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Vorwort zur 3. Auflage 

Das Erscheinen der 3. Auflage hat sich verzogert, weil zunachst das Inkrafltreten 
des 2. Betreuungsrechtsanderungsgesetzes abgewartet werden musste. Die durch 
dieses Gesetz eingetretenen Anderungen haben die Arbeit an dieser Auflage ganz 
mafigeblich bestimmt. 

Daneben und von der Bedeutung her noch hoherrangig gait es, den Grundsatzbe-
schluss des Bundesgerichtshofs vom 17.03.2003, betreffend die Rechtslage bei 
dem Abbruch lebenserhaltender und -^verlangernder Mafinahmen einzuarbeiten. 
Dies machte die vollstandige Umarbeitung der jetzt in S. 147 bis 165 enthaltenen 
Ausfiihrungen erforderlich. Der BGH-Beschluss markiert nicht das Ende der 
Diskussion, stellt aber einen wichtigen Meilenstein auf dem weiteren Weg der 
Rechtsentwicklung dar. Auf dem Hintergrund der hierzu in dem Buch gemachten 
Ausfