts oder nur 
Unvollstandiges enthalten und der Sachverstandige kraft seines Amtes 
als Rechtswahrer und Gehilfe des Richters bei der Wahrheitsfindung 
mitzuwirken hat, soweit die Fragen in sein Sachverstandigengebiet 
fallen. 

Die Verantwortlichkeit des Sachverstandigen wird nach den Bestim
mungen des biirgerlichenRechts, insbesondere der §§63lff. BGB. (Werk
vertrag)l und nach den Bestimmungen iiber die Schadensersatzpflicht 
(§§ 823ff. BGB.) geregelt. 

Inwiefern kann ein Sachverstandiger Schaden anrichten ? Die Tatig
keit des Sachverstandigen ist wie jede andere im Geschafts- und Ver
kehrsleben dem Grundsatz von Treu und Glauben unterworfen, wie er 
im § 242 BGB. zum Ausdruck gekommen ist: 

§ 242 BGB: Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie 
Treu und Glauben mit Riicksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. 

Es ist selbstverstandlich, daB die Verletzung dieses Grundsatzes 
schadensersatzpflichtig macht, was z. B. dann eintreten kann, wenn ein 
Graphologe nach Handschriftproben eines Menschen, bewuBt die Grenzen 
seines Konnens iiberschreitend, ein Charakterbild des betreffenden 
Schreibers und seiner Fahigkeiten liefert, das ihm sein Fortkommen 
erschwert. Die graphologische Charakteristik kann durch den Auf trag
geber selbst "bestellt" oder wenigstens suggeriert sein, weil er sie zu 
bestimmten Zwecken braucht, so z. B. urn einen unbeliebten und nach 
seiner Ansicht unfahigen Gesellschafter "auszubooten", oder urn ein 
Verlobnis leichter auflosen zu konnen usw. 

In den "Mitteilungen der Deutschen Graphologischen Studiengesell
schaft", 4. Jahrg., Nr. 8 (1931) berichtet KARL BESSER iiber einige Falle, 
in denen der verantwortungsbewuBte Graphologe die Erledigung eines 
Auftrages abzulehnen habe. Wir konnen ihm beistimmen, wenn er dafiir 
die folgenden zwei Griinde geltend macht: Verdacht, daB es sich lediglich 
urn eine indiskrete Neugier handelt, aus der jemand iiber die intimeren 
Wesensseiten eines Dritten AufschluB erhalten mochte, sodann das Er
streben personlicher Vorteile oder Benachteiligung eines Dritten. Da 
es oft schwer sei, die Motive des Auftraggebers zu erkennen, so komme es 
hierbei vor allem auf das Taktgefiihl des Graphologen an. Daraus ist 
ab<lr auch zu entnehmen, daB es im Hinblick auf die Verantwortlichkeit 
des Graphologen dringend zu empfehlen ist, sich iiber Zweck und Ver
wertung des graphologischen Gutachtens vorher zu unterrichten. 

1 Andere nehmen auch "Dienstvertrag" (§§ 611ff. BGB.) an. 
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In einem Zivilstreitverfahren hatte der Klager ein Interesse daran, 
nahzuweisen, daB eine bestimmte Zeugenaussage unwahr ist. Der Klager 
wandte sich an den Graphologen, um feststellen zu lassen, ob die Hand
schrift des betreffenden Zeugen nicht eine besondere ,Neigung zur Un
wahrheit zeige. Die Begutachtung wurde mit der Begriindung abgelehnt, 
daB auch fiir den Fall graphologisch erkennbarer Unaufrichtigkeit nichts 
iiber die tatsachliche Richtigkeit einer Zeugenaussage zu bekunden ware, 
zugleich aber eine ungiinstige Begutachtung in offentlicher Gerichtsver
handlung den Zeugen ohne Notwendigkeit diskreditieren konnte. 

Indiskretionen aus Neugier, aber auch aus Ausnutzungsgier, wie ich 
hinzufiige, betreffen meistens da,s Sexualleben. So hatte der Personal
chef einer Firma iiber eine Bewerberin fiir eine leitende kaufmannische 
Tatigkeit ein Gutachten eingeholt. Die lediglich die berufliche Eignung 
beschreibende Schriftanalyse veranlaBte den Auftraggeber zu deI; Riick
frage, wie die sexuellen Neigungen der Bewerberin beschaffen seien. Eine 
Auskunft dariiber wurde jedoch abgelehnt, weil der Graphologe sich zu 
einer Ermittlung von Angelegenheiten des intimen Privatlebens nicht 
berechtigt fiihle. 

Diese lobenswerte Vorsicht ware auch in allen Liebesangelegenheiten 
dem Graphologen zu empfehlen, in denen er gewissermaBen als Schieds
richter fungieren solI. 1m Ernstfall, z. B. bei Eheberatungsangelegen
heiten, ware es empfehlenswert, sich der Zustimmung beider ratsuchen
den Parteien zu versichern, daB also die Handschriften beider, eine Ehe
schlie Bung beabsichtigender Partner im beiderseitigen Einverstandnis 
graphologisch gepriift und beurteilt werden, was ja auch dem heute 
allgemein geiibten Verfahren der PrUfung der Ehetauglichkeit entspre
chen und die gutachtliche Auskunft auf eine berechtigte Grundlage 
stellen wiirde. 

Die Heranziehung von Graphologen zur Beurteilung gewisser charak
terologischer Fragen in Gerichtsverfahren ist noch eine seltene Ausnahme ; 
dagegen werden den Schriftsachverstandigen gelegentlich solche Fragen 
vorgelegt. In seiner Schrift "Graphologie und gerichtliche Handschrif
tenuntersuchungen" (Leipzig 1898, S. 32) stiitzt sich HANS H. BUSSE 
auf PREYER, wenn er bei widersprechenden Zeugenaussagen der aus der 
Handschrift erkannten Neigung zur Wahrheitsliebe oder Unwahrhaftig
keit eine ausschlaggebende Bedeutung beilegen wollte. KARL BESSER 
hat, wie oben erwahnt, die Beurteilung solcher Fragen abgelehnt, wenn 
sie von einem Auftraggeber in Zivilstreitsachen verlangt wurde. Die 
Erforschung der Glaubwiirdigkeit spielt ja in Gerichtssachen selbstver
standlich eine sehr groBe Rolle und ist manchmal auch sehr schwierig, 
so daB man verstehen konnte, jedes Erforschungshilfsmittel dafiir in An
spruch nehmen zu wollen. Ohne die Leistungsfahigkeit unserer wissen
schaftlichen Berufsgraphologen herabsetzen zu wollen, muB ich aber 
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doch als Kriminalist betonen, daB die problematischen und manchmal 
recht widerspruchsvollen Untersuchungsergebnisse charakterologischer 
Grundwerte heute noch nicht mit Zuverlassigkeit im Gerichtsverfahren 
angewendet werden konnen. Ich kann mir aber wohl denken, daB andere, 
manchmal nicht minder wichtige Fragen auch durch graphologische 
GutaC)hten gefordert oder gar geli:ist werden konnen, z. B. bei der sehr 
schwierigen Entscheidung, wer von zwei Angeklagten, die sich gegen
seitig belasten, der intelligentere, einfluBfahigere oder suggestivere Teil 
ist und wer daher als Anstifter oder als Angestifteter seinen Charakter
eigenschaften nach wahrscheinlicher anzusehen sei. 

Urn aber in dieser Hinsicht die Graphologie nutzbar ma~hen zu kiin
nen, bedarf es sicher noch tiefgriindiger wissenschaftlich-systematischer 
Forschungen; die "EinfUhlung" aIle in geniigt hier keineswegs. 

Haftet der Sachverstandige nun auch fUr Irrtum ? Der Sachverstandige 
ist als Mensch in seinen Zielen und Bestrebungen auch dem Irrtum 
unterworfen. Es kommt nur darauf an, ob der Irrtum entschuldbar ist 
oder nicht, ob vermeidlich oder nicht, ob der ~achverstandige das fiir 
die iibernommenen Untersuchungen notige Wissen und Konnen besitzt 
und nicht die Grenzen seiner Kenntnisse und Fahigkeiten iiberschreitet. 
Der Sachverstandige darf sich in den zu priifenden und zu beurteilenden 
Dingen selbstverstandlich nicht so leicht irren, wie ein Nichtsachver
standiger. Und das gilt vor allem auch fUr die Schriftuntersuchungen. 
Wenn es also keinen Sachverstandigen gibt, der sich niemals irrt und 
irren kann, so muB demnach derjenige der beste Sachverstan:lige sein, 
der sich standig die Gefahr des Irrtums vor Augen halt und aIle Irrtums
moglichkeiten zu beriicksichtigen versucht. Damit schafft er eine sichere 
Beurteilungsgrundlage und schlieBt nach Moglichkeit Irrtum aus. Diese 
1Jberlegung und Vorsicht in Verbindung mit griindlichem Wissen und 
Konnen sind die beste Gewahr fUr die Vermeidung von irrtiimlichen 
Gutachten. Das wird aber auch grundsatzlich auf seiten des Auf trag
gebers und Richters zu beachten sein, wenn er sich in schwierigen Fallen 
dazu entschlieBt, einen zweiten Gutachter heranzuziehen oder dem 
Gutachten als Indiz nur eine unterstiitzende Beweiskraft im Verbande 
mit anderen Indizien beizulegen. 

Fiir die Beeidigung des Gutachtens gilt folgendes: 
Die vorsatzliche Eidesverletzung durch den Sachverstandigen, die 

aber in der Praxis wohl kaum zu erwarten sein wird, ist im § 155, Ziff. 2 
und die fahrliissige im § 163 Stgb. mit Strafe bedroht. Ein fahrHissiger 
Falscheid kann darin liegen, daB der Schworende annimmt, eine sorg
faltige Priifung der Beweisfragen angestellt zu haben, wahrend das nicht 
der Fall ist. Der Sachverstandige beschwort, daB sein Gutachten seinem 
besten Wissen entspricht. Ob dieses "beste Wissen" nicht durch ein 
noch besseres Wissen ersetzt werden konne, ist eine Frage, die auBerhalb 

Die Aufgaben des Sachverstandigen und seine Verantwortlichkeit. 75 

doch als Kriminalist betonen, daB die problematischen und manchmal 
recht widerspruchsvollen Untersuchungsergebnisse charakterologischer 
Grundwerte heute noch nicht mit Zuverlassigkeit im Gerichtsverfahren 
angewendet werden konnen. Ich kann mir aber wohl denken, daB andere, 
manchmal nicht minder wichtige Fragen auch durch graphologische 
GutaC)hten gefordert oder gar geli:ist werden konnen, z. B. bei der sehr 
schwierigen Entscheidung, wer von zwei Angeklagten, die sich gegen
seitig belasten, der intelligentere, einfluBfahigere oder suggestivere Teil 
ist und wer daher als Anstifter oder als Angestifteter seinen Charakter
eigenschaften nach wahrscheinlicher anzusehen sei. 

Urn aber in dieser Hinsicht die Graphologie nutzbar ma~hen zu kiin
nen, bedarf es sicher noch tiefgriindiger wissenschaftlich-systematischer 
Forschungen; die "EinfUhlung" aIle in geniigt hier keineswegs. 

Haftet der Sachverstandige nun auch fUr Irrtum ? Der Sachverstandige 
ist als Mensch in seinen Zielen und Bestrebungen auch dem Irrtum 
unterworfen. Es kommt nur darauf an, ob der Irrtum entschuldbar ist 
oder nicht, ob vermeidlich oder nicht, ob der ~achverstandige das fiir 
die iibernommenen Untersuchungen notige Wissen und Konnen besitzt 
und nicht die Grenzen seiner Kenntnisse und Fahigkeiten iiberschreitet. 
Der Sachverstandige darf sich in den zu priifenden und zu beurteilenden 
Dingen selbstverstandlich nicht so leicht irren, wie ein Nichtsachver
standiger. Und das gilt vor allem auch fUr die Schriftuntersuchungen. 
Wenn es also keinen Sachverstandigen gibt, der sich niemals irrt und 
irren kann, so muB demnach derjenige der beste Sachverstan:lige sein, 
der sich standig die Gefahr des Irrtums vor Augen halt und aIle Irrtums
moglichkeiten zu beriicksichtigen versucht. Damit schafft er eine sichere 
Beurteilungsgrundlage und schlieBt nach Moglichkeit Irrtum aus. Diese 
1Jberlegung und Vorsicht in Verbindung mit griindlichem Wissen und 
Konnen sind die beste Gewahr fUr die Vermeidung von irrtiimlichen 
Gutachten. Das wird aber auch grundsatzlich auf seiten des Auf trag
gebers und Richters zu beachten sein, wenn er sich in schwierigen Fallen 
dazu entschlieBt, einen zweiten Gutachter heranzuziehen oder dem 
Gutachten als Indiz nur eine unterstiitzende Beweiskraft im Verbande 
mit anderen Indizien beizulegen. 

Fiir die Beeidigung des Gutachtens gilt folgendes: 
Die vorsatzliche Eidesverletzung durch den Sachverstandigen, die 

aber in der Praxis wohl kaum zu erwarten sein wird, ist im § 155, Ziff. 2 
und die fahrliissige im § 163 Stgb. mit Strafe bedroht. Ein fahrHissiger 
Falscheid kann darin liegen, daB der Schworende annimmt, eine sorg
faltige Priifung der Beweisfragen angestellt zu haben, wahrend das nicht 
der Fall ist. Der Sachverstandige beschwort, daB sein Gutachten seinem 
besten Wissen entspricht. Ob dieses "beste Wissen" nicht durch ein 
noch besseres Wissen ersetzt werden konne, ist eine Frage, die auBerhalb 



76 Die Bedeutung der Handschrift im Strafverfahren. 

des Eides liegtl. Ein fahrlassiger Falscheid ist auch deswegen beim 
Sachverstandigen selten, weil er meistens nur seine 811hjektive Uberzeugung 
wiedergibt. Das "Gutachten" hat heute noch den gleichen Sinn, wie das 
"arbitrium" des altromischen Schiedsrichters. 

Es fehlt auBer den bereits angege benen Bestimmungen des BG B. durch
aus an einer gesetzlichen Bestimmung, daB der Sachverstandige fiir ein 
unrichtiges, also irrtiimliches Gutachten haftbar gemacht werden kann2 • 

Ohne den Irrtum ausnahmslos entschuldigen zu wollen, wie er bei den 
nachstehcnd aufgefiihrten Schwierigkeiten und Tauschungverursachenden 
Umstanden bei Schriftuntersuchungen eintreten kann, will ich diese FaIle 
deswegen erwahnen, um die Gefahr einer unrichtigen Beurteilung von 
Handschriften und Schreibvorgangen klarzulegen: 

a) Es ist kein ausreichendes und geeignetes Vergleichungsmaterial zu 
beschaffen, weil der Beschuldigte entweder erklart, eine bestimmte 
Schriftart, auf die es gerade ankommt, nicht schreiben zu konnen, also 
deutsch, oder lateinisch, oder in Siitterlinschrift oder in Drucktypen
schrift; oder er weigert sich, Schriftproben abzugeben, oder behauptet, 
iiberhaupt nicht schreiben zu konnen; oder er erkennt Schriftproben 
als von ihm herriihrend an, trotzdem sie von einem anderen geschrieben 
sind, oder er streitet ein Schriftstiick als von ihm stammend ab, trotzdem 
es seine Unterschrift tragt. Diese Schwierigkeiten gehOren in das Gebiet 
der Spurenverwischung und -ablenkung. 

b) Es handelt sich in Wirklichkeit um gut nachgeahmte Hand
schriften oder Unterschriften. 

c) Es handelt sich um Verfiilschung oder Entstellung der eigenen 
Handschrift, insbesondere Unterschrift, als Begleiterscheinung einer 
betriigerischen Mentalreservation 3 • 

d) Es haben verschiedene Personen an einem Schriftstiick als Schrei
ber mitgewirkt, oder der Tater hat sich einer fremden, nicht ermittelten 
Schreibhilfe bedient, wobei der Fremde entweder mit unverstellter oder 
verstellter oder mit - die Schrift des Auftraggebers - nachahmender 

1 So FRANKS Strafgesetzbuch, zu § 163. 
2 Dieselbe Ansicht wird in der Zeitschrift "Der Sachverstandige", Organ der 

Reichsfachschaft f. d. Sachverstandigenwesen in der Deutschen Rechtsfront, Heft 1 
yom Januar 1939, S. 2, vertreten. Generalstaatsanwalt Dr. LANG hat sich in einem 
Artikel im "Hamburger Fremdenblatt" Nr. lOa yom 10. Januar 1931, abgedruckt 
in der Z. gerichtl. Schriftunters. (Nr.24 yom April 1931) iiber die strafrechtliche 
Verantwortung des Sachverstandigen geaullert. Ein vorsatzlich oder fahrlassig 
abgegebenes fal8ches Gutachten zuungunsten des Beschuldigten ist nur im Falle 
der Beeidigung strafbar, wegen Eidesverletzung. Ein vorsatzlich falsches Gutachten 
zugunsten des Angeklagten oder Beschuldigten wird als strafbare Begiinstigung 
verfolgt. Das fahrlassige falsche, aber unbeeidigte Gutachten ist strafrechtlich 
nicht verfolgbar. Hier fiihlt Dr. LANG eine Liicke im Gesetz. 

3 Vgl. meinen Artikel "Verfalschung der eigenen Unterschrift" in GroIl' Arch. 
f. Kriminologie, Bd.94 S.177ff. Ferner G. BUHTZ und H. KOSTER: Die Beurtei-
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Schreibhilfe bedient, wobei der Fremde entweder mit unverstellter oder 
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2 Dieselbe Ansicht wird in der Zeitschrift "Der Sachverstandige", Organ der 

Reichsfachschaft f. d. Sachverstandigenwesen in der Deutschen Rechtsfront, Heft 1 
yom Januar 1939, S. 2, vertreten. Generalstaatsanwalt Dr. LANG hat sich in einem 
Artikel im "Hamburger Fremdenblatt" Nr. lOa yom 10. Januar 1931, abgedruckt 
in der Z. gerichtl. Schriftunters. (Nr.24 yom April 1931) iiber die strafrechtliche 
Verantwortung des Sachverstandigen geaullert. Ein vorsatzlich oder fahrlassig 
abgegebenes fal8ches Gutachten zuungunsten des Beschuldigten ist nur im Falle 
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nicht verfolgbar. Hier fiihlt Dr. LANG eine Liicke im Gesetz. 

3 Vgl. meinen Artikel "Verfalschung der eigenen Unterschrift" in GroIl' Arch. 
f. Kriminologie, Bd.94 S.177ff. Ferner G. BUHTZ und H. KOSTER: Die Beurtei-
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Schreibweise mitgewirkt hat. Oder es konnen zu einer gefalschten 
Urkunde oder Anonymschrift einzelne Zusatze von Buchstaben, Zahlen, 
W6rtern oder Satzen und Satzteilen von anderer Hand gemacht worden 
sein, deren Umfang zu gering ist, als daB sie immer sicher als Schrift 
eines Zweiten auffallt und nachgewiesen werden konnte; erst recht nicht, 
wenn der Zweite sich der Schreibweise des ersten Urhebers angepaBt h8,t. 

e) Die Schrift ist total verstellt, so z. B. bei Anwendung von Druck
typenschrift, bei linkshandigem Schreiben und sonstigen stark schreib
hindernden Umstanden, die eine tot ale Schriftverstellung hervorrufen. 

f) Es liegen falsche Gestandnisse vor, die eine Verwirrung des Tat
best andes herbeifiihren und auch manchmal Sachverstandige irremachen 
konnen 1 . 

g) Es handelt sich um sog. Doppelgangerhandschriften, wie sie Z. B. 
auch durch Familienahnlichkeit bedingt sein konnen. Ein auBerordent
lich lehrreiches Beispiel hat WENTZEL in seinem Werkchen: Der Schrift
indizienbeweis, S.26/27 (Berlin 1927) verOffentlicht. Dabei ist zu be
merken, daB die durch Abstammung oder weitgehende Anpassung, wie 
unter Ehegatten, bedingte Schriftahnlichkeit noch keineswegs hin
reichend erforscht ist 2. 

h) Es handelt sich um noch unentwickelte Kinderhandschriften3 . 

i) Die Beurteilung strittiger Handschriften, lediglich auf Grund von 
Photographien oder Klischeereproduktionen konnen dann zu Fehlgut-

lung verstellter, abgestrittener echter Unterschriften in der Z. ges. gerichtl. Med. 
Bd.26 S.413ff. 

1 Durch das Erscheinen weiterer anonymer Briefe wahrend der Haft des Be
schuldigten - mit gleicher Handschrift - darf sich der Sachverstandige nicht 
irremachen lassen, da die Briefe auch aus dem Gefangnis geschmuggelt sein konnen. 

2 Einen wertvollen Beitrag hat A. LEGRUN: "Ober die Handschrift erbgleicher 
Zwillinge in der Z. menschl. Vererbungs- u. Konstitutionsl., Bd. 21, S.704 bis 
736 mit 26 Tafeln Schriftprob~n verOffentlicht; derselbe in der Z. pad. Psycho!. 
u. Jugendkde., 37. Jg. Nr. 3: "Ober die Handschriften von Geschwistern. 

O. FANTA: Das Problem der Doppelgangerschrift in der Z. Die Schrift, 
3. Jahrg. (1937), S.65ff. 

Prof. W. PREYER bemerkt zu diesemPunkte in seinem grundlegenden Werke 
"Zur Psychologie des Schreibens" (Hamburg u. Leipzig 1895 und 3. unveran
derte Auflage, Leipzig 1928, S.6), wie folgt: "Wenn unselbstandige, stark zum 
Nachahmen neigende Individuen einen Brief, der vor ihnen liegt, beantworten, 
dann nehmen ihre eigenen Schriftziige leicht etwas von den Eigentiimlichkeiten der 
vor ihnen befindlichen, zwischen den einzelnen Satzen immer wieder angesehenen 
Handschrift an. So entsteht eine Nachahmung, von welcher der Schreibende selbst 
nichts weill, bis er von anderer Seite darauf aufmerksam gemacht wird. Die Hand
schrift ist nicht verstellt und nicht entstellt, aber nicht die gewohnliche, natiirliche. 
Dahin gehOren auch kalligraphische, Kontor-, Kanzlei- und Abschreiber-Hand
schriften. Frauen nehmen mitunter Eigentiimlichkeiten der Handschriften ihrer 
Ehemanner an, Kinder solche ihres Lehrers. " 

3 V gl. dazu A. LEGRUNS Artikel: Lassen Kinderschriften die Feststellung der 
Urheberschaft zu? in der Z. Die Schrift 1. Jg. (1935) S.I90ff. 
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achten fiihren, wenn gewisse Einzeluntersuchungen, z. B. Wirkung der 
Federspitzen, nur an der Originalschrift vorgenommen werden konnen. 

k) Unterschriften, die eine mehr zufaJlige, als kriminelle Veran
derung erfahren haben, z. B. beim "Durchpausen" zum Zwecke der 
Anfertigung eines "Beleges" fiir die Rechtsanwaltsakten, wie ein oben 
von mir beschriebener, in der Praxis erlebter Fall deutlich gezeigt hat. 

1) SchlieBlich muB der Vollstandigkeit halber noch erwahnt werden, 
daB Schriftverstellungen und -nachahmungen durch graphologisch be
wanderte Schreiber ebenfalls die Gefahr der Undurchdringlichkeit und 
daher falscher Erkennung in sich tragen. 

Aus dieser Aufzahlung ersieht man deutlich genug, daB es fiir den 
Schriftsachverstandigen gefahrliche Klippen geben kann, die er nicht 
immer rechtzeitig erkennt und die zu irrtiimlichen Begutachtungen 
fiihren konnen. Dies gilt erst recht fiir einen Richter, der im Sinne 
des § 93 StPO. eine Schriftvergleichung und -beurteilung (Identifizie
rung) selbst vornimmt,. weil er die bestehenden Schwierigkeiten gar nicht 
erkennen kann, so daB Fehlurteile unausbleiblich sind 1. Wir wollen sie 
aber im Interesse einer geordneten und zuverlassigen Rechtspflege 
erkennen lernen und Irrtiimer bekampfen, so gut es geht. Der Irrtum 
kann aber auch wesentlich durch die Auswahl eines ungeeigneten Sach
verstandigen bedingt sein, wenn z. B. einem graphologischen Institut 
eine Schriftvergleichung iibertragen wird, die zwar gern iibernommen, 
aber schlecht und falsch ausgefiihrt wird, weil es fiir Untersuchungen 
dieser Art gar nicht zustandig ist. Diesen Fehler machen aber eigent
lich nur Uneingeweihte, die den richtigen Weg zum Sachverstandigen 
nicht finden konnten. 

Eine Haftpflicht wiirde ich auch dann annehmen, wenn ein die 
Graphologie praktisch ausiibender Sachverstandiger aus der Handschrift 
Krankheiten oder Anlagen zu solchen herausdeuten wiirde, ohne medi
zinisch vorgebildet zu sein 2. 

1 Bemerkenswert ist folgende AuBerung v. JAGEMANNS in seinem Handbuch 
der gerichtlichen Untersuchungskunde (Frankfurt a. M. 1938, Band I, S. 44), die 
uns zeigt, daB die Richter schon vor 100 Jahren ihre Kunst der Schriftvergleichung 
versucht haben, aber auch indirekt gewarnt wurden: "Ein ganz sonderbares Ver
fahren ist das der Schriftvergleichung bei zweifelhaften Schriften. Man sollte wohl 
glauben, daB der Untersuchungsrichter und Richter, denen ebensoviel Schreib
kenntnis als jedem anderen zuzutrauen ist, fahig waren, ohne Sachverstandige iiber 
die Frage zu entscheiden, ob eine Schrift der anderen gleiche, oder ob sie unecht sei. 
Aber das lobliche Bestreben nach vollkommener Gerechtigkeit lieB die Gerichte 
auf das Hilfsmittel verfallen, auch dritte Personen, die die Schreibkunst zu ihrem 
besonderen Geschafte machen, damber zu horen." Freilich kommt diese Gruppe 
der Schreibsachverstandigen heute nicht mehr in Frage, sondern nur diejenigen 
welche die Handschriftenkunde und Schriftvergleichung so beherrschen, daB sie 
als Sachverstandige gehort werden konnen und Bollen. 

21m Januar 1929 hatte ein Angestellter, der seit 15 Jahren in einem Geschaft 
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5. Die Schweigepflicht des Sachverstandigen. 
Die Schweigepflicht ist gesetzlich nicht geregeIt, insbesondere nicht in 

strafrechtlicher Hinsicht, wie z. B. beim Beruf des Arztes und Rechts
anwaIts. Bei der Reichstagung der Sachverstandigen in Leipzig (20. Mai 
1939) machte Rechtsanwalt R. FROST (Berlin) zu dieser Frage folgende 
bemerkenswerte AusfUhrungen 1 : 

Obgleich fUr die Sachverstandigen iiber ihre Verschwiegenheitspflicht noch keine 
standesrechtlichen Normen ausgebildet sind und eine entsprechende Standesord
nung herbeigefiihrt werden diirfte, ergibt sich fUr jeden honorigen Sachverstandigen 
aus den Grundregeln seiner Berufsethik von seIber, daB er der Verschwiegenheits
pflicht im weitesten Umfange unterliegt. Dies ergibt sich aus der Rechtsnatur des 
Auftrages in Verbindung mit der Eigenschaft des Sachverstandigen als Rechts
wahrer. Der Auf trag an den Sachverstandigen, mag er ihm privat oder durch eine 
Behorde erteilt werden, verpflichtet ihn zur getreulichen ErfiiIlung aIler derjenigen 
Aufgaben, die der Auf trag nach den Auffassungen eines rechtschaffenen Volks
genossen mit sich bringt; und es kann nicht bestritten werden, daB nach solchen 
Auffassungen im Zweifel vertrauliche Behandlung des Auftrages erfordert wird. 

Da ferner die Zulassung des Sachverstandigen zur Fachschaft ihn zum Rechts
wahrer macht, ergibt sich auch ohne Vorliegen besonderer Vorschriften aus dieser 
Eigenschaft die Erhohung der Pflichten, d. h. auch hier wird im Zweifelsfalle ein 
besonders strenger MaBstab an den Rechtswahrer gelegt werden, woraus sich 
zwangslaufig die Folgerung ergeben muB, daB der Sachverstandige gleich dem Arzt 
und dem Rechtsanwalt grundsatzlich der Pflicht zur Geheimhaltung ihm anver
trauter Vorgange unterliegt, und zwar ohne Riicksicht darauf, ob sie ihm auch im 
eigentlichen Sinne "anvertraut"2 worden sind. Diese Auffassung ist vom Reichs
gericht (RG. 123, S. 274) fUr den Sachverstandigen, der in einem nicht Offentlichen 
Gerichtsverfahren tatig geworden ist, schon friiher angenommen worden, mit dem 
Hinweis darauf, daB hOhere Interessen die Pflicht zum Stillschweigen beseitigen 
konnen, eine Einschrankung, die auch heute als zutreffend zu erachten ist ... 

Der besonderen SteIlung des Sachverstandigen entspricht es ferner, daB er fUr 
seine Tatigkeit und sein Gutachten verantwortlich ist und fUr die Verletzung seiner 
Verpflichtungen haftet. So hat das Reichsgericht die Frage der Schadenersatz
pflicht des Sachverstandigen im FaIle der Verletzung der Verschwiegenheitspflicht 
gemaB § 826 BGB.3 in der eben erwahnten Entscheidung grundsatzlich bejaht. 

Da eine Schweigepflicht des Sachverstandigen, wie gesagt, noch nicht 
besteht, kann nur von Fall zu Fall entschieden werden, ob er fUr einen 

in gehobener SteIlung beschaftigt war, gegen einen Graphologen eine Klage wegen 
iibler Nachrede und Beleidigung erhoben, weil ihm auf Grund der graphologischen 
Beurteilung von seiner Firma sofort gekiindigt worden war. AuBerdem machte er 
Schadensersatzanspriiche geltend. Uber den Ausgang des Prozes~s ist mir nichts 
bekannt geworden. lch wiirde die Schadensersaztpflicht bejahen, wenn der Auf trag
geber den Graphologen gewissermaBen als Mittel zum Zweck benutzt hatte, urn 
den AngesteIlten loszuwerden. 

1 Z. Der Sachverstandige 1939, Heft 5/6, S.47. 

2 "Anvertraut" im Sinne des § 300 StGb. 

3 § 826 BGB.: Wer in einer gegen die guten Sitten verstoBenden Weise einem 
anderen vorsatzlich Schaden zufiigt, ist dem anderen zum Ersatze des Schadens 
verpflichtet. 
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etwa angerichteten Schaden zivilrechtlich verantwortlich gemacht wer
den kann. 

An dieser Stelle wird noch auf eine auch fiir den Sachverstandigen 
angeordnete und zu befolgende Schweigepflicht aufmerksam gemacht, 
die im § 174 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes festgesetzt wurde. 

§ 174, Abs.2 GVG.: 

,,1st die Offentlichkeit wegen Gefahrdung der Staatssicherheit oder eines Ge
schafts- oder Betriebsgeheimnisses ausgeschlossen, so kann das Gericht den an
wesenden Personen die Geheimhaltung von Tatsachen, welche durch die Verhand
lung, durch die Anklageschrift oder durch andere amtliche Schriftstucke des 
Prozesses zu ihrer Kenntnis gelangen, zur Pflicht machen ... " 

Diese Bestimmung des sog. Schweigebefehls hat durch Gesetz vom 
5. April 1888, bzw. 9. Marz 1932 folgende Erganzung erhalten: 

Art. II: "Wer die nach § 174, Abs. 2 GVG. ihm auferlegte Pflicht der Geheim
haltung durch unbefugte Mitteilung verletzt, wird mit Geldstrafe bis zu eintausend 
Reichsmark oder mit Haft oder mit Gefangnis bis zu sechs Monaten bestraft. 

Art. III: "Soweit bei einer Gerichtsverhandlung die Offentlichkeit wegen 
Gefahrdung der Staatssicherheit oder eines Geschafts- oder Betriebsgeheimnisses 
ausgeschlossen war, durfen Berichte uber die Verhandlung durch die Presse nicht 
verOffentlicht werden. Das gleiche gilt auch nach der Beendigung des Verfahrens 
in Betreff der Veroffentlichung der Anklageschrift oder anderer amtlicher Schrift
stucke des Prozesses. 

Zuwiderhandlungen unterliegen der in Artikel II bestimmten Strafe." 

DaB zu den amtlichen Schriftstiicken des Prozesses auch die einge
reichten Schriftguta.chten geharen, ist selbstverstandlich. Da nach 
§ 147 StPO. der Verteidiger erst nach AbschluB der Voruntersuchung 
und, wenn eine solche nicht stattgefunden hat, nach Einreichung der 
Anklageschrift. bei dem Gericht zur Einsicht der dem Gericht vorliegen
den Akten befugt ist, darf ihm der Sachverstandige auch nicht die Ab
schrift seines Gutachtens zur Verfiigung stellen, es sei denn mit aus
driicklicher Genehmigung der auftraggebenden BehOrde. Auch in allen 
anderen Fallen sollte der Sachverstandige die Genehmigung des Auf trag
gebers einholen, wenn er den Inhalt, z. B. in einer Fachzeitschrift, ver
Offentlichen will. 

Zu den vorerwiihnten "Betriebsgeheimnissen" kann auch die Be
gutachtung von Falschermethoden und -tricks zahlen, die den Staats
anwalt oder den Sachverstandigen veranlassen kannten, die Offentlich
keit vom Vorsitzenden wahrend der Erstattung des Gutachtens aus
schlie Ben zu lassen. Dies geschieht grundsatzlich auch bei Gutachten 
iiber Miinz- oder Banknotenfalschungen und iiber Tatortfingerabdriicke, 
und zwar zum Zwecke der Verbrechensverhiitung und Vorbeugung, 
deren MaBnahmen auch bei gewissen Falschungsmethoden dringend 
empfohlen werden miissen. 
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6. Zur Psychologie der UrkundenfiUscher und Anonymschreiber. 
Friihere Kriminalisten haben sich mit dieser Frage auch schon ein

gehend beschaftigt. Und ich will die AuBerung eines solchen hier vor
ausschicken 1 : 

Jede Handschrift hat ... etwas spezifisch Subjektives, auf dessen 
EntauBerung es bei der Urkundenfalschung zunachst ankommt, urn 
desto behender und geschickter die graphische Ausdrucksform dritter 
Personen objektiv genau aufzufassen und nachzubilden. Diese Fertig
keit wird nicht durch kalligraphische Ubung, sondern durch genaues 
Studium und scharf objektives Auffassen fremder Handschriften er
worben. Daher findet man auch nur selten unter den gewerbsmaBigen 
Urkundenfalschern wirkliche Schreibmeister oder Schreibkiinstler, son
dem zumeist solche Individuen, deren Beruf ihnen Gelegenheit gibt, 
eine Menge verschiedenartiger Handschriften zu sehen und zu studieren, 
also Kupferstecher, Steindrucker, Kopisten, Kontoristen, Buchhalter 
u. dgl. Dabei ist die eigene Handschrift des Urkundenfalschers nur selten 
schon, meistens aber von eigentiimlichem, wenn auch sehr verschiedenem 
Ausdrucke, wie man denn iiberhaupt in der Mehrzahl von Handschriften 
bei weitem eher Geist und Charakter, als SchOnheit findet. 

Von Wichtigkeit ist die Wahmehmung, daB die Nachahmung von 
Schriftzeichen urn so leichter und besser gelingt, je weniger der Nach
ahmende die einzelnen Schriftcharaktere ihrer Bedeutung nach versteht, 
oder je mehr die Ziige von ihm als bloBes materielles Bild, ohne sein 
eigenes subjektives Verstandnis aufgefaBt, also bloB mechanisch nach
gebildet werden. Daher gelingt die Nachahmung von Schriftziigen, 
welche als diirres Spiegelbild aufgefaBt und nachgeahmt werden, bei 
weitem besser und genauer als in direkter verstandlicher Nachahmung 
ohne Spiegel, weshalb denn auch Kupferatecher und Lithographen auBer
ordentlich leicht Handschriften nachahmen lemen. 

Ubrigens hatte A VE-LALLEMANT hierbei auch AnlaB genommen, mit 
folgenden Worten auf die Pflege einer gut lesbaren Namensunterschrift 
hinzuwirken: 

Daher sollte man die hauptsachlich von Beamten und Kaufleuten bis 
zur volligen Unleserlichkeit getriebenen kulanten Namensunterschriften 
ganz aufgeben und es zur festen Regel machen, die Namensunterschriften 
mit voller Beibehaltung der graphischen Eigentiimlichkeiten leserlich 
deutlich zu schreiben, da sie sich so bei weitem schwerer nachahmen 
lassen als kiinstliches Geschnorkel, und falls sie doch nachgeahmt werden, 
leichter als Falschung zu charakterisieren sind. 

Zur Psychologie des Urkundenfalschers gehOrt auch sein Motiv; 
a) Gewinnsucht: 1m Vordergrund steht die gewinnsiichtige, oft auch 

1 AVE-LALLEMANT, Das deutsche Gaunertum, Leipzig 1858, Bd. I, S.298. 
Schneickert, Handschrift. 2. Auf!. 6 

Zur Psychologie der Urkundenfiilscher und Anonymschreiber. 81 

6. Zur Psychologie der UrkundenfiUscher und Anonymschreiber. 
Friihere Kriminalisten haben sich mit dieser Frage auch schon ein

gehend beschaftigt. Und ich will die AuBerung eines solchen hier vor
ausschicken 1 : 

Jede Handschrift hat ... etwas spezifisch Subjektives, auf dessen 
EntauBerung es bei der Urkundenfalschung zunachst ankommt, urn 
desto behender und geschickter die graphische Ausdrucksform dritter 
Personen objektiv genau aufzufassen und nachzubilden. Diese Fertig
keit wird nicht durch kalligraphische Ubung, sondern durch genaues 
Studium und scharf objektives Auffassen fremder Handschriften er
worben. Daher findet man auch nur selten unter den gewerbsmaBigen 
Urkundenfalschern wirkliche Schreibmeister oder Schreibkiinstler, son
dern zumeist solche Individuen, deren Beruf ihnen Gelegenheit gibt, 
eine Menge verschiedenartiger Handschriften zu sehen und zu studieren, 
also Kupferstecher, Steindrucker, Kopisten, Kontoristen, Buchhalter 
u. dgl. Dabei ist die eigene Handschrift des Urkundenfalschers nur selten 
schon, meistens aber von eigentiimlichem, wenn auch sehr verschiedenem 
Ausdrucke, wie man denn iiberhaupt in der Mehrzahl von Handschriften 
bei weitem eher Geist und Charakter, als SchOnheit findet. 

Von Wichtigkeit ist die Wahrnehmung, daB die Nachahmung von 
Schriftzeichen urn so leichter und besser gelingt, je weniger der Nach
ahmende die einzelnen Schriftcharaktere ihrer Bedeutung nach versteht, 
oder je mehr die Ziige von ihm als bloBes materielles Bild, ohne sein 
eigenes subjektives Verstandnis aufgefaBt, also bloB mechanisch nach
gebildet werden. Daher gelingt die Nachahmung von Schriftziigen, 
welche als diirres Spiegelbild aufgefaBt und nachgeahmt werden, bei 
weitem besser und genauer als in direkter verstandlicher Nachahmung 
ohne Spiegel, weshalb denn auch Kupferatecher und Lithographen auBer
ordentlich leicht Handschriften nachahmen lernen. 

Ubrigens hatte A VE-LALLEMANT hierbei auch AnlaB genommen, mit 
folgenden Worten auf die Pflege einer gut lesbaren Namensunterschrift 
hinzuwirken: 

Daher sollte man die hauptsachlich von Beamten und Kaufleuten bis 
zur volligen Unleserlichkeit getriebenen kulanten Namensunterschriften 
ganz aufgeben und es zur festen Regel machen, die Namensunterschriften 
mit voller Beibehaltung der graphischen Eigentiimlichkeiten leserlich 
deutlich zu schreiben, da sie sich so bei weitem schwerer nachahmen 
lassen als kiinstliches Geschnorkel, und falls sie doch nachgeahmt werden, 
leichter als Falschung zu charakterisieren sind. 

Zur Psychologie des Urkundenfalschers gehOrt auch sein Motiv; 
a) Gewinnsucht: 1m Vordergrund steht die gewinnsiichtige, oft auch 

1 AVE-LALLEMANT, Das deutsche Gaunertum, Leipzig 1858, Bd. I, S.298. 

Schneickert, Handschrift. 2. Auf!. 6 



82 Die Bedeutung der Handschrift im Strafverfahren. 

gewerbsmaBig betriebene Urkundenfalschung, wenn sich die Massen
anferligung rentieren soli, oder wenn sich ein Mensch vor dem Bankerott 
retten und eine Zeitlang iiber Wasser halten will. Bier wird die Herstellung 
und Weitergabe falscher Wechsel gewahlt. Der Wechsel ist ja ein be
liebtes und gangbares Werlpapier. 

Auch die falschliche Herstellung von Legitimationspapieren bringt 
demjenigen, der sie gewerbsmaBig betreibt, einigen Gewinn, wie auch die 
Herstellung falscher Ursprungszeugnisse jeder Art. Sehr verbreitet ist 
der Provisionsschwindel auf Grund gefaIschter Bestellscheine und Ver
sicherungsantrage. 

b) Beleidigung und Verleumdung, Jalsche Anschuldigung: Die Her
stellung von Schmahschriften und Strafanzeigen mit fingierlen oder 
miBbrauchten Namensunterschriften ist ein standig wiederkehrendes 
Verbrechensmotiv der Urkundenfalschung. 

c) EinzelJiille gelegentlicher UrkundenJiilschung: Spurenverwischung 
und Jalscher Alibibeweis, z. B. falsches (schriftliches) Gestandnis der Tat 
eines gar nicht Beteiligten, mit Vorliebe von Brandstiftern und Ver
leumdern angewendet. 

Ein Heiratsschwindler verwendet gefalschte Urkunden, mit denen 
er seine "gesicherle Lebensstellung" oder seine "Vermogenswerte" be
weisen will. 

Ein Kreditschwindler weist durch gefalschte Briefe die Aussicht auf 
eine nahe "Erbschaft" nacho 

Urkundenfalschungen iibelster Art sind fingierte Warenbestellungen 
an bestimmte Adressen oder fingierte Verlobungs-, Heirats-, Geburts
und Todesanzeigen in Lokalzeitungen, die den Betroffenen auBer Ver
legenheit, Arger oder Emporung auch noch geschaftliche oder finanzielle 
Nachteile bringen. Manchmal werden auch Arzt oder Hebamme durch 
gefalschte Bestellungen von boshaften Menschen anderen ins Haus 
geschickt. 

Zur Glaubhaftrnachung zivilrechtlicher Anspriiche werden Urkunden 
gefalscht, Z. B. ein Liebesbrief, um den Unterhaltsanspruch gegen den 
auBerehelichen Erzeuger eines Kindes mit N achdruck begriinden zu 
konnen, oder urn den Einspruch der Mehrbeteiligung wahrend der gesetz
lichen Ernpfangniszeit nach § 1717 BGB. wirksam stiitzen zu konnen. 

Wie Gelegenheit Diebe macht, so macht sie auch Urkundenfalscher, 
besonders wenn Firmenstempel, Vordrucke oder gar Blankounterschriften 
leicht zuganglich sind. 

Psychologisch auszuwerlen sind alle mit der Urkundenfalschung zu
sammenhangenden Tricks. Z. B.: Der Urkundenfalscher laBt eine Ab
schrift der gefiiJschten Urkunde von der Polizei mit einem Abschrift
beglaubigungsvermerk versehen, vernichtet die gefalschte Urkunde und 
macht von der beglaubigten Abschrift Gebrauch. Der Nachweis, daB die 

82 Die Bedeutung der Handschrift im Strafverfahren. 

gewerbsmaBig betriebene Urkundenfalschung, wenn sich die Massen
anfertigung rentieren soli, oder wenn sich ein Mensch vor dem Bankerott 
retten und eine Zeitlang iiber Wasser halten will. Bier wird die Herstellung 
und Weitergabe falscher Wechsel gewahlt. Der Wechsel ist ja ein be
liebtes und gangbares Wertpapier. 

Auch die falschliche Herstellung von Legitimationspapieren bringt 
demjenigen, der sie gewerbsmaBig betreibt, einigen Gewinn, wie auch die 
Herstellung falscher Ursprungszeugnisse jeder Art. Sehr verbreitet ist 
der Provisionsschwindel auf Grund gefaIschter Bestellscheine und Ver
sicherungsantrage. 

b) Beleidigung und Verleumdung, Jalsche Anschuldigung: Die Her
stellung von Schmahschriften und Strafanzeigen mit fingierten oder 
miBbrauchten Namensunterschriften ist ein standig wiederkehrendes 
Verbrechensmotiv der Urkundenfalschung. 

c) EinzelJiille gelegentlicher UrkundenJiilschung: Spurenverwischung 
und Jalscher Alibibeweis, z. B. falsches (schriftliches) Gestandnis der Tat 
eines gar nicht Beteiligten, mit Vorliebe von Brandstiftern und Ver
leumdern angewendet. 

Ein Heiratsschwindler verwendet gefalschte Urkunden, mit denen 
er seine "gesicherte Lebensstellung" oder seine "Vermogenswerte" be
weisen will. 

Ein Kreditschwindler weist durch gefalschte Briefe die Aussicht auf 
eine nahe "Erbschaft" nacho 

Urkundenfalschungen iibelster Art sind fingierte Warenbestellungen 
an bestimmte Adressen oder fingierte Verlobungs-, Heirats-, Geburts
und Todesanzeigen in Lokalzeitungen, die den Betroffenen auBer Ver
legenheit, Arger oder Emporung auch noch geschaftliche oder finanzielle 
Nachteile bringen. Manchmal werden auch Arzt oder Hebamme durch 
gefalschte Bestellungen von boshaften Menschen anderen ins Haus 
geschickt. 

Zur Glaubhaftrnachung zivilrechtlicher Anspriiche werden Urkunden 
gefalscht, Z. B. ein Liebesbrief, um den Unterhaltsanspruch gegen den 
auBerehelichen Erzeuger eines Kindes mit N achdruck begriinden zu 
konnen, oder urn den Einspruch der Mehrbeteiligung wahrend der gesetz
lichen Ernpfangniszeit nach § 1717 BGB. wirksam stiitzen zu konnen. 

Wie Gelegenheit Diebe macht, so macht sie auch Urkundenfalscher, 
besonders wenn Firmenstempel, Vordrucke oder gar Blankounterschriften 
leicht zuganglich sind. 

Psychologisch auszuwerten sind alle mit der Urkundenfalschung zu
sammenhangenden Tricks. Z. B.: Der Urkundenfalscher laBt eine Ab
schrift der gefiiJschten Urkunde von der Polizei mit einem Abschrift
beglaubigungsvermerk versehen, vernichtet die gefalschte Urkunde und 
macht von der beglaubigten Abschrift Gebrauch. Der Nachweis, daB die 



Zur Psychologie der Urkundenfiilscher und Anonymschreiber. 83 

urspriingIiche Urkunde gefalscht worden ist, laBt sich, weil sie ver
nichtet, nicht mehr fiihren. 

Na.ch herrschender Meinung muB von der Originalurkunde, nicht 
etwa von der photographischen Reproduktion einer (gefalschten) Ur
kunde Gebrauch gemacht worden sein, wenn der Tater wegen Urkunden
falschung zu bestrafen ist. (Urteil des OLG. Dresden, II. Strafsenat, 
yom 16. Mai 1934. 2. O. 30/341 .) 

Dber die Psychologie des anonymen Briefschreibers laBt sich viel 
sagen; ich habe mich iiber dieses Thema wiederholt2 eingehend geauBert. 
Um daher Wiederholungen zu vermeiden, will ich mich kurz fassen und 
mich hauptsachlich auf Motiv und MaBnahmen der erstrebten Geheim
ha.ltung beleidigender und verleumderischer Angriffe auS dem HinterhaIt 
und auf die Bemiihungen der Spurenverwischung und -ablenkung be
schranken, dabei aber nicht die amtIiche Behandlung anonymer Anzeigen 
iibersehen. 

Als Motive werden die kriminalpsychologisch ja allbekannten auch 
hier wirksam, wie HaB, Neid, MiBgunst, Bosheit, Rache und Schaden
freude, aber auch sexuelle Motive spielen gerade bei dieser Art ver
brecherischer Betatigung oft eine Rolle, und nicht zuletzt polemische 
und poIitische Motive. DaB aber auch der RechtIichkeitssinn oder das 
Gerechtigkeitsgefiihl nicht selten die Veranlassung zu anonymen Straf
anzeigen gibt, ist oft genug hervorgehoben worden. Dies hangt enge 
mit der wichtigsten Frage zusammen, ob die Staatsanwaltschaft und 
KriminalpoIizei auf anonyme Anzeigen hin Ermittlungen anstellen soll. 
Na.ch § 160 StPO. hat die Staatsanwaltschaft, sobald sie durch eine 
Anzeige oder auf andel'em Wege von dem Verda.cht einer strafbaren 
Handlung Kenntnis erhalt, behufs ihrer EntschIieBung dariiber, ob die 
OffentIiche Kla.ge zu erheben sei, den Sachverhalt zu erforschen. 

Die "Kommission fiir die Reform des Strafprozesses" hatte in ihrer 
Sitzung am n. November 1904 diese Frage eingehend behandelt und zu 
folgenden drei Antragen Stellung genommen 3 : 

a) Von Unbekannten herrUhrende Anzeigen berechtigen nur zu 
solchen auf Erforschung des Grundes oder Ungrundes ihres Inhaltes 
abzielenden Schritten, welche der Ehre und anderen Rechten des Be
schuldigten keinen N a.chteil bringen. 

b) Das gleiche gilt, wenn ein Angeber, der nicht zugleich Zeuge der 
angezeigten Handlung ist, die Verschweigung seines Namens verlangt. 

1 Vgl. Deutsches Polizeiarchiv, 1934, S.337. 
2 So in meiner Kriminaltaktik und Kriminaltechnik (4. Auf I., Lubeck 1933, 

S.13lff.); in der Z. Die Schrift, 3. Jg. (Briinn 1937, S.87ff.) und neuerdings 
im Handworterbuch der Gerichtlichen Medizin u. naturwissenschaftl. Krimina
listik. 

3 VgI.Protokoll d.Kom. f. d.Ref. d. Strafprozesses, Bd.II S. 70ff. (Berlin 1905)_ 
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c) Die Verschweigung kann dem Angeber nur solange zugesichert 
werden, als sich die Anzeige nicht als unbegriindet herausgestellt hat. 

AhnIiche Vorschriften waren, wie der Antragsteller hervorhob, frillier 
in verschiedenen Landesrechten in Geltung. 

Die Kommission erklarte sich einhellig mit dem Grundgedanken des 
eraten Antrags a) einverstanden, zumal das von erfahrenen Staats
anwaIten jetzt schon tatsachlich geiibt werde. Wie sich der Staatsanwalt 
gegeniiber derartigen Anzeigen verhalten solI, sei wesentlich eine Frage 
des Taktes. Allgemeine RegeIn lie Ben sich dariiber kaum aufstellen; sie 
gehOrten jedenfalls nicht in das Gesetz, miiBten vielmehr den Aufsichts
behOrden iiberlassen bleiben. Es sei zwar richtig, daB gerade anonyme 
(oder pseudonyme) Anzeigen haufig aufunlautere Beweggriinde zuriick
zufiihren seien; aber dies treffe auch auf viele andere Anzeigen zu, ohne 
daB der Staatsanwalt bei diesen durch bestimmte gesetzliche Vor
schriften in seinem Vorgehen beschrankt sei. Andererseits miisse aner
kannt werden, daB ein Anzeigender die Nennung seines Namens nicht 
selten auch aus durchaus begreiflichen und keineswegs verachtlichen 
Riicksichten unterlasse, z. B. ein Geistlicher, der Kenntnis von einem 
die Sittlichkeit in seiner Gemeinde schwer gefahrdenden verbrecherischen 
Treiben erhalten habe, aber im Interesse seines Ansehens, und um nicht 
das Vertrauen zu verlieren, als Anzeigender nicht bekannt werden wolle. 
Oder etwa eine Frau, die rohe MiBhandlungen eines Kindes durch die 
Eltern wahrgenommen habe, jedoch aus Scheu vor der Brutalitat der 
Anzeigenden mit ihrem Namen nicht hervorzutreten wage. Eine Reihe 
schwerer Straftaten, wie Kindesmord, Sittlichkeitsdelikte von Beamten 
kamen erfahrungsgemaB haufig durch anonyme Anzeigen zur Kenntnis 
der Staatsanwaltschaft. Wenn der Staatsanwalt in allen derartigen 
Fallen nur solche MaBnahmen treffen diirfe, die der Ehre und anderen 
Rechten des Beschuldigten keinen Nachteil bringen, so bleibe unkIar, 
welche MaBregeIn er dann noch ergreifen konne. 

Festgestellt wurde noch, daB der Staatsanwalt ungeachtet des Legali
tatsprinzips auch jetzt schon berechtigt sei, einer augenscheinlich unbe
griindeten Anzeige von vornherein keine weitere Folge zu geben. Da 
sich die Kommission nicht einigen konnte, wurden alle drei Antrage 
abgelehnt. 

Werfen wir einen kurzen Blick in die Bestimmungen eines alten 
Landesrechts, um uns iiber die Auffassung unserer Vorfahren in diesem 
Punkte zu vergewissern. So sagt das Strafgesetzbuch fiir das Konigreich 
Bayern vom Jahre 1813, Teil II, im 

Art.61: Zu einer Anzeige (Denunziation), auf welche unmittelbar eine Vnter
suchung eroffnet werden soil, wird erfordert: 

1. daB dieselbe bestimmt und umstandlich, 
2. in mch sclbst wahrscheinlich sci, 
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3. auf eigener Erfahrung des Anzeigers, nicht bloB auf Horensagen beruhe, und 
4. von einer Person herriihre, welche nicht wegen ihrer persOnlichen Eigen

schaften zu einem Zeugnis schlechterdings untfichtig ist. 
Art. 62: Jede Anzeige, sie geschehe schriftlich oder miindlich, mull fiberdies 

den Namen, Stand und Wohnort des Anzeigers sowie das Datum, unter welchem 
sie geschehen, enthalten. 

Art. 63: Eine mit den vorbemerkten Eigenschaften (Art. 61, 62) nicht verse
hene, oder von einem vollig Unbekannten herriihrende, oder mittelst Pasquills 1, 

Schmiihschrift oder sonst rechtswidrig erhobene Anzeige ist ohne Wirkung. 
Doch ist der Untersuchungsrichter verbunden, entweder die notigen Verfii

gungen zu treffen, um, wo tunlich, den Miingeln der Denunziation abzuhelfen, oder 
wenn dieselbe durch Anfiihrung besonderer Tatsachen unterstfitzt ist, diesen 
soweit es der Ehre einer Person unnachteilig geschehen kann, im Stillen nachzu
forschen, um dadurch eine griindliche Veranlassung zur Eroffnung eines Prozesses 
zu erhalten. 

Genau betrachtet, k6nnen wir auch heute nichts anderes tun, wie 
schon der RunderlaB des PreuB. Innenministeriums vom 29.0ktober 
19272 beweist, wenn es dort heiBt: " ... Den Verdacht, von dem die 
einschlagigen Bestimmungen der StPO. als der Voraussetzung fiir eine 
FeBtnahme oder Durchsuchung sprechen, wollte der Gesetzgeber offenbar 
so verstanden haben, daB der Polizeibeamte, der eine dieser MaBnahmen 
anordnet, selbst in der Lage ist, den Verdacht zu begriinden. Auf die 
ungepriiften Angaben eines ihm selbst Unbekannten, der fiir die Wahrheit 
seiner Angaben nicht mit seinem Namen eintreten will, darf er sich 
hierbei nicht stiitzen. Die Nachforschungen, die auf Grund einer ano
nymen Anzeige gemaB § 163 StPO. erforderlich sind, miissen femer in 
so unauffalligerweise gefiihrt werden, daB dem Verdachtigten hieraus 
keinerlei Nachteile entstehen, ein Verfahren, das auch dem Ermittlungs
zweck nur dienlich sein kann. Erst wenn die Ermittelungen die Angaben 
der Anzeige wenigstens in einem wesentlichen Punkte bestatigt haben 
oder sich ein auf Tatsachen gegriindetes Verdachtsmoment ergeben hat, 
darf zu einer der in Rede stehenden MaBnahmen geschritten werden." 

Die Frage, ob die im § 139 Stgb. aufgestellte Anzeigepflicht bei ge
wissen geplanten schweren Straftaten, wie Hoch- und Landesverrat, 
Mord, Miinzfiilschung, Raub, Menschenraub und anderen gemein
gefahrlichen Verbrechen auch ohne Namensnennung, also anonym er
fiillt werden kann, ist m. E. zu bejahen, wenn einerseits die Anzeige 
geeignet ist, dasgeplante Verbrechen rechtzeitig zu verhiiten und anderer· 
seits fiir die Geheimhaltung des Namens berechtigte Griinde vorliegen. 

Doch wird es in vielen Fallen sehr erwiinscht sein, den Schreiber und 
Absender einer anonymen Anzeige zu ermitteln, was im Hinblick auf 
die Strafandrohung des § 164 Stgb. (wissentlich falsche Anschuldigung) 
verstandlich ist. Manchmal gibt sich der Anonymus im Brief selbst als 

1 Ober "Pasquill" s. Anhang: Geschichtliches fiber die gerichtliche Schrift. 
vergleichung. 

2 Veroffentlicht im MinBl. f. d. in. Verw. 1927, S. 1044. 
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"Zeugen" an. Ohne Schriftvergleichung und -identifizierung durch einen 
Sachverstandigen wird in solchen Fallen der anonyme Schreiber kaum 
festzustellen sein. 1st sich der Anonymus aber der Unwahrheit seiner 
Anschuldigung bewu.Bt und hat er die Tat zwar "nicht wider besseres 
Wissen, aber vorsatzlich und leichtfertig" begangen, was (nach Abs.5) eine 
mildere Bestrafung begriindet, dann wird er auch einen besonderen Wert 
auf Nichtentdeckung legen und Vorsichtsma.Bnahmen anzuwenden ver
suchen. Das zunachstliegende und meistens angewendete Mittel ist die 
Schriftverstellung oder - was jedoch weniger vorkommt, als allgemein 
angenommen wird - die Heranziehung einer fremden Schreibhilfe, sei es 
innerhalb der Familienangehorigen, ausnahmsweise sogar der eigenen 
Kinder, sei es in Bekanntenkreisen, wo Neigung besteht, aus dem 
gleichen Motiv anonyme Angriffe aus dem Hinterhalt zu unternehmen 
oder sie wenigstens zu billigen. Ein solches "Solidaritatsgefiihl" findet 
man besonders haufig bei der Herstellung und Versendung von Neujahrs
ulk- und -schmahpostkarten 1. 

Bei aufsehenerregenden Kapital- und Sensationsprozessen, die ja 
durch die VerOffentlichung in der Tagespresse hinreichend Anregungen 
geben, laufen vielfach bei den Behorden irrefiihrende oder spurenver
wirrende oder boshaft und hOhnisch kritisierende Anzeigen ein. Auch 
sonst bilden Anlasse, welche die Offentliche Meinung stark bewegen, sehr 
oft den Grund fiir anonyme Gegenau.Berungen undKritik, gewisserma.Ben 
ala Begleiterscheinung von ventilOffnenden Spannungen der "kochenden 
Volksseele" . 

Von den in meiner "Kriminaltaktik und Kriminaltechnik" (4. Aufl. 
S.163) bekanntgegebenen Gaunertricks seien als hierher gehOrig die fol
genden wiederholt: 

Ein junger Mensch hatte die an ein Madchen gerichteten Liebesbriefe 
abgefangen und schrieb an den Brautigam, er moge Reisegeld senden, 
damit es ihn demnachst besuchen konne. Um die auffallig erscheinende 
Schriftveranderung zu begriinden, schrieber an den Schlu.B des Briefes: 
"lch habe gestern meine ganze rechte Hand verbrannt, weshalb meine 
Schrift so verandert aussieht." 

Einem Kaufmann wurde von einer Heiratsvermittlerin eine "Braut" 
mit einer Mitgift von 100000 RM vorgestellt. Die Vermittlerin sollte 
den Briefverkehr fiir die in einem Badeort weilende Braut vermitteln. 
In der Folgezeit wurden zahlreiche Liebesbriefe ausgetauscht, von denen 
das dem Heiratskandidaten vorgestellte (mittellose) Madchen keine 

1 Auf die Nichtbeforderung offensichtlich unanstandiger Ulkkarten sind manche 
Postanstalten bedacht, doch sollte viel mehr Gebrauch von dieser vorbeugenden 
MaBnahme gemacht werden. Noch mehr: solche zweifellos unter "Kitsch" fallenden 
"Kunstwerke" diirften weder gedruckt, noch ausgestellt, noch verkauft werden, 
um auf diesem Wege dem manchmal und mancherorts iiberhandnehmenden Unfug 
mit allen seinen schlimmen Folgen wirksam Einhalt zu gebieten. 
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Ahnung hatte, weil die Heiratsvermittlerin die von dem Kaufmann zur 
Weitergabe erhaltenen Liebesbriefe selbst beantwortet hatte. 

Auf welche merkwiirdigen Gedanken anonyme Briefschreiber 
manchmal kommen, um die Spur von sich abzulenken, zeigte dieser Fall 
aus meiner Praxis: Die wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilte 
Angeklagte sandte einen Teilbetrag der Strafe im anonymen Schreiben 
an das Amtsgericht ein. Mit dem Hinweis, daB die Verurteilte unschuldig 
sei, wolle der noch ·nicht ermittelte anonyme Schreiber wenigstens ihre 
Geldstrafe zahlen. Der anonyme Begleitbrief zeigte dieselbe verstellte 
Handschrift wie die beleidigenden Briefe, die mit der Handschrift der 
Angeklagten identifiziert worden war. Der eingesandte 20-Markschein 
war fiir die Absenderin verloren und hatte nur dann in Anrechnung ge
bracht werden konnen, wenn sich die Angeklagte als Einsenderin be
kannt und damit zugleich ein Gestandnis abgelegt batte. 

Als letztes Motiv ist der Reklametrick zu erwahnen. Unlautere 
Werbemethoden zur Anregung eines gesteigerten Warenumsatzes, wie 
sie z. B. fiir Fiillfederhalter, Romane in Wirklichkeit vorgekommen 
sind, bilden die Grundlage anonymer Schreibereien. 

Ein findiger Konditoreibesitzer verschaffte sich einen gesteigerten 
Kundenbesuch, indem er durch anonyme Briefe eine groBere Anzahl 
von Personen zu bestimmten Stunden bestellte, wo sich die Brief
empfanger, gewohnlich junge Eheleute, von der "Treulosigkeit" der 
anderen Ehehalfte iiberzeugen konnten. 

Lehrreich in mancher Hinsicht ist folgender Fall: Eine altere Dame, 
die von einer Ferienreise nach Berlin zuriickkehren wollte, unterbrach 
ihre Reise in Halle, um noch wenige Tage bei Bekannten zu weilen. Die 
Anderung ihres Reiseplanes teilte sie ihrer Wirtschafterin durch eine 
Postkarte mit, die sie an der Bahnsperre einem (ihr unbekannten) jungen 
Manne mit der Bitte iibergab, sie in den Bahnhofbriefkasten zu werfen. 
Der junge Mann war aber unehrlich und miBbrauchte das in ihn gesetzte 
Vertrauen, schrieb - unter Nachahmung der Handschrift der Dame
eine andere Postkarte an die Wirtschafterin, aus der sie entnehmen 
muBte, daB sich die Riickreise noch etwas verzogere und sie einem bei 
ihr erscheinenden jungen Mann mehrere Waschestiicke ausbandigen 
sollte, der sie ihr aus Gefalligkeit bringen wollte. Mit einem Paket guter 
Wasche verlieB der Gauner die Wirtschafterin und ward nicht mehr 
gesehen. 

Die manchmal jahrelang dauernde Nichtentdeckung anonymer Brief
schreiber, besonders der sog. Serienbriefschreiber, die kleinere oder 
groBere Zwischenpausen eintreten lassen, verursachen meistens lang
wierige und auBerst vorsichtig ausgefiihrte Ermittelungen, manchmal 
sogar einen ortlichen Oberwachungsdienst, wenn anonyme Plakate 
nachts ausgeworfen oder angehangt werden, oder wenn es sich um Brand-
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Die manchmal jahrelang dauernde Nichtentdeckung anonymer Brief
schreiber, besonders der sog. Serienbriefschreiber, die kleinere oder 
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drohbriefe handelt, in Verbindung mit wirkIich ausgefiihrten Brand
stiftungen. 

Einer der lehrreichsten hierher gehCirenden kriminalistischen FaIle 
kam 1904 beim Detmolder Schwurgericht zur Aburteilung, acht Jahre 
nach dem Erscheinen der ersten anonymen Schriftstucke. Es ist der 
von Dr. GEORG MEYER! ausfuhrlich dargestellte "Fall Kracht", der nicht 
nur durch den graBen Erfolg gerichtlicher Schriftuntersuchungen glanzt, 
sondern auch ein traurigesBeispiel vonFehlgutachten mit ihren schweren 
Folgen bietet. Dem Gericht lagen 113 anonyme, gut verstellte Schrift
stucke vor, die in zwei Hauptserien der Jahre 1896-1899 und 1903-1904 
entstanden und versandt worden sind. Lehrreich aber war dieser ProzeB 
auch noch insofern, als nach der Verurteilung der Frau Kracht wegen 
Meineides zu 1 Yz Jahr Zuchthaus und ihrer Verhaftung noch weitere 
sieben anonyme Briefe erschienen, die den friiheren Briefen so ahnlich 
sahen, daB daraufhin das Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet wurde, 
weil man damit rechnen muBte, daB sich der wahre Anonymus noch in 
Freiheit befinde und Frau Kracht doch nicht die Schuldige sei. lndes 
erwiesen sich diese sieben Briefe als geschickte Falschungen, so daB das 
Wiederaufnahmeverfahren eingestellt wurde. Diese offenbar von inter
essierter Seite hergestellten sieben Entlastungsbriefe waren Schriftnach
bildungen, die bei scheinbar hCichster Vollendung alIe typischen Fal
schungsmerkmale in sich vereinten; sie wurden deswegen von Dr. MEYER 
im zitierten Archiv ganz eingehend untersucht und als Falschungen nach
gewiesen 2 • 

Es wiirde zu weit fiihren, aIle groJ3en Kriminalprozesse dieser Art 
hier zu erwahnen und ihre Darstellung nachzuweisen. Ihre Literatur ist 
umfangreich genug und verbreitet sich uber aIle kriminalistische Zeit
schriften, wo solche FaIle, mehr oder weniger eingehend, auf Erfolge 
und MiBerfolge hinweisen und daher wohl des Studiums wert sind. Sie 
zeigen allen an der Rechtspflege Beteiligten, wie schwer einerseits die 
Aufgaben der gerichtlichen Schriftuntersuchungen sind, aber auch wie 
verantwortungsvoll das Amt eines Schriftsachverstandigen ist, fiir dessen 
Befahigungsnachweis leider z. Zt. noch keine hinreichenden Garantien 
bestehen. Der von erfahrenen Richtern und Staatsanwalten wohl beach
tete Grundsatz, groBe und schwierige Sachen nur den ihnen person
lich als zuverlassig bekannten und wissenschaftlich ausgebildeten Sach
verstandigen zu ubertragen, ist an sich richtig; doch kann niemand 
von vornherein ubersehen, was oft aus einer scheinbar minder wichtigen 
kleinen anonymen Briefschreiberei sich entwickeln kann, die also von 

lArch. gerichtl. Schriftuntersuchungen u. verw. Gebiete. Bd. I, S.121-204. 
Leipzig 1909. 

2 Dr. WEIDLICH berichtete im Pitaval der Gegenwart, Bd.4 S.227-263, 
iiber einen ahnlichen Fall in Wiirttemberg (1899-1904). 
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Anfang an in die Hand eines kriminalistisch erfahrenen Sachverstan
digen gehOrt. DaG es auch einen Sachverstiindigennachwuchs gibt und 
geben muG, ist klar; wie er aber auszubilden und in die Praxis einzu
fUhren ist, mag den zustandigen BehOrden iiberlassen bleiben. Ohne 
eine angemessen befristete Kontrolle der Gutachten sollten Anfanger 
aber nicht arbeiten durfen, wenn Fehlgutachten vermieden werden 
sollen. Das ist meine wohlbegriindete Meinung. 

Dritter Abschnitt. 

Weitere Anwendungsgebiete der Handschriftenkunde. 
Hilfsmittel zur AufkUirung strittiger Urkundentatbestande. 

1. Verbrecherhandschriften. Polizeiliehe Handschriftensammlungen. 
Beschaffung von Schriftproben. 

Verbrecherhandschriften. 

Wenn ich weiG, daG ein Mensch, dessen Handschrift mir vorgelegt 
wird, wiederholt wegen schwerer Straftaten vorbestraft oder ein Berufs
verbrecher ist, so ist diese Schriftprobe eine "Verbrecherhandschrift". 
lch kann diese Behauptung aber nicht aufstellen, wenn ich die eben 
genannte Voraussetzung nicht kenne und daher ohne jeden Anhaltspunkt 
eine Handschrift nach ihren verbrecherischen Eigenschaften priifen solI. 
GewiB wird ein erfahrener und nach wissenschaftlichen Grundsatzen 
arbeitender Graphologe es fertig bringen konnen, verschiedene Eigen
schaftsgruppen und -verbindungen zu erkennen, die im gewohnlichen 
Leben als Voraussetzungen eines verbrecherischen Charakters gelten, 
sich auch tatsachlich bei gewissen Verbrechergruppen mehr oder weniger 
haufig finden werden, um daraus Schlusse auf verbrecherische Veran
lagung ziehen zu dUrfen. Niemals aber wird er aus der Handschrift 
lesen konnen, daG der Schreiber ein Verbrechen dieser oder jener Art 
begangen hat oder noch begehen wird. rch wiederhole, was ich an 
anderer Stelle uber Verbrecherhandschriften gesagt habel. Sicher ist, 
daB sich in der Handschrift eines Menschen auch mancherlei unan
genehme und verachtungswiirdige Charaktereigenschaften erkennen 
lassen, die bis zu einem gewissen Grade zur Vorsicht mahnen, fiir den 
Fall, daB man mit einem solchen Menschen Vertrauenssachen zu er-

1 In der von mir besorgten 2. Aufl. von G. MEYERS Wissenschaftlichen Grund
lagen der Graphologie, S.125. Jena 1925. Vgl. dazu weiter G. SOHNEIDEMti:HL: 
Verbrecherhandschriften in GROSS' Archiv, Bd.69, S. 1-23. - Ferner HEINRIOH 
UNGER: Schriftveranderungen bei Verbrechern. Z. ges.-gerichtl. Medizin, Bd.27, 
S.245-250. 
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ledigen hatte ... Aber wer wollte es wagen zu urteilen: Seine Hand
schrift sagt mir, daB er ein Verbrecher ist 1 Die Haufigkeit gewisser 
Ausdrucksformen in der Handschrift wirklich verbrecherischer Menschen 
mag zu dem Schlusse berechtigen, daB ihr Auftreten in Handschriften 
anderer Menschen ahnlich zu bewerten ist. Man darf aber graphische 
Ausdrucksformen nicht als bedingungslose Priimissen ansehen, was eine 
gefahrliche Zeichendeuterei ware. Die Nichtbeteiligung am Verbrechen 
ist nicht einfach der AusfluB des freien Willens, sondern die Ver
brechenausfiihrung ist ein kompliziertes, durch vielerlei Ursachen 
bedingtes Geschehnis, vor dem kein Mensch sicher ist. Denn die sog. 
latente Kriminalitiit umfaBt weite Kreise der Gesellschaft, so daB sich 
ein Graphologe eigentlich nicht zu leicht irren konnte, wenn er aus 
eines noch nicht vorbestraften Menschen Handschrift eine verbrecherische 
Veranlagung herauslesen wiirde. Wenn er aber sagen wollte, daB er aus 
einer Handschrift ein bereits begangenes oder in der Zukunft noch zu 
erwartendes Verbrechen herauslese, so ware das Hellseherei, die in das 
Reich des sich iiber die Grenzen natiirlicher Logik und wissenschaftlicher 
Beweisfiihrung hinwegsetzenden Okkultismus zu verweisen ist. Heute 
muB ich noch hinzusetzen, daB er gegen die polizeiliche Verordnung 
gegen die Wahrsagerei verstoBen und sich fiir die Folgen eines solchen 
Gutachtens schadensersatzpflichtig machen wiirde. 

Auch an dieser Stelle muB ich an die friiher einmal von dem Psy
chologen Dr. ALFRED BINET in Paris mit hervorragenden Graphologen 
angestellten Versuche erinnern, die er unter dem Titel "Les revelations 
de l'6criture d'apres un controle scientifique" (Paris 1906) in einem 
groBeren Werk veroffentlicht hat. Hauptsachlich spielten dabei auch 
Verbrecherhandschriften eine Rolle; neben einigen guten Erfolgen traten 
aber auch kraftige und warnende MiBerfolge zutage. GewiB wird man 
einwenden konnen, daB wir heute nach dreiBig J ahren in der Beurteilung 
von Handschriften schon etwas weiter sind. Es zeigen sich einige recht 
bemerkenswerte Anfange iiber das systematische Studium von Ver
brecherhandschriften 1. Es sind aber lediglich Vorarbeiten, die ers~ von 
einem Praktiker fiir die Praxis verarbeitet und nach anderen Gesichts
punkten nachgepriift, vor allem aber auch fortgesetzt werden miiBten; 
denn das bearbeitete Studienmaterial ist noch nicht ausreichend, wie 
auch der Bearbeitungsplan nach einheitlichen wissenschaftlichen Grund
satzen fiir die Praxis von einer Kommission, nicht nur aus Graphologen 
bestehend, erst festgelegt werden miiBte, damit nicht iiberfliissige und 
unzweckmaBige Doppelarbeit geleistet wiirde. 

1 Vgl. Dr. RODA WIESERS Werke tiber die Verbrecherhandschrift: I. Die 
Handschrift der Betriiger, Diebe und Einbrecher, Wien 1930. II. Die Handschrift 
der Sexualverbrecher, Wien 1933. III. Der Rhythmus in der Verbrecherhandschrlft, 
Leipzig 1938. 
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Das Grundsatzliche der richtigen Auswertung eines ausreichenden 
Handschriftsammelmaterials ware dies: Etwa 1000 Handschriften no
torischer Verbrecher einer bestimmten Verbrechensart miiBten, da ihr 
verbrecherisches Treiben auf Gemein8ame8 gerichtet war und wohl auch 
auf gemein8ame Triebe und Neigungen zuriickzufiihren sein wird, auf 
gemein8am auftretende graphische Merkmale hin untersucht und sta
tistisch 1 bearbeitet werden. Nur so lieBen sich brauchbare Qrundlagen 
fUr die Aufstellung von Beurteilungsrichtlinien finden, die vielleicht auch 
im Kampfe gegen das Verbrechertum wertvolle Anregungen geben 
konnten. Diese 1000 Handschriftproben sollten aber nicht etwa voneinem 
einzigen Graphologen, sondern nach festgelegtem Plan von einer Kom
mission der gedachten Art bearbeitet werden. Den spekulativ oder 
philosophisch angehauchten Graphologen mag vielleicht der "Rhythmus 
in der Verbrecherhandschrift" interessieren; der praktische Gra phologe, 
der Schriftsachverstandige und Kriminalist kann damit nichts anfangen, 
weil er ganz andere Ergebnisse der Bearbeitung von gesammelten Ver
brecherhandschriften braucht und erwartet. 

lch will an dieser Stelle auch des verdienstvollen Begriinders der 
wissenschaftlichen Graphologie Prof. Dr. WILHELM PREYERS gedenken, 
der schon in der ersten Auflage seines Werkes "Zur Psychologie des 
Schreibens" 2 die he ute noch beachtenswerten Grundlinien zur Fe8t
stellung von Charaktereigen8chaften aus der Hand8chrift aufgestellt hat: 

Er8ten8 muB derselbe Charakterzug (oder sonst ein psychologisches 
Symptom) bei den verschiedenartigsten Individuen jedesmal vorhanden 
sein, wenn sie aIle dasselbe handschriftliche Merkmal, z. B. dieselbe un
willkiirliche Mitbewegung, zeigen und jede Verstellung und Tauschung 
ausgeschlossen ist. Dann ist der Zufall auch ausgeschlossen und eine 
Tatsache ermittelt. 

Zweiten8 muB der Mensch, der bei der willkiirlichen Bewegung des 
Schreibens irgendwelche Besonderheit zeigt, auch bei 'anderen willkiir
lichen Bewegungen im praktischen Leben eine Besonderheit seiner durch 
dieselben unbewuBt und bewuBt sich auBernden Denkweise und Ge
miitsart kundtun. Denn ganz frei von ungewollten Mitbewegungen 
pflegt keine Willkiirbewegung zu sein. 

Dritten8. Nachdem in einer Handschrift ein mit einer besonderen 
Neigung, Anlage, Charaktereigenschaft usw. erfahrungsmaBig sehr oft 
zusammen vorkommendes graphisches Merkmal gefunden worden ist -

1 Ahnliche Untersuchungsverfahren enthalt mein Werk "Die Verstellung der 
Handschrift und ihr graphonomischer Nachweis", Jena 1925, oder die Arbeit 
Prof. B. MUELLERS "Zur Frage des Beweiswertes der Schriftgutachter nebst stati
stischen Untersuchungen tiber die Haufigkeit einiger Schriftmerkmale" in GROSS' 

Archiv, Bd. 104, S. 105ff. 
2 Hamburg und Leipzig 1895, S.59f. 1m Jahre 1928 erschien die 3. Aufl. als 

unveranderter N eudruck. 
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1 Ahnliche Untersuchungsverfahren enthalt mein Werk "Die Verstellung der 
Handschrift und ihr graphonomischer Nachweis", Jena 1925, oder die Arbeit 
Prof. B. MUELLERS "Zur Frage des Beweiswertes der Schriftgutachter nebst stati
stischen Untersuchungen tiber die Haufigkeit einiger Schriftmerkmale" in GROSS' 

Archiv, Bd. 104, S. 105ff. 
2 Hamburg und Leipzig 1895, S.59f. 1m Jahre 1928 erschien die 3. Aufl. als 

unveranderter N eudruck. 
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etwa ein Selbstsucht, W ohlwoIlen, Willenskraft verratendes Merkmal -
darf aus dem Fehlen dieses Merkmals in einer anderen Handschrift nicht 
ohne weiteres auf die Abwesenheit jener psychischen Eigenschaft ge
schlossen werden, wenn dann auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit fiir 
ihre geringe Ausbildung vorliegt; daher haben negative Befunde immer 
Wert. Aber ein positives oder negatives Merkmal hat fiir sich allein 
nur einen geringen Wert. Bei einer griindlichen Begutachtung einer 
Handschrift mussen aIle bekannten Merkmale jedes fiir sich zunii.chst 
untersucht werden mit Rucksicht darauf, ob sie stark und oft, oder stark 
und selten, oder schwach und oft, oder schwach und selten, oder gar 
nicht ausgepragt sind. Dann wird aus dem ganzen Symptomenkomplex 
das Endresultat unter Abwagung der sich oft widersprechenden Einzel
merkmale vorsichtig zusammengefaBt. 

Polizeiliche Handschriftensammlungen. 
Noch aus einem anderen, praktisch viel wichtigeren und unbestritte

nen Grunde interessieren uns die "Verbrecherhandschriften", namlich 
vom Standpunkt der Verbrechensaufklarung und Ermittlung schreibender 
Verbrecher. lch habe daruber in meinem Werk "Kriminaltaktik und 
Kriminaltechnik" 1 eingehend berichtet, so daB ich darauf verweisen 
kann. Dort findet man auch die erste Grundeinteilung der von mir auf
gestellten KlassiJizierung von Handschriften nach graphischen Merk
malen. Handschriftensammlungen dieser Art hatte es damals noch 
nirgends gegeben; ich hatte eine solche als erster im Jahre 1910 beirn 
Berliner Erkennungsdienst eingefuhrt, sie wurde spater von anderen 
ubernommen und weiter entwickelt. Welche Bedeutung ihr heute zu
kommt, zeigen einige wenige statistische Zahlen der "Reichshand
schriftensarnmlung" in Berlin aus dem Jahre 1937: 

Zahl der eingegangenen und mit der Sammlung verglichenen 
Schriftproben . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 790 

Ermittelung von Tatem durch Vergleichung mit den in der 
Sammlung vorhandenen Schriftproben bekannter Schreiber 157 

Durch Vergleichung der Schriftproben bekannt werdender 
Tater mit den in der Sammlung vorhandenen Schriftproben 
bisher unbekannter Tater . . . . . . . . . . . . . .. 20 

Ermittelung von Tatzusammenhangen auf Grund der Ver· 
gleichung neu eingehender mit bereits vorhandenen Schrift. 
proben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 7 

Zahl der Gesamterfolge 184 

Bestand der Sammlung an Handschriftproben Anfang 1938: 13400 

1 Liibeck 1933, 4. Aufl., S. 322ff., auch in der von mir besorgten 2. Aufl. von 
Dr. GEORG MEYERS Wissenschaftlichen Grundlagen der Graphologie, Jena 1925, 
S.146ff. 
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Auch von den Handschriftensammlungen anderer Polizeizentralen, 
die nach gleichen oder ahn1ichen Grundsatzen eingerichtet und verwal
tet werden, sind giinstige Resultate zu horen, so daB sich der Wert 
der Griindung meines ganzlich neuen Erkennungsdiensthilfsmittels durch 
die Praxis bestatigt hat. 

Beschaffung von Schriftproben. 

Die meistens ungeniigend oder unzweckmaBig aufgenommenen Ver
gleichungsschriftproben durch die Polizeibeamten veranlaBten mich, -
im Verein mit Dr. GEORG MEYER - eine solche Anweisung aufzustellen 
und bei der Berliner Polizei einzufiihren, was durch die generelle Ver
fiigung vom 13. Mai 1905 geschehen war. In ihrer neuen Fassung wurde 
sie durch Generalverfiigung vom 1. September 1911 bei der Berliner 
KriminalpoIizei eingefiihrt, bzw. den Kriminalbeamten nachdriickIichst 
in Erinnerung gebracht, weil immer wieder VerstoBe gegen die grund
legenden Voraussetzungen brauchbarer Schriftproben zu beobachten 
waren. Die Anweisung wurde auch regelmaBig zum Gegenstand des Un
terrichts der jungen Kriminalbeamten gemacht, wie sie auch von an
deren Polizeibehorden des In- und Auslandes iibernommen worden war. 
Sie ist auch in die "Sammlung der fiir die kriminalpolizeiliche Organi
sation und Tatigkeit geltenden Bestimmungen und Anordnungen" iiber· 
nommen worden, wenn auch etwas gekiirzt und wenig geandert. Die 
Klagen iiber die Nichtbeachtung dieser "Anweisung" werden aber nicht 
verstummen, solange nicht immer wieder ihre Grundsatze den Beamten 
in Erinnerung gebracht mid auch im Unterricht durchgenommen 
werden. 

Die Wichtigkeit der fiir den Sachverstandigen zu schaffenden Grund
lage fiir seine Untersuchungen und Begutachtung hat auch auf seiten 
der Schriftsachverstandigen selbst oft, ja, standig AnlaB gegeben, auf 
eine solche "Anweisung" Wert zu legen oder sie im Einzelfalle durch 
eigene Anweisungen zur Beschaffung geeigneter Schriftproben zu er
setzen oder zu erganzen 1• Wir sind aber schon zufrieden, wenn wenig
stens die notigsten VorsichtsmaBregeln, die bei der Beschaffung von Ver
gleichungsschriftproben geboten sind, natiirlich auch fiir die Gerichts
beamten, beachtet wiirden. Es sei daher im nachstehenden diese heute 
allgemein verbreitete "Anweisung" abgedruckt, um sie allen in Be
tracht kommenden Dienststellen eindringlichst zur Beachtung zu emp
fehlen. 

1 V gl. solche Vorschlage z. B. von Prof. SCHEFFER in Nr. 7 der Z. gerichtl. 
Schriftuntersuchungen. Von Dr. RUDOLF JESERICH in Gross' Archiv. Krimino. 
logie, Bd. 93 S. 44ff. 
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Anweisung fiir die Aufnahme von Schriftproben1• 

1. Die Person, von der eine Schriftprobe aufzunehmen ist, hat auf 
eiMm Viertelbogen linierten oder unlinierten Papiers mit einer ihr 
passenden Feder ihren Lebenslauf - mindestens 20 Zeilen - selbst 
niederzuschreiben. Es darf ihr nirht gesagt werden, daB es sich um 
Anfertigung einer Schriftprobe handelt. Kann die Person eine solche 
Schriftprobe nicht ohne Diktat liefern, so ist ein solches nach dem nach
stehenden W ortlaut2 zu veranlassen. 

2. Die Anfertigung von Schriftproben zur Aufklarung einer be
stimmten Straftat hat nach folgenden Grundsatzen zu geschehen: 
Es sind moglichst die gleichen Schreibumstande herzustellen, die bei 
Begehung der Straftat bestanden haben: 

a) Papier gleicher Beschaffenheit und Ausstattung, z. B.liniertes 
oder unliniertes Papier, gleiches Papierformat, Briefumschlage, Post
karten, Postabschnitt-, Telegramm-, Postanweisungs-, Wechsel-, 
Quittungsvordrucke u. dgl. 

Ebenso ist gleiches Schreibmaterial zu verwenden: Tinte, Blei
stift, Farbstift, spitze, breite oder auch Rundschriftfeder usw. 

b) Falls das verdachtige Schriftstiick auffallend langsam und sorg
faltig oder schnell und fliichtig oder schrag, steil, groB usw. geschrieben 
zu sein scheint, so ist yom Beschuldigten neben einer gewohnlichen, 
unbeeinfluBten Schriftprobe noch eine solche aufzunehmen, bei der 
diese Kennzeichen zu beriicksichtigen sind. 

Zur Unterscheidung solcher Schriftproben ist auf diesen eine kurze 
Erlauterung yom aufnehmenden Beamten beizufiigen und insbeson
dere zu vermerken, ob auf Diktat, nach Abschrift, sitzend oder stehend 
u. dgl. geschrieben worden ist. 

c) Bei Verdacht, daB die Schrift absichtlich verstellt wird, ist mog
lichst schnell und viel schreiben zu lassen. 

3. Die Schriftproben sind in gleicher Schriftart wie das verdachtige 
Schreiben herzustellen - deutsche, lateinische, gemischte, Blockschrift, 
auch Drucktypen usw. 

4. Schriftproben sollen entweder den ganzen Text oder einen lan
geren Teil des Anfangs und Schlusses des verdachtigen Schriftstiickes 
wiedergeben, insbesondere auch solche Worter, die Rechtschreibungs
fehler enthalten. 

5. Kiirzere Schriftproben sind mehrfach, Unterschriften mindestens 
zehnmal zu wiederholen, und zwar auf einzelnen Blattern. Jedes Blatt 

1 Abgedruckt in "Kriminalpolizei", Sammlung der fur die kriminalpolizeiliche 
Organisation und Tatigkeit geltenden Bestimmungen und Anordnungen, unter 
V,17. 

21st als unwesentlich hier weggelassen. 
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ist einzeln, nachdem es beschrieben wurde, sofort fortzunehmen. Es 
soll dadurch das Abschreiben verhindert werden. 

6. Einzelne Worter, insbesondere Fremdworter, sind nicht zu buch
stabieren, sondern nach ihrer Aussprache zu diktieren. Einblick in 
das verdachtige Schriftstiick ist nicht zu gewahren 1. 

7. AuBer den Diktatschriftproben sind als besonders wertvoll bei
zuziehen unbeeinfluBt entstandene Schriften, wie Notiz-, Geschafts-, 
Haushaltungsbiicher, Mietvertrage usw. In wichtigen Fallen sind 
moglichst auch Tinten, Li:ischblatter, Briefumschlage, wie auch Schrift
proben aus Papierkorben und Of en usw. beizuziehen. 

8. Anonyme oder sonst verdachtige Schriftstiicke sind nicht in die 
Akten zu heften, sondern in einem besonderen Umschlage lose zu ver
wahren. Ebenso sind die Schriftproben zu behandeln, die stets die 
Unterschrift des Schreibers enthalten miissen. 

9. Sehriftproben diirfen mit anderen als ihre Herkunft bezeichnen
den Vermerken nicht versehen werden. Andere zur Vergleichung bei
gezogene Schriften miissen yom Urheber ausdriicklich anerkannt und 
mit entsprechendem Vermerk versehen sein. 

10. Sind zu dem zu untersuchenden Schriftstiick herausgerissene 
Blatter eines Buches, Teile eines Briefbogens usw. verwendet worden, 
so ist nach dem dazugehorigen Buche oder Briefbogenteil zu fahnden. 

2. Sammlnog pathologischer Handschriften. 

Nicht selten kommt es vor, daB sich der Sachverstandige auch iiber 
gewisse Arten von SchreibstOrungen gutachtlich zu auBern hat. Sie konnen 
alltaglicher Natur und z. B. durch auBere Einfliisse bedingt sein, so beim 
Schreiben ohne Brille, bei ungeniigender Beleuchtung, bei unbequemer 
oder unsicherer Schreibunterlage - wie Schreiben im Fahren -, mit 
schlechtem Schreibmaterial, beim Frieren der Hande usw. Aber auch 
innere Ursachen, die teils auf akute, d. h. voriibergehende, teils auf 
dauernde Krankheitszustande oder Alter zuriickzufiihren sind, kommen 
hierbei in Betracht, vor allem Schreiben imAlkoholrausch, Schreiben bei 
schweren Erkrankungen oder bei nahendem Tode, wie oft bei eigen
handigen Testamenten, Schreiben in der Erregung, z. B. nach heftigem 
Wortwechsel oder im Angstzustande bei Drohungen usw. 

In gerichtlichen Verfahren wird, namentlich bei Urkundenflilschun
gen, nicht selten der Einwand des Schreibens in der Trunkenheit er
hoben, also im Rauschzustande, der die Willensfreiheit, die tTberlegung 
und die Schreibfahigkeit wesentlich beeinfluBt. DaB die Handschrift in 

1 Hier mochte ich noch zusatzlich erwahnen, daJl auch Zeichnungen, die in 
einem Schmiihbrief manchmal erscheinen, vom Beschuldigten auszufiihren sind, 
ohne ihm aber die Handzeichnung des Briefes vorzulegen. 
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der Trunkenheit das gewohnte GleichmaB verliert und ataktische oder 
zitterige Formen annimmt, weiB man ja aus Erfahrung. Aber auch im 
Alterund beigewissenKrankheiten tretenZitterformen inder Handschrift 
auf. Bei Beurteilung solcher psychophysischer Zustande und Schrifter
scheinungen stehen dem Sachverstandigen dagegen keine geniigenden Er
fahrungen oder Studien zur Verfiigung, weil es an einem entsprechenden 
Studienmaterial fehlt, das die sicher und richtig klassifizierlen Schrift
erscheinungen aufweist. AuBerlich zwar ahnliche Schrifterscheinungen 
konnen aber ganz verschiedene Ursachen als Voraussetzungen haben 
und leicht zu irrtiimlichen Begutachtungen fiihren, wenn der Sachver. 
standige nicht geniigend orientiert ist. Dies kann aber doch am besten 
durch systematisch geordnete und nach wissenschaftlichen Grundsatzen 
eingerichtete Handschriftensamm1ungen geschehen. Auch dariiber habe 
ich bereits an anderer Stelle 1 eingehend berichtet. Doch will ich zu Pro
pagandazwecken hier wenigstens die Haupt- und Untergruppen einer 
Sammlung pathologischer Handschriften wiederholen: 

A. Endogene und seelisch bedingte Schreibstorungen. 
Tremor- und Ataxieerscheinungen2 • 

I. Altersschwache, 
2. Krankheit, wenn moglich, untergeteilt nach der Krankheitsart, 
3. Alkoholismus: 
a) akuter Rauschzustand, 
b) chronischer Alkoholismus, 
c) sonstige, durch Reizmittel oder Gifte und Narkotika verursachte 

Schreibstorungen. 
4. Gemiitserregungen, Schreck- und Schockwirkungen; Unfall

verletzungen; Schlaganfall (unter Beriicksichtigung der verschiedenen 
Stadien des Riickgangs der Lahmungserscheinungen). 

5. Ermiidungs- und Erschopfungszustande, z. B. notwendig gewor
dene Handstiitzung und Handfiihrung bei korperlich geschwachten oder 
todkranken Menschen. 

6. Verzweiflungszustande (Selbstmorderbriefe). 
7. Schreibkrampf. 
8. Schreiben im hypnotischen Zustand. 

B. Exogene und physikalisch bedingte Schreibstorungen. 
1. Behinderung der schreibenden Hand und Finger infolge Verwun

dung, verbundene Hand oder Finger, Frostwirkung u. dgl. 

1 1m Handworterbuch fiir Kriminologie, Bd. 1, S. 64lff. Berlin 1933. 
2 Welche Wichtigkeit solchen Studien zukommt, zeigt der Aufsatz von Prof. 

Dr. BUHTZ: Die Bedeutung pathologischer Schriftveranderungen fiir den Nachweis 
von Testamentsfalschungen in der Z. ges. gerichtl. Medizin, Bd.18, S.379-411. 
Dazu vgl. man noch einige aufklarende Bemerkungen "mer die Veranderungen 
in Schriften todnaher Menschen" in der Z. Die Schrift, 1. Jahrg., 1935, S. 56ff. 
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2. Behinderung des Augenlichtes bei Dunkelheit, Augenverletzung, 
verbundene Augen, fehlendes oder unpassendes Augenglas, Schreiben 
mit verdeckter Hand. 

3. Behinderung durch ungewohntes und ungeeignetes Schreibmaterial 
und Schreibwerkzeuge, oder durch unglatte oder schwankende Schreib
unterlage, wie beim Schreiben im Fahren. 

4. Schreiben mit der linken Hand, mit Mund oder FuB, geiibt oder 
ungeiibt, Spiege~schrift.. 

Hinsichtlich der Wichtigkeit der hinterlassenen SelbstmiYrderbriefe 
habe ich 1 die Forderung aufgesteilt, daB sie grundsatzlich auf ihre Echt
heit zu untersuchen sind, weil die Kriminalgeschichte einige warnende 
Beispiele aufzuweisen hat, daB gefalschte Selbstmorderabschiedsbriefe 
leicht als ein irrefiihrendes Beweismittel eines angeblichen "Selbst
mordes" hingenommen wurden, wahrend dadurch nur von der Spur 
eines Mordes abgelenkt werden soilte. AuBerdem geht von mir die wei
tere Forderung aus, daB aile aufgefundenen SelbBtmiYrderbriefe einer Zen
tralstelle zuzufuhren seien 2, wo sie systematisch und mit kurzer Angabe 
des Tatbestandes zu sammeln und als schriftpathologisches Studien
material auszuwerten seien. Zustandig fUr die Sammlung dieses wert· 
voilen Forschungs- und Lehrmaterials sind nach meiner Meinung die 
gerichtsmedizinischen Universitatsinstitute, soweit sie sich mit Schrift
untersuchungen und -forschungen beschaftigen und ein dafiir geeig
netes Personal haben. 

Noch in einer weiteren Arbeit 3 habe ich auf die Wichtigkeit von 
Schriftproben Verkehr8unfallverletzter hingewiesen, urn als Ergiinzungstest 
bei Blutalkoholuntersuchungen mitbenutzt werden zu konnen. Das kann 
aber erst dann geschehen, wenn ein ausreichendes Studienmaterial ge
sammelt und ausgewertet worden ist, um die fUr kiinftige Schriftbeur
teilungen notwendigen wissenschaftlichen Grundlagen zu schaffen und 
den Sachverstandigen als richtunggebend zuganglich zu machen. 

3. Benrteilung der Hsndschrilt in psychologischer und 
medizinischer Hinsicht. 

Wir unterscheiden hier die normal-psychologische Handschriftent
stehung und -beeinflussung, auch -veranderung, sowie den abnorm
psychologischen Teil der Handschriftenkunde. Nicht die Fachpsycho
logen konnen uns hier Wegweiser sein, sondern die Vertreter der wissen
schaftlichen Graphologie, aber auch die Mediziner und besonders die 
Physiologen, wie z. B. Prof. Dr. PREYER, der uns in seinem Werk "Zur 
Psychologie des Schreibens" einen wertvoilen Grundstock grapholo-

1 In GroB' Arch. Krinlinol. Bd. 101 S. 65 ff. 
2 Soweit sie nicht letztwillige Verfiigungen enthalten. 
8 In GroB' Arch. Kriminol. Bd. 103 S. 101 ff. 

Schneickert, Handschrift. 2. Aufl. 7 
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gischer Kenntnissevom psychologischen und naturwissenschaftlichen Ge
sichtspunkte aus hinterlassen hat. Die Kenntnis der abnorm-psychischen, 
in das Gebiet des krankhaften Gemutszustandes und der Geisteskrank
heiten hinubergehenden Schrifterscheinungen hat in den letzten Jahr
zehnten schon sehr an Bedeutung gewonnen, namlich in den Kreisen der 
Mediziner, besonders der Psychiater selbst. Dieser Teil der wissenschaft
lichen Graphologie setzt die Kenntnisder normalenPsychologie der Hand
schrift voraus. Schon PREYER hat in seinem zitierten Werk (S. 215) her
vorgehoben, daB es fUr die Graphologie ein fundamentaler Grundsatz sei, 
daB jedes Schriftstuck nur den bei seiner Abfassung vorhandenen Gemuts
zustand erkennen lasse. Bei der Beurteilung krankhaft veranderter Hand
schriftensei die Beachtung dieses Grundsatzes praktisch noch wichtiger, als 
bei der Beurteilung gewohnlicher Briefe, weil eben Kranke haufiger Stim
mungswechsel zeigen als Gesunde. Daher sei es fur jeden Arzt notwendig, 
besonders aber fur den Neuropathologen in viel groBerem Umfange, als 
es bis jetzt geschah, die Handschriften seiner Patienten zu studieren. 
Gerade weil PREYER als medizinischer Fachmann gesprochen und Rat 
erteilt hat, wollen wir auch weiter horen, wie er zu seinem Standpunkt 
gekommen ist und warum er solchen Rat erteilt hat. Der Arzt sollte sich 
gleich bei der ersten Konsultation, wenn eine langere Behandlung in 
Aussicht steht, Briefe aus fruheren Jahren, aus der Zeit vor dem Beginn 
der Erkrankung vorlegen lassen und sie nach den von PREYER in seinem 
Werk entwickelten Grundsatzen analysieren. Dann ergebe sich sogleich 
viel Wissenswertes, ob z. B. ein Verdacht auf Simulation begrundet sei 
oder nicht, ob wichtige Punkte der Anamnese unrichtig seien oder nicht, 
ob materielle Genusse oder geistige Interessen uberwogen, ob Koordi
nationsstorungen schon fruher bestanden usw. In dieser Hinsicht sei die 
Graphologie auf physiologisch-psychologischer Grundlage die machtigste 
Hilfe fur die Psychotherapie, namentlich die suggestive Behandlung. 
Sobald es sich um den Verdacht einer Gehirnkrankheit handle, werde die 
Untersuchung der Handschrift, als pathologischer Gehirnkurve, gerade
zu zur Pflicht des Arztes. Es sei aber oft sehr schwer, ohne anderweitige 
Indizien allein aus der Handschrift, die fiir den Geistesgesunden sinnlos 
sei, moge sie noch sodeutlich geschrieben sein, zu erkennen, ob eine St6-
rung der Leitung im Gehirn, oder eine rein psychische Storung, eine 
Begriffsverwirrung in den hochsten Rindenzentren die Schuld an der 
Sinnlosigkeit des Geschriebenen trage. 

Als Begrunder der vom neurologischen Standpunkte allein brauch
baren Untersuchungsmethode der Handschrift Geisteskranker muB 

Dr. ALBRECHT ERLENMEYER gelten. Seine im Jahre 1879 (in Stuttgart) 
erschienene Arbeit "Die Schrift, Grundzuge ihrer Physiologie und 
Pathologie" wirkte fur die Erkenntnis der rein pathologischen Merkmale 
in solchen Schriftstucken bahnbrechend. Durch genaues Studium der 
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den Tremorerscheinungen und der Ataxie zugrunde liegenden korper
lichen Storungen und der mit diesen bei gewissen Geisteskrankheiten 
sehr haufig zugleich auftretenden Sinnfehler, wie Auslassungen und Ver
doppelungen, gelang es ihm, die uns jetzt so gelaufige "Paralytiker
schrift" von den ubrigen Storungen der Handschrift Geisteskranker ab
zugrenzen und dadurch die Anregung und festen Boden fur weitere Ver
suche zu geben1 . G. BLUME 2 betont vor aHem auch die Bedeutung 
der Handschrift in der Psychiatrie, unter Anlehnung an die Empfehlungen 
und Vorschlage PREYERS, ERLENMEYERS und K6sTERS. ERLENMEYER 
verdanken wir vor aHem die Abgrenzung der Begriffe des Tremors und 
der Ataxie in der Schrift. Die Ataxie, die ausfahrende, bis zur Unleser
lichkeit zerrissene Zuge aufweist, findet sich normalerweise in Kinder
handschriften, ferner als Auswirkung starker Ermudung, beim Alko
holismus und anderen Rauschzustanden, die eine Vergiftung herbei
fuhren. Die Zitterschrift wird durch WeHen- oder Pendelbewegungen 
gekennzeichnet~ ohne daB die Schrift dadurch unleserlich zu werden 
pflegt; sie tritt gewohnlich auf im Alter, bei Kalte, bei Nikotinvergiftung, 
bei Alkoholikern und anderen Suchtigen im Zustand der Abstinenz, 
schlieBlich bei einigen Formen der Geisteskrankheiten, wie multipler 
Sklerose 3, Chorea 4, Paralysis agitans 5. 

Eine Verbindung von Ataxie und Tremor mit Sinnfehlern, d. h. Aus
lassungen, Wiederholungen, UmsteHungen, Verschmutzungen u. dgl., ist 
das Charakteristische der von ERLENMEYER zum ersten Male definierlen 
Paralytikerschrift. Die Sinnfehler sind das fruher auftretende Symptom 

1 V gl. SOMMERS V orwort zu Dr. R UD. KOSTERS Werk: Die Schrift bei Geistes
kranken, S. 2. Leipzig 1903. Einige Arbeiten aus neuerer Zeit in der Z. ges. Neu
rologie u. Psychiatrie, 1935, 152, S. 569-604 und in der Z. Die Schrift, Jahrg. 1936, 
S.24ff. Dann Dr. GEORG LOMER: Uber graphologische Kennzeichen des Schwach
sinns, Arch. f. Psychiatr., Bd. 53, S. 1-73; ferner iiber: Initiale Schriftveranderung 
bei Paralyse, Z. Neurologie u. Psychiatrie, Bd. 71, S. 195ff.; ferner: Ein Fall von 
zirkularer Psychose, graphologisch gewiirdigt, in der Z. ges. Neurologie u. Psy
chiatrie, Bd.20, S. 447-487. - G. BUHTz: Die forens. Bedeutung psychisch und 
neurologisch bedingter Schriftstorungen, in der Z. gerichtl. Schriftuntersuchungen, 
Nr.20, 1930. - HEINR. UNGER: Die Graphologie in der arztlichen Praxis, in der 
Z. Nervenheilk., Bd.I44, Heft 5/6, S.267ff., Berlin. - Sehr beachtenswert ist 
auch die Arbeit von Nervenarzt HERBERT KALTENBACH: Die Bedeutung der 
Graphologie fiir die Vererbungswissenschaft, Z. ges. Neurologie u. Psychiatrie, 
Bd. 128, S. 198-214, Berlin 1930. Einen wertvollen Beitrag zur Lehre der Familien-
8chriften lieferte Prof. Dr. ERNST SEELIG in seiner Arbeit: Schriftverstellung und 
Schriftnachahmung, in der Z. ges. gerichtl. Medizin, Bd. 19, S. 350-364, Berlin 
1932. E. KRAEPELIN, Lehrbuch der Psychiatrie. 

2 Vgl. seine Arbeit "Die Untersuchung der Handschrift in der Psychiatrie" in 
der Z. ges. Neurolog. u. Psychiat., Bd. 103, S.675-704. 

3 An vielen Stellen des Gehirns und Riickenmarks sitzende herdformige 
Verhartungen. 

4 Veitstanz. 5 Zitterlahmung. 

7* 
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der Schrifterkrankung, wahrend sich erst im spateren Krankheitsstadium 
die "mechanischen" Storungen der Ataxie und des Tremors einstellen. 

BLUME macht dann den beachtenswerten Vorschlag, zu jeder Krank
heitsgeschichte Schriftproben des Kranken zu nehmen, wie es bisher auch 
regelmaBig mit der Fieberkurve und der Gewichtstabelle geschehe. Die 
Kranken sollen moglichst vie I und oft schreiben, das Hauptgewicht sei 
auf Spontanschriften zu legen. Zum mindesten sollte jeder Kranke vor 
seiner Entlassung noch eine Schriftprobe liefem l . 

BLUME erklart die Schriftuntersuchung als ein ganz ausgezeichnetes 
Mittel der Zustandsschilderung und damit auch der Krankheitsverlauf
schilderung; unter Ausschaltung jeder bewuBten oder unbewuBten Far
bung durch den Beobachter und Berichterstatter kann das Zustandsbild 
objektiv festgestellt werden. Sie ist aber auch ein Hilfsmittel der Dia
gnostik und Prognostik und als solchesgrundsatzlich anderen Verfahren 
dieser Art gleichzustellen. Gelegentlich werde diese Schriftuntersuchung 
auch dem psychiatrischen Sachverstandigen vor Gericht ihre Hilfe leisten 
konnen, wie sie auch in den Dienst groBerer wissenschaftlicher Aufgaben 
treten konne. Alle Forschungsrichtungen, die mode me Psychologie, 
Psychopathologie, Charakterologie, Ausdruckskunde, Konstitutions
forschung, Erbbiologie, Typenforschung konnen aus einer vorsichtigen 
und geschulten Verwertungder Handschrift zweifellos erheblichenNutzen 
ziehen. Wir haben, so meint BLUME, hier ein noch fast vollig brach
liegendes Feld vor uns, dessenBeackerung sic her sehr erhebliche Schwie
rigkeiten bereiten werde, vielleicht auch manche Enttauschung, bei 
geduldiger und unbeirrter Arbeit aber auch gute Friichte zu bringen 
verspreche. 

Besonders beachtlich ist die von BLUME im SchluBwort gegebene An
regung, das gewaltige, jetzt noch brach liegende Schriftmaterial einer 
Heilanstalt der wissenschaftlichen Bearbeitung und Verwertung durch 
die Hand eines fachlich vorgebildeten Arztes an Ort und Stelle zuzu
fiihren. 

Wie aus dem vorhergehenden Kapitel hervorgeht, bin ich noch einen 
Schritt weitergegangen und habe die Sammlung von pathologischen 
Handschriften, nach bestimmten Merkmalen bearbeitet und geordnet, 
empfohlen, weil diese Sammlung so einem groBeren Kreis von Sachver
standigen als Studienmaterial zuganglich gemacht werden kann. 

Bei korperlichen und organischen Krankheiten kann die Graphologie 
als diagnostisches Hilfsmittel eher Verwirrung als Klarheit schaffen. 

1 BLUME empfiehlt einen gewissen Vordruck mit den niitigen Personalangaben; 
in drei Feldern sei dann die Schriftprobe einzusetzen: einmal solI der Kranke 
eine (vorgedruckte) Textschrift, z. B. bekanntes Sprichwort, a b schreiben, :lann 
eine Probe nach Diktat, dann eine Probe nach eigenem Ermessen oder 
Wunsch. 
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Aus der von W. SCHONFELD und K. MENZEL herausgegebenen Schrift 
"Tuberkulose, Charakter und Handschrift" (Briinn,1934), die auch eine 
umfangreiche tThersicht iiber Arbeiten aus dem vielumstrittenen Gebiet 
"Graphologie und Krankheit" aufweist, wird ·(S. 89) der auch von uns 
gebilligte Standpunkt vertreten, "oop eindeutige graphische Merkmale 
fur bestimmte Krankheiten nicht exiBtieren". Etwas anderes dagegen ist 
es, wenn man gewisse Folgeerscheinungen lastiger Krankheiten auf den 
Gemiitszustand durch das Hilfsmittel der Graphologie erkennen will, in 
der Richtung, ob durch die Erkrankung die Seele des Erkrankten ange
griffen, zerstort werde oder intakt bleibe, ferner ob es sich auch angeben 
laBt, in welche Richtung eine etwaige geistige Erkrankung tendiert (vgl. 
die eben zitierte Arbeit, S. 91). Dabei ist aber nicht Ursache und Wirkung 
zu verwechseln; denn wie seelischer Kummer eine latente Geisteskrank
heit zum Aufflackern bringen kann, so auch Sorgen und Griibelei eine -
vielleicht fUr unheilbar gehaltene - organische Krankheit. Es ware 
also falsch, die organische Erkrankung in Zeichenerscheinungen der 
Handschrift suchen zu wollen. Konnte man dies, dann ware die medi
zinische Graphologie leicht zu erlernen und anzuwenden. 

Wenn man an die von PREYER zum ersten Male aufgestellte Forde
rung, die er zugunsten der Graphologie als eines wichtigen Erkennungs
hilfsmittels bei Krankheitsbeurteilungen (auf geistiger und seelischer 
Grundlage) erhoben hatte, erinnert wird, so muB man sagen, daB die 
Fortschritte der medizinischen Graphologie in diesen 45 Jahren zwar 
wissenschaftlich erheblich weiter gediehen sind, aber nicht praktisch. 
Denn welcher Arzt gibt sich heute mit der Handschriftbeurteilung zu 
diagnostischen Zwecken ab 1 Nur vielleicht in manchen psychiatrischen 
Kliniken hat man Gebrauch davon gemacht. Solange der Arzt in seiner 
Fa'Jhwissenschaft auf diesem Gebiete nicht ausgebildet wird oder keine 
Moglichkeit der Selbstausbildung geboten erhalt, kann er auch keinen 
Gebrauch von diesem wichtigen Hilfsmittel machen1 . 

So kommt es, daB sich mancher Graphologe auf dieses verlassene 
Neuland verirrt hat. Aber niemand nimmt ihn ernst, denn es fehlt ihm 
ja die medizinische oder psychiatrische Vorbildung, so daB er von den 
beliebten graphologischen Charakterbildern der "Hysterie" oder der 
"Herzneurose" nur beilaufig etwas vom Horensagen weiB, was natiirlich 
niemals ausreichen kann, auf Grund der Handschriftenbeurleilung zu
verlassige Auskiinfte zu erteilen. Ich finde daher den einzigen Weg, den 
man hier zur Besserung der Beurteilungsgrundla.gen einschlagen konnte, 
darin, daB man nach meinen Vorschlagen in den geeigneten Kranken
anstalten oder Universitatskliniken und gerichtsmedizinischen Instituten 
Sammlungen von pathologischen Handschriften einrichtet und unterhalt 

1 Heft 3 der Z. Die Schrift, Jahrg. 1937, ist der "Medizin und Graphologie" 
gewidmet und enthalt drei hierher gehOrige .Arbeiten. 
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undder graphologischenForschung und Weiterbildung brauchbare Quellen 
zur Verfiigung stellt. 

Die charakterologische Handschriftenbeurteilung hat dagegen bisher 
noch keinen Eingang in die gerichtlichen Schriftuntersuchungen ge
funden 1• 

4. Geheimschriften. 
Nicht die Chiffriersysteme und Entzifferungsmethoden sollen hier 

besprochen, sondern auf die Bedeutung schriftlicher geheimer Auf
zeichnungen solI aufmerksam gemacht werden. 

Es gibt Geheimschriften, die als solche erkannt und dadurch auBer 
Wirkung gesetzt werden konnen, daB sie angehalten und von der Be
forderung ausgeschlossen werden. Das wird vor allem beim Briefverkehr 
(Kassiber) der Gefangenen mit AuBenstehenden der Fall sein. Die Ge
fangnisdirektoren kennen diese, mit unsichtbaren Fliissigkeiten, wie 
Urin, Milch, Speichel geschriebenen Interlineartextschriften, so daB es 
weiterer Aufklarung nicht bedarf. 

Wichtiger schon sind die in Geheimschrift oder unverstandlichen 
Zeichen und Abkiirzungen gemachten Aufzeichnungen iiber begangene 
Straftaten oder Einbruchsgelegenheiten oder iiber den Umfang der ge
machten Beute, ihre Verteilung an Komplizen, oder gar iiber die Lage 
des Verstecks der Beute. 

Auch damit habe ich mich schon wahrend meines ganzen Berufs
lebens als Krimina1ist beschaftigt und verweise auf meine Arbeiten 2. 

DaB es auch graphologische Geheimschriftmethoden gibt, habe ich 
in meinem ersten Werk iiber "Moderne Geheimschriften", S. 77ff. nach
gewiesen. Das dort veroffentlichte, von mir nach einem englischen 
Vorbild 3 konstruierte Beispiel zeigt einen vollig harmlosen Text, in 
dem aber durch Unterbrechungen an bestimmten Stellen innerhalb 
des Wortes und eine weiter vereinbarte Bildung der Wortendstriche 
der (mehrfach chiffrierte) Geheimtext so untergebracht worden ist, daB er 
auch dem aufmerksamen Kontrollbeamten nicht erkennbar wird, wenn 
er nicht ausdriicklich auf diese stark verfeinerte Geheimschriftverber
gungsmethode hingewiesen wurde. 

Dadurch angeregt, habe ich auf die Moglichkeit der Bildung einer 
besonderen "graphologischen Geheimschriftmethode" (S. 82f., "Mo
derne Geheimschriften") hingewiesen, bei der durch gewisse Schriftmerk-

1 Der Vorschlag BUSSES, sie zur Beurteilung der Glaubwurdigkeit von Zeugen 
anzuwenden, war zu gewagt und hatte keinen Erfolg. (Vgl. Groll' Arch. Krimi
nologie, Bd.2, S. ll3ff.) Naheres s. oben im 2. Abschnitt, Kapitel 4, S.94. 

2 Kriminaltaktik und Kriminaltechnik, 4. Aufl., Lubeck 1933, S. 239ff.; ferner: 
Moderne Geheimschriften, Mannheim 1900 (Vergriffen!); sodann: Geheimschriften 
im Geschiifts- und Verkehrsleben, Leipzig 1905. 

8 Vgl. die im Pall mall magazine 1896 veroffentlichte Nihilistengeheimschrift. 
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male ein ganzes Chiffrieralphabet aufgestellt wird; ich habe ("Modeme 
Geheimschriften", S. 83) ein Beispiel eines solchen graphologischen 
Chiffrieralphabetes gegeben. Sie faUt in die bekannte Gruppe der Punk
tiersysteme. 

SchlieBlich habe ich noch einen sog. "Orthographiechiffre" darge
stellt (s. "Modeme Geheimschriften", S.88). Hier werden scheinbar 
nachlassige Weglassungen von Buchstaben verwendet, die nach dem 
Sinne des Wortes leicht zu erganzen sind, Z. B. "jetz", statt "jetzt" , 
"nich", statt "nicht", "potzlich", statt "plotzlich". Man kann zu die
sem Zwecke aber auch wenig auffallige, weil haufige Schreibfehler als 
Kennbuchstaben eines Geheimschriftalphabetes benutzen, Z. B. "dan
kent", statt "dankend", "hoffendlich", statt "hoffentlich", "Apell", 
statt "Appell", "persohnlich", statt "personlich" usw., ferner schein
bar nachlassig falsch gesetzte Buchstaben und Schreibfehler, die unver
bessert stehen bleiben, aber doch den Sinn des Wartes nicht storen 
k6nnen, Z. B. "in aller Beziehungen", statt "in allen Beziehungen", 
oder "gegen mir", statt "gegen mich". Auch Hinmlfiigungen iiber
fliissiger, der jetzigen Orthographie widersprechender Buchstaben, wie 
"Schifffahrt", "Theil", "Eeiche" usw. sind anwendbar. 

Ebenso k6nnen auch Silben oder W6rter weggelassen und dadurch 
geheime Kennzeichen verborgen werden, sie k6nnen auch doppelt oder 
falsch gesetzt werden. Fortgelassen k6nnen ohne St6rung des Wort
sinnes eines Satzes werden: ich, wir, die Artikel usw., wie auch Ausfiill· 
w6rter ohne besondere Bedeutung fiir den Sinn des Satzes als solche 
Geheimw6rter verabredet werden konnen, wie: nun, also, wohl, ja, na, 
ach, oh usw. Selbstverstandlich k6nnen diese Fehler oder iiberfliissigen 
W6rter und Silben durchgestrichen oder ausgebessert werden, wodurch 
erst recht der Briefempfanger auf versteckte Geheimzeichen, die zu einer 
geheimen Mitteilung zu vereinigen sind, aufmerksam gemacht werden 
kann1• 

Diese "Orthographiegeheimschriftmethode" muB gerade den Grapho
logen am meisten interessieren, weil ihm am ehesten der zwangvolle 
Charakter solcher "Fehler" und Korrekturen auffallen wird, wenn er 
ein Schriftstiick nach diesem Gesichtspunkte wird zu priifen haben. 

Wir wissen aus Erfahrung, daB Verbrecher oft Aufzeichnungen ihrer 
Taten machen, aber auch eine Art Buchfiihrung betreiben, zum Teil als 
Gedachtnisstiitze, zum Teil in Form eines Tagebuches zur spateren 
Erg6tzung ihrer selbst. Beispielsweise fiihrte ein Heiratsschwindler 
eine Kartei seiner "Braute" mit den verabredeten Kennzeichen und 
sonstiger Charakteristik, um sich nicht zu irren oder zu verraten und 
geniigend vorbereiten zu k6nnen, wenn ein Treffen in Aussicht genom-

1 Vgl. meine ersten Veroffentlichungen hieriiber in den Graphologischen 
Monatsheften, Bd. III, S. 53ff., 69ff., 123. Miinchen 1899. 
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1 Vgl. meine ersten Veroffentlichungen hieriiber in den Graphologischen 
Monatsheften, Bd. III, S. 53ff., 69ff., 123. Miinchen 1899. 
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men war. Ein der Abtreibung beschuldigter Arzt hatte in der Kartei 
seine Kundinnen verzeichnet mit Hinweisen, die nur ihm verstandlich 
waren. 

Der Morder Seefeld (Mecklenburg) hatte in seinem Taschenkalender 
Zeichen eingetragen, die nur ihm verstandlich waren und ihn iiber 
die Zeit seiner Besuche bestimmter Orte und dort begangener Ver
brechen jederzeit unterrichteten, wenn er "in Erinnerungen schwelgen" 
wollte. 

Ein Sittlichkeitsverbrecher hatte zum gleichen Zweck in seinem Ka
lender ebenfails geheime Zeichen iiber seine Untaten gemacht. 

Nichts ist naheliegender, bei Haussuchungen gerade auf die Notiz
und Wandkalender zu achten, die manchmal wichtige, wenn zunachst 
auch unverstandliche Aufzeichnungen iiber den verbrecherischen Ge
schaftsbetrieb des Beschuldigten enthalten. 

Solche Geheimzeichen zur eigenen Erinnerung des Schreibers sind 
als solche nicht entzifferbar, weil sie ja. keine vollstandigenMitteilungen 
darstellen, sond!J.l'n starke Abkiirzungen eines Gedankeninhalts, so daB 
sie allenfalls in Verbindung mit den ganz oder teilweise bekannten Taten 
eine Erklarung finden konnten, besonders durch wiederkehrende gleiche 
Zeichen in Verbinaung mit zugestandenen Besuchen oder Tatigkeiten1 . 

5. Grapbologie und Erziebung. 
In zweifacher Hinsicht kann diese Kapiteliiberschrift verstanden 

werden, einmal ist die Schrift das Produkt der Erziehung, sodann ist die 
Handschrift ein Wegweiser fiir die Erziehung. 1m ersten Falle wiirden 
darunter aile Schriftverbesserungsbemiihungen verstanden werden 
konnen, wozu ja auch die oben bereits wiederholte Forderung der Pflege 
einer leserlichen Handschrift, besonders der Unterschrift, gehort. 

1m anderen Sinne ist eine die Berufsberatung unterstiitzende Rolle 
der Graphologie betont worden, wie aus der Zeitsch'ift "Die Schrift" 
(Jg. 1936, Heft 4./5, S. 155ff.) hervorgeht. Es wird weiter auf einen in 
dieser Zeitschrift (1936, Heft 6) verOffentlichten Artikel iiber den "Gra
phologen als Erziehungsberater" hingewiesen. Dort wird iiber Faile aus 
der Schule berichtet, wobei besonders ein Beispiel aufgezeigt wird, das die 
Bedeutung der graphologischen Analyse fiir eine rechtzeitige Erkennung 
einer psychischen Storung im Kindesalter klarlegt. Der graphologische 
Erziehungsberater will seine Haupttatigkeit darin sehen, den Lehrern 
durch ein tieferes Eindringen in die Seele des Schulkindes und eine ob
jektive Beurteilung des Schiilers die notwendigen Hinweise dafiir zu 
geben, wann einArzt zugezogen werden soilte, oder welche erzieherischen 

1 Vgl. meine ausfiihrlichere Darstellung dieses Kapitels im "Handworterbuch 
d. gerichtl. Medizin u. naturwiss. Kriminalistik". 
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MaBnahmen in besonders schwierigen und verantwortungsvollen Fallen 
zu ergreifen waren 1. 

Manche Graphologen haben sich dem Studium der "Kinderhand
schrift" gewidmet und auch vom Gesichtspunkte des Erziehers wertvolle 
Anregungen gegeben. Es ist hier aber nicht der Platz, naher auf dieses 
wichtige padagogische Problem einzugehen; vielmehr sollte der Voll
standigkeit halber nur darauf hingewiesen werden. 

Uns interessiert aber noch die von PREYER in seinem Werke uber die 
"Psychologie des Schreibens", S.206, zitierte Stelle aus ERLENMEYERS 
grundlegendem Werk "Die Schrift" (Stuttgart 1879): "Die ataktische 
Schrift und die Zitterschrift sind ohne die geringste St6rung geistiger 
Funktionen rein koordinatorisch und im normalen Durchgangsstadium 
des K indes, das schreiben lernt und seine Muskeln zu den gewollten 
harmonischen Bewegungen noch nicht richtig gleichzeitig zu spannen 
vermag, ebenso deutlich wie bei dem Kranken, der nicht mehr imstande 
ist, die Schreibmuskeln richtig synergisch in Tatigkeit zu setzen." 

lch erwahne diese Stelle nur deshalb hier, weil sie mit aller Deutlich
keit die Doppeldeutigkeit von Schriftmerkmalen betont, die wiederum 
zur richtigen Beurteilung die Kenntnis ihrer Entstehung voraussetzen. 

Anhang. 
1. Die Bekampfung der unwissenschaftlichen Graphologie. 

Ais zu Beginn des Weltkrieges die gewerbsmaBigen Zukunftspro
pheten ihren Weizen bliihen sahen, muBte gegen diesen Berufsschwindel 
energisch eingeschritten werden. So wurde in Deutschland von den Gene
ralkommandos das Wahrsagen verboten und unter Strafe gestellt. Was 
taten diese, meistens weiblichen Zukunftsdeuter nunmehr? Ein groBer 
Teil von ihnen stellte sich auf "Graphologie" um. Die Zeitungsanzeigen 
der sich wegen ihrer "Erfolge" stets selbst lobenden Vertreter einer 
"streng wissenschaftlichen Graphologie" nahmen im -obermaB zu. Es 
blieb daher nichts anderes ubrig, als die Anzeigen der Graphologinnen 
streng zu kontrollieren und vor allem diese selbst auf ihre graphologi
schen Kenntnisse hin zu prufen, eine Aufgabe, die in Berlin dem Verfasser 
dieser Zeilen zugefallen war. Es stellte sich dabei heraus, daB einige 
von ihnen die Graphologie schon langere Zeit "nebenberuflich" betrieben 
hatten, nebenberuflich, d. h. neben dem Wahrsagen aus Handlinien 

1 VgI. femer A. LEGRUN: Die Schrift des Schulkindes alB Symptom fiir eine 
entstehende Krankheit (Veitstanz), Z. piidag. Psychol., Bd.2, Leipzig 1925. -
"Ober die Handschrift der Trinkerkinder in der Z. Kinderforschg, Bd. 45, Heft 3, 
Berlin. - Sehr beachtliche Ausfiihrungen hierzu bringt auch der franzosische 
Graphologe E. SOLANGE-PELLAT, L'education, aidee par la Graphologie. (Paris 
1927.) 
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(Chiromantie), Gesichtsausdruck und Schadelbildung (Physiognomikund 
Phrenologie), Sternebefragung (Horoskop) usw. Andere hatten sich auch 
schnell das eine oder andere graphologische "Lehrbuch" angeschafft und 
ihre Nase hineingesteckt, um sich eiligst einige graphologischeDeutungs
kenntnisse anzueignen. 

1m gro.Ben und ganzen niitzte diese Kontrolle schon etwas, denn der 
plumpe, freche Schwindel konnte sofort erkannt und seine Wucherung in 
den Anzeigespalten der Tageszeitungen mit Erfolg unterdriickt werden. 
Aber in einigen wenigen Fallen ergaben sich auch gewisse Schwierig
keiten. Besonders erinnere ich mich eines Falles, der insofern noch 
jahrelang unangenehme Folgen hatte, als eine Graphologin, deren Zei
tungsanzeige wegen einiger wirklicher graphologischer Kenntnisse und 
langerer Betatigung auf diesem Ge biete seinerzeit nicht verboten worden 
war, mit aller Hartnackigkeit sich in ihren Zeitungsanzeigen als "polizei
lich gepriifte" Graphologin bezeichnete. Es war erst eine Klage 1 auf 
Unterlassung dieser irrefiihrenden, einen unlauteren Wettbewerb dar
stellenden Fassung ihrer Anzeige erforderlich, ehe dieser MiJ3griff wieder 
gutgema.cht werden konnte. 

Jetzt ist der Kampf gegen die unwissenschaftlich oder schwindelhaft 
betriebene Graphologie in Deutschland in ein neues Stadium getreten, 
nachdem das Berliner Polizeiprasidium am 13. August 1934 ein Wahr
sageverbot erlassen hat, unter das auch Zukunftsdeutungen oder Cha
rakterdeutungen auf nicht wissenschaftIicher graphologischer Grund
lage fallen, die mit Geldstrafe bis zu 50 RM oder Haftstrafe bedroht sind. 

lch bringe hier den Wortlaut der Polizeiverordnung, betr. das 
Wahrsagen 2• 

1 Durch den damaligen Deutschen Bund der gerichtlichen Schriftsachverstan
digen und Berufsgraphologen. 

2 1m Berl. Polizeiamtsblatt, Stiick 67 vom 18. August 1934, S.243, abgedruckt: 
Durch besondere "Richtlinien fiir die Beurteilung einer Ausiibung der Grapho

logie auf anerkannt wissenschaftlich,er Grundlage", die vom Berliner Polizei
prasidium am 19. Mai 1934 aufgestellt wurden, sind die Fragen der Ausbildungs
und Priifungsbescheinigungen geregelt worden, die fiir berufsfertige, wissenschaft
liche Graphologen gefordert werden. Es werden hier sieben Gruppen von Pseudo
graphologen aufgefiihrt, bei denen unter allen Umstanden eine unwissenschaftliche 
Ausiibung anzunehmen ist, und zwar 

1. bei denen auf Grund ilirer Vorbildung keine Fahigkeit zu wissenschaftlicher 
Erkenntnis und Arbeitsweise vorausgesetzt werden kann; 

2. die bisher auch noch Wahrsagerei, Chiromantie, Phrenologie usw. ausiibten; 
3. Massenbetrieb mit Reklame hatten; 
4. ohne Priifungsnachweis "graphologische Briefkasten" der Tageszeitungen 

und Zeitschriften bearbeiten; 
5. unwissenschaftliche graphologische Broschiiren verbreiten; 
6. ohne Priifung graphologischen Unterricht erteilen; 
7. auf Grund der Handschrift andere als nur mit dem Charakter der Menschen 

zusammenhangende Befunde mitteilen. 
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Polizeiverordnung, betr. das Wahrsagen. 
Auf Grund des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. Juni 1931 (GS. S. 77) wird 

mit Zustimmung des Oberbiirgermeisters der Stadt Berlin fiir den Umfang des 
Ortspolizeibezirks Berlinl folgendes verordnet: 

§1. 
Das entgeltliche Wahrsagen, die offentliche Ankiindigung entgeltlichen oder 

nicht entgeltlichen Wahrsagens sowie der Handel mit Druckschriften, die sich 
mit Wahrsagen befassen, ist verboten. 

§ 2. 
(1) Wahrsagen im Sinne dieser Polizeiverordnung ist das Voraussagen kiinftiger 

Ereignisse, das Wahrsagen der Gegenwart und der Vergangenheit und jede sonstige 
Offenbarung von Dingen, die dem natiirlichen Erkenntnisvermogen entzogen sind. 

(2) Hierzu gehOrt insbesondere das sog. Kartenlegen, die Stellung des Horo
skops, die Sterndeuterei und die Zeichen- und Traumdeutung 2• 

(3) Entgeltliches Wahrsagen liegt auch dann vor, wenn zwar kein Entgelt 
gefordert, jedoch angenommen wird. 

§ 3. 
(1) Unter das Verbot des § 1 fallen nicht: 

a) die Deutung des Charakters aus der Handschrift auf anerkannt wissen
schaftlicher Grundlage; 

b) der Handel mit Druckschriften, die sich wissenschaftlich, insbesondere 
kulturgeBchichtlich oder ablehnend mit dem Wahrsagen befassen oder in fremden 
Sprachen erscheinen. Das Verbot des § 1 gilt aber fiir daB gewerbsmal3ige Verleihen 
dieser Druckschriften; 

c) Vorlesungen und Vortrage tiber das Wahrsagen, die in von mir hierzu zu
gelaBsenen Bildungsstatten veranstaltet werden. 

§ 4. 
Fiir jeden Fall der Nichtbefolgung dieser Polizeiverordnung wird hiermit die 

Festsetzung eines Zwangsgeldes in Hohe bis zu 50 RM, im Nichtbeitreibungsfalle 
die Festsetzung von Zwangshaft bis zu einer W oche angedroht. 

§ 5. 
Die Polizeiverordnung tritt mit dem Tag ihrer Veroffentlichung in Kraft. Mit 

dem gleichen Zeitpunkt tritt die Polizeiverordnung betreffend das Wahrsagen vom 
10. April 1934 (Amtsbl. S.101) auBer Kraft. 

2. Geschichtliches fiber gerichtliche Schriftuntersuchungen. 
Wahrend die Dokumente der Schriftentstehung ins graue Altertum 

zuriickreichen, fehlt es an einer Geschichte der gerichtlichen Schriftver
gleichung vollstandig. Und doch muS die Schriftvergleichung schon so 
alt sein, wie die Verbrechen der Urkundenfalschung·oder der Herstellung 
von Schmahschriften selbst, von deren strafrechtlichen Behandlung uns 

I Den Regierungsprasidenten ist die Obernahme dieser Berliner Pol.-Verord. 
dringend zu empfehlen. 

2 DieBe Art des Wahrsagens war schon in Art. 54 des bayer. Polizeistrafgesetzh. 
(i. d. Fassg. v. 1. Januar 1900) mit Strafe bedroht. 
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2 DieBe Art des Wahrsagens war schon in Art. 54 des bayer. Polizeistrafgesetzh. 
(i. d. Fassg. v. 1. Januar 1900) mit Strafe bedroht. 



108 Anhang. 

schon das alte romische Recht Kenntnis gibt 1. Das, worauf sich von 
Anfang an der in solchen Prozessen unumgangliche Beweis der Echtheit 
oder Unechtheit einer Urkunde oder der Urheberschaft einer bestimmten 
Person erstrecken muBte, war der Zeugenbeweis und der richterliche 
Augenschein. W 0 Zeugen namhaft gemacht werden konnten, die iiber 
die Entstehung einer bestrittenen Schrift Auskunft geben konnten, 
muBten sie zur Vernehmung zitiert werden, oder auch die Richter selbst 
nahmen durch Augenschein eine Schriftvergleichung vor, weil es noch 
an Sachverstandigen fehlte. 

Der erste Schritt zur Zuziehung von Schriftsachverstandigen war 
die Befragung von solchen Personen, welche die edle Schreibkunst be
rufsmaBig betrieben; und so traten als eigentliche Schriftsachverstandige 
zuerst die Schreiblehrer in den gerichtlichen Prozessen auf. Bald muBte 
man aber einsehen, daB ein wesentlicher Unterschied zwischen denen, die 
schreiben lehren und schreiben gelernt haben, nicht bestand, und daB 
sich der Richter ebenso viel Sachkunde im Schreiben und in der Beurtei
lung von Schriftstiicken zutraute, wie der Schreiblehrer. Diesen Stand
punkt hat sogar der Gesetzgeber eingenommen, soweit er (in einzelnen 
Landesgesetzen) nur dann die Zuziehung von Schreibsachverstandigen 
empfahl, wenn der Richter nicht selbst durch personliche Vornahme der 
Schriftvergleichung den strittigen Fall entscheiden konnte. Von Anfang 
an wurde das Beweismittel der Schriftvergleichung stiefmiitterlich be
handelt, was auch in einzelnen Gesetzen, soweit sie den Beweiswert des 
Ergebnisses einer Schriftvergleichung andeuteten, klar genug zum Aus
druck gebracht ist. Diese Auffassung und der die Bedenklichkeit dieses 
Beweismittels fordernde Zwiespalt, der darin liegt, daB jeder, der eine 
Kunst, wenn auch nur die des Schreibens, beherrscht, sich auch sach
verstandig genug diinkt, dariiber zu urteilen, ist bis heute noch nicht 
vollig geschwunden, trotzdem sich doch im Laufe der letzten Jahrzehnte 
auf diesem Gebiete manches zum Bessern gewendet hat. 

DaB man aber schon in friiheren Jahrhunderten die Gefahren der 
Schriftvergleichung und -identifizierung richtig erkannte und vor den 
tauschenden Schlichen, der die Schrift verstellenden oder durch Nach
ahmung falschenden Menschen warnte, mag man aus folgender Stelle 
ersehen, die ich aus DOPLERS "Schauplatz der Leibes- und Lebens
strafen" (Sondershausen 1693, S. 250) entnehme: 

Wenn Brand· oder Befehdungsbriefe Offentlich angeschlagen oder in ein Haus 
eingeworfen, oder wenn Pasquille 2 (d. h. Schmahschriften) gefertigt und aus-

1 Hieriiber unterrichtet uns H. U. KANTOROWICZ: Schriftvergleichung und 
Urkundenfalschung. Beitrag zur Geschichte der Diplomatik im MitteIaIter. 
(Rom 1906.) 

1 PASQUILLUS war ein Schneider in Rom, der sich ungestraft das Recht heraus
nahm, die Kardinale und selbst den Papst in Schriften anzugreifen, wenn sie Un
recht taten. Nach seinem Tode solI man ihm zum Andenken eine Saule mit einem 
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geworfen, angeheftet oder angeschlagen worden sind, und der Tater will das Delikt 
nicht gestehen, dann wird das Schriftstiick dem Inquisiten vorgelegt und derselbe 
befragt, ob es serne Handschrift sei. Leugnet er es, dann muB er angehalten werden, 
daB er in Gegenwart des Gerichtes schreibe, damit man ihn ex ductu literarum 
iiberfiihren konne; "jedoch hat man auf solche Gesellen wohl acht zu haben / daB 
sie mit voller Hand und Feder schreiben, denn etliche dermaBen listig und ver· 
schlagen sind / daB sie die Buchstaben woW auf 3 und mehrerley Arthen verziehen / 
auch wohl gar anderer Perscnen Handschrifft nachmahlen konnen. Drum miissen 
die Gerichts·Perscnen sich hierunter wohl in acht nehmen / daB sie durch solche 
Schrifften niemand unschuldig in Verdacht ziehen: Denn iiber dieses / daB / wie 
jetzt gemeldet / bOse Gesellen andem Leuthen die Buchstaben nachzumahlen mit 
fleiB sich bemiihen / bekant / daB viele Discipuli und Lehr.Knaben ihres Prae· 
ceptoris und Unterweisers Buchstaben und Handschrifft dermassen gleich schreiben 
lemen / daB vielmahl festiglich darauf geredet werden konte / es ware dieser und 
jener Personen Hand. Wenn nun alBbald aus diesem fundamento allein zugefallen 
werden wolte / weil der ductus literarum einer solchen bOsen Schrifft ahnlich / so 
wiirde mancher ehrlicher Mann in unschuldigen Verdacht kommen. Derowegen 
ohne sonderbahren wieder diese und jene Perscn vorhandenen Verdacht mit solcher 
confrontation nicht zu verfahren." 

Schon die romischen Rechtsgelehrten, deren Ansichten ja bis in die 
Neuzeit hinein auch fiir unsere Juristen maBgebend waren, warnten 
vor den Gefahren der Schriftvergleichung; im Corpus juris (im 12. Jahr
hundert entstanden) findet sich eine darauf hinweisende Stelle: Omnis 
comparatio litterarum est periculosa. 

Erst mit dem Auftreten der Graphologie oder Handschriftendeutungs
kunde, deren Anfang bereits in die erste Halfte des 17. Jahrhunderts 
zuriickgeht, war Gelegenheit geboten, das Wesen der Handschrift naher 
zu studieren und iiberhaupt die Handschrift zu analysieren, so daB 
schon eine bessere Grundlage der Schriftvergleichung geschaffen werden 
konnte. 

Um etwas iiber die gerichtliche Schriftvergleichung aus friiherer 
Zeit 1, wenigstens von Anfang des 19. Jahrhunderts an, zu erfahren, 
konnen wir mangels anderer Literatur als Quelle nur die Gesetzesbiicher 
und juristischen Lehrbiicher der verschiedenen Lander benutzen, die 
uns zugleich iiber die Stellung dieses Beweismittels im ProzeBrecht 
einige lehrreiche Auskiinfte geben. Zunachst stelle ich hier eine Reihe 
solcher Bestimmungen zusammen, die trotz ihrer Unvollstandigkeit uns 
die notige Aufklarung verschaffen konnen. 

marmomen Bild in der Nahe seiner Werkstatt aufgerichtet baben; an dieser Saule 
sollen dann nachts Schmahschriften angeheftet worden sein, denen man den Namen 
"Pasquille" gegeben haben soli. 

1 AlB ii.lteste Abhandlungen iiber Schriftvergleichung weist BUSSE nach: 
a) DEMELLE, FRANCOIS, Avis pour juger des inscriptions en faux, ou comparaison 
des ecritures et signatures etc. (3. Aufl., Paris 1609.) b) BALDI, CAMILLO: Trattato 
come da una lettera missiva si conoscano la natura e qualita dello scrittore. (Capri 
1622.) c) RAVENEAU, JACQUES: TraiM des inscriptions en faux et reconnaissances 
d'ecritures et signatures par comparaison. (Paris 1665.) 
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1. Code Napoleon vom 21. Marz 1804. 
Artikel 1324. Falls eine Partei ihre Schrift oder Unterschrift ableugnet, und 

falls deren Erben oder Sachverwalter erklaren, sie nicht zu kennen, wird die Schrift
vergleichung von Amts wegen angeordnet. 

2. PreufJische Kriminalordnung vom 11. Dezember 1805. 
§ 384. Leugnet der Beschuldigte, daB er die Urkunde abgefaBt oder unter

schrieben habe, und kann er nicht durch Zeugen davon iiberfiihrt werden, so ist 
von Sachverstandigen die Vergleichung mit anderen unleugbaren Handschriften 
des Beschuldigten anzustellen. 

§ 385. Wird aber auch von den Sachverstandigen das Gutachten dahin abge
geben, daB die streitige Urkunde von der Hand des Beschuldigten sein konne, se 
bewirkt dies doch nur einen Verdacht, dessen Starke von dem Zusammenhang mit 
den iibrigen erwiesenen Umstanden abhangt. 

3. Strafgesetzbuch fur das Konigreich Bayern. II. Teil. Von dem 
ProzeB in Strafsachen. (Vom Jahre 1813.) 

Artike1247. Bei Urkunden, welche von dem Verdachtigen selbst herriihren und 
woraus ein Beweis der Tat oder einer Anzeigung wider denselben abgeleitet werden 
soIl, hat sich sogleich der Richter womoglich anderer unverfanglicher Schriften, 
welche unzweifelhaft von dem Angeschuldigten herriihren, zu versichern. 

Artikel 248. Bevor dem Angeschuldigten die betreffende Haupturkunde zur 
Anerkennung vorgelegt wird, soIl derselbe durch zweckmaBige Fragen iiber allge
meine, mit der Abfassung der Urkunde in Verbindung stehende Umstande ... ver
nommen, sodann aber erst zur Anerkennung unverfanglicher Papiere, oder wenn 
solche nicht vorhanden, zum Niederschreiben eines Aufsatzes vor Gericht selbst 
angehalten werden. 

Artikel 249. Wenn sodann nach vorgelegter Haupturkunde sich der Verdach
tige zu deren Anerkennung nicht versteht, sollen ihm die Griinde, weswegen man 
ihn fiir deren Urheber halten miisse, nach und nach vorgehalten, endlich auch die 
beeidigten Schreibsachverstandigen, welche die Urkunde fiir die seinige erkennen, 
oder die Zeugen, welche bei deren Abfassung zugegen waren, unter die Augen ge
stellt werden. 

Artikel 300. Die Vergleichung der Handschrift durch vereidete Schreibsach
verstandige, desgleichen die eidliche Versicherung von Personen, welche mit den 
Schriftziigen des Angeschuldeten bekannt sind, daB sie in der fraglichen Urkunde 
die Hand des Angeschuldeten wiedererkennen, begriindet nur eine, nach Um
standen nahe oder entfernte Vermutung der Echtheit. 

4. v. JAGEMANN, Handbuch der gerichtlichen Untersuchungskunde 
(Frankfurt a. M., 1838, Bd. I S. 44): 

Ein ganz sonderbares Verfahren ist das der Schriftvergleichung bei zweifel
haften Schriften. Man sollte wohl glauben, daB der Untersuchungsrichter und 
Richter, denen eben soviel Schreibkenntnis als jedem anderen zuzutrauen ist, fahig 
waren, ohlfe Sachverstandige iiber die Frage zu entscheiden, ob eine Schrift der 
anderen gleiche, oder ob sie unecht sei. Aber das liibliche Bestreben nach voll
kommenerGerechtigkeit lieB die Gerichte auf das Hilfsmittel verfallen, auch dritte 
Personen, die die Schreibkunst zu ihrem besonderen Geschafte machen, dariiber 
zu horen. Natiirlich ist aber der Richter nie an ihren Ausspruch gebunden. 

5. MITTERMAIER, Lehrbuch des deutschen peinlichen Rechts (GieBen 
1847), § 580. 

110 Anhang. 

1. Code Napoleon vom 21. Marz 1804. 
Artikel 1324. Falls eine Partei ihre Schrift oder Unterschrift ableugnet, und 

falls deren Erben oder Sachverwalter erklaren, sie nicht zu kennen, wird die Schrift
vergleichung von Amts wegen angeordnet. 

2. PreufJische Kriminalordnung vom 11. Dezember 1805. 
§ 384. Leugnet der Beschuldigte, daB er die Urkunde abgefaBt oder unter

schrieben habe, und kann er nicht durch Zeugen davon iiberfiihrt werden, so ist 
von Sachverstandigen die Vergleichung mit anderen unleugbaren Handschriften 
des Beschuldigten anzustellen. 

§ 385. Wird aber auch von den Sachverstandigen das Gutachten dahin abge
geben, daB die streitige Urkunde von der Hand des Beschuldigten sein konne, se 
bewirkt dies doch nur einen Verdacht, dessen Starke von dem Zusammenhang mit 
den iibrigen erwiesenen Umstanden abhangt. 

3. Strafgesetzbuch fur das Konigreich Bayern. II. Teil. Von dem 
ProzeB in Strafsachen. (Vom Jahre 1813.) 

Artike1247. Bei Urkunden, welche von dem Verdachtigen selbst herriihren und 
woraus ein Beweis der Tat oder einer Anzeigung wider denselben abgeleitet werden 
soIl, hat sich sogleich der Richter womoglich anderer unverfanglicher Schriften, 
welche unzweifelhaft von dem Angeschuldigten herriihren, zu versichern. 

Artikel 248. Bevor dem Angeschuldigten die betreffende Haupturkunde zur 
Anerkennung vorgelegt wird, soIl derselbe durch zweckmaBige Fragen iiber allge
meine, mit der Abfassung der Urkunde in Verbindung stehende Umstande ... ver
nommen, sodann aber erst zur Anerkennung unverfanglicher Papiere, oder wenn 
solche nicht vorhanden, zum Niederschreiben eines Aufsatzes vor Gericht selbst 
angehalten werden. 

Artikel 249. Wenn sodann nach vorgelegter Haupturkunde sich der Verdach
tige zu deren Anerkennung nicht versteht, sollen ihm die Griinde, weswegen man 
ihn fiir deren Urheber halten miisse, nach und nach vorgehalten, endlich auch die 
beeidigten Schreibsachverstandigen, welche die Urkunde fiir die seinige erkennen, 
oder die Zeugen, welche bei deren Abfassung zugegen waren, unter die Augen ge
stellt werden. 

Artikel 300. Die Vergleichung der Handschrift durch vereidete Schreibsach
verstandige, desgleichen die eidliche Versicherung von Personen, welche mit den 
Schriftziigen des Angeschuldeten bekannt sind, daB sie in der fraglichen Urkunde 
die Hand des Angeschuldeten wiedererkennen, begriindet nur eine, nach Um
standen nahe oder entfernte Vermutung der Echtheit. 

4. v. JAGEMANN, Handbuch der gerichtlichen Untersuchungskunde 
(Frankfurt a. M., 1838, Bd. I S. 44): 

Ein ganz sonderbares Verfahren ist das der Schriftvergleichung bei zweifel
haften Schriften. Man sollte wohl glauben, daB der Untersuchungsrichter und 
Richter, denen eben soviel Schreibkenntnis als jedem anderen zuzutrauen ist, fahig 
waren, ohlfe Sachverstandige iiber die Frage zu entscheiden, ob eine Schrift der 
anderen gleiche, oder ob sie unecht sei. Aber das liibliche Bestreben nach voll
kommenerGerechtigkeit lieB die Gerichte auf das Hilfsmittel verfallen, auch dritte 
Personen, die die Schreibkunst zu ihrem besonderen Geschafte machen, dariiber 
zu horen. Natiirlich ist aber der Richter nie an ihren Ausspruch gebunden. 

5. MITTERMAIER, Lehrbuch des deutschen peinlichen Rechts (GieBen 
1847), § 580. 



Geschichtliches iiber gerichtliche Schriftuntersuchungen. 111 

DaB ein Dokument eine bestimmte Person zum Urheber habe, ward erwiesen 
durch eigene Anerkennung, durch Zeugen oder durch Vergleichung der Handschrift 
mittels vereidigter Kunstverstandigen. 

6. DANIELS, Grundzuge des rheinischen und jranzosischen Strajver
jahrens (Berlin 1849), S. 252. 

Hier wird auch die Schriftvergleichung erwahnt, sowie die Aufnahme von 
Schriftproben des Beschuldigten. 

7. Das englisch-schottische Strajverjahren. Dargestellt von Dr. GLASER 
(Wien 1850), § 319. 

Neuere Urkunden bediirfen der Bestatigung ihrer Echtheit durch einen Zeugen, 
der die Schrift des Ausstellers daher kennt, daB er denselben schreiben sah; auch 
ist die Aussage sachverstandiger Zeugen dariiber erforderlich, daB die Schriftziige 
natiirlich und nicht nachgeahmt scheinen. 

8. Gesetzbuch uber das Verjahren in Strajsachenjur den Kanton Bern, 
yom Jahre 1854. 

§ 347. Das Befinden der Sachverstandigen iiber das Ergebnis einer Schriftver
gleichung gilt jedoch nur als Anzeigung. 

9. PreufJische StrajprozefJordnung vom Jahre 1867. 
§ 184. Wenn die Echtheit oder Unechtheit einer Handschrift oder deren Ur

heber zu ermitteln ist, so sind zum Zwecke der Schriftvergleichung geeignetenfalls 
Schreibsachverstandige zuzuziehen. Die Vergleichungsstiicke zu diesem Zwecke 
sind erforderlichenfalls in der namlichen Weise wie andere Uberfiihrungsstiicke 
herbeizuschaffen. Der Beschuldigte kann auch aufgefordert werden, einige W orte 
oder Satze in Gegenwart der Gerichtspersonen niederzuschreiben. Wenn er sich 
dessen weigert, so ist dies im Protokoll zu vermerken. 

10. Ottomanische StrajprozefJordnung yom 25. Juni 1879. 
§ 367. Der Angeschuldigte oder Angeklagte kann aufgefordert werden, vor 

Gericht einige Zeilen zu schreiben. 1m Weigerungsfalle ist im Protokoll ein Vermerk 
zu machen. 

II. Holliindische ZivilprozefJordnung, § 182. 
Hier ist bestimmt, daB bei strittigen Urkunden das Gericht einen beauftragten 

Richter nebst drei Sachverstandigen 1 zur Feststellung der Echtheit oder Unechtheit 
der Urkunde zu benennen hat, falls es nicht selbst in der Lage ist, die Untersuchung 
vorzunehmen. 

In seinem Werke: Des Principes du nouveau Code d'instruction 
criminelle (Paris 1884, S. 204) empfieh1t der franzosische Untersuchungs
richter A. GUILLOT ganz allgemein die obligatorische Teilnahme von 
zwei Sachverstandigen bei jeder Begutachtung, sowie die Einrichtung 
einer Oberkommission, die souveran liber widersprechende Gutachten 
zu entscheiden hatte. Er begriindet seinen Vorsch1ag ungefahr mit f01-
genden Ausflihrungen: Die Zuziehung von zwei Sachverstandigen hatte 
die Wirkung, die Verantwortlichkeit zu erleichtern und durch das Zu
sammenarbeiten eine Kontrolle zu schaffen, die nichts Verletzendes hatte 

1 Wir kennen das "kollegiale" Gutachten nicht, nur das einer "Fachbehorde" 
nach § 83 StPO. 
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und keine hiWliche Gegnerschaft hervorrufen wiirde. Der Sachverstan
dige fande in verwickelteren Fallen eine groBe Sicherheit sich selbst 
gegeniiber und eine groBe Kraft der Offentlichkeit gegeniiber, wenn er 
sich auf die Meinung eines Kollegen stiitzen konnte. Andererseits konnte 
die Anwesenheit eines zweiten Sachverstandigen Irrtiimer unterdriicken, 
denen der einzelne Sachverstandige ausgesetzt ist, zwischen beiden wiirde 
sich ein gesunder Wetteifer entwickeln 1. 

SchluJ.lwort. 
Das gesamte Handschriftenkundegebiet ist zu groB, als daB es in 

einem einzigen Werk voUstandig dargesteUt werden kiinnte. Insbeson
dere konnten im letzten Abschnitt nur kurze Kapitel iiber weitere An
wendungsgebiete der wissenschaftlichen Graphologie geboten werden, 
mit zahlreichen einschlagigen Literaturhinweisen; in knappen Ausfiih
rungen wurde aber auf die Forderungen des Tages hingewiesen, soweit 
sie eben unser Spezialgebiet beriihren. Dabei will ich hier amEnde noch 
einmal den Zweck meines Buches betonen, der darin besteht, unter Bei
seitelassung der Darstellung der schrifttechnischen Untersuchungs
methoden und ihrer Hilfsmittel, sowie der rein graphologischen Grund
lagen, die anderswo behandelt wurden, und unter Abwendung von 
polemischen Ausfiihrungen den Wert neuer Wege zu zeigen, wie die 
Probleme der wissenschaftlichen Graphologie praktisch zu fordern waren. 
Neben der Darstellung der juristischen Urkundenlehre ist besonderer 
Wert auch aufeine Verbesserung der Grundlagen und Lehrquellen der 
psychologischen und naturwissenschaJtlichen Handschriftbeurteilung gelegt 
worden, die auch bei gerichtlichen Untersuchungen nicht selten gefordert 
und erwartet wird. Solche angestrebten zuverlassigen Beurteilungsgrund
lagen, wie sie im wissenschaftlichen Experiment und in Handschriften
sammlungen und Musterbeurteilungen zu finden sind, dienen zugleich 
dem immer wieder hervorzuhebenden Zweck ausreichender Ausbildung 
und Priifung der SchriJtsachversfiindigen, die eine standige und ernste 
Sorge der wissenschaftlichen Vertreter dieses Sachverstandigengebietes 
sein miissen. Nur in dieser nach wissenschaftlichen Grundsatzen aus
gebauten Handschriftenkunde, nicht in der "Erfahrung" aUein, kann 
die Gewahr der Vermeidung von Irrtiimern und Fehlgutachten liegen, 
die wir ja aIle im Interesse einer gesicherten RechtspfIege bekampfen 

1 GmLLoT tadelt auch die Unsitte, Sachverstandige, die das Untersuchungs
material nicht naher kennen und nicht vorgepriift haben, in letzter Stunde zur Ver
handlung heranzuziehen, urn in die Diskussion iiber die strittigen Fragen einzu
greifen. 
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miissen, ungeachtet des selbstverstiindlichen Bestrebens eines jeden 
Sachverstiindigen, keinem Irrtum zum Opfer zu fallen. 

Ich glaube auch, daB die Zeit gekommen ist, mehr als bisher die 
Verantwartlichkeit des Sachverstiindigen, auch des Graphologen, zu be
tonen. Mit vollem Recht hat KARL BESSER in seinen Bemerkungen 
,;Ober die Verantwortung in der Graphologie"l darauf hingewiesen, 
daB die Wirkung des graphologischen Urteils auf den Beurteilten un
kontrollierbar sei - ich fiige noch hinzu: und nicht voraussehbar -; 
denn einmal sei es ungewiB, ob der Beurteilte die Schriftanalyse richtig 
verstehe, da bekanntlich Charakterbezeichnungen von Laien oft ver
schieden aufgefaBt werden. Sodann konne eine selbst richtig verstan
dene Analyse psychische Riickwirkungen auslOsen, die keineswegs niitz
lich oder wiinschenswert seien. Ganz besonders verstiirkt werde diese 
Gefahr durch die unter vielen Graphologen herrschende Vorliebe fiir 
ungesicherte Deutungen krankhafter korperlicher und seelischer Zu
stiinde. Wir haben oft genug vor dieser Gefahr gewamt und sehen in 
einer solchen "Oberschreitung der Grenzen graphologischer Erkenntnisse 
einen Hauptpunkt unserer Kampfeinstellung. 

SchlieBlich stellen wir fest, daB der naturwissenschaftlichen Grapho
logie in Zukunft noch weit mehr als bisher besondere Aufgaben in der 
psychiatrischen Klinik und im Gerichtssaal zufallen werden, so daB wir 
gerade diesem Sondergebiet unsere Aufmerksamkeit widmen wollen. 
Dabei solI nicht bestritten werden, daB bei giinstiger Entwicklung der 
Graphologie iiberhaupt die Zuziehung graphologischer Sachverstiindiger 
in Strafsachen einmal erwiinscht sein konnte, wenn es sich um die Be
urteilung mancher Spezialfragen handelt, wie sie z. B. in der Forderung 
des III. Intemationalen Graphologie-Kongresses in Paris (1937) zum 
Ausdruck gekommen ist 2: 

"In jedem Lande sollen die Graphologen yom Justizministerium er
miichtigt werden, die Handschrift der Verbrecher psychologisch zu be
werten, um dem Richter das Urteil iiber den Grad der Verantwortlich
keit zu erleichtem." 

Dabei darf nicht iibersehen werden, daB die Frage der Zurechnungs
fiihigkeit eines Angeklagten - im Sinne des § 51 StGB. - von jeher 
Aufgabe unserer psychiatrischen Sachverstiindigen ist, die also bei ent
sprechender Ausbildung auch die Handschrift des Angeklagten als Be
urteilungsgrundlage mit heranziehen miiBten. 

1 S. Mitteilungen d. Deutsch. Graphol. Studienges., 3. Jg. (1930) Heft 3. 
S Sh. La Graphologie scientifique, 1939, Nr.lOO, S.47. 
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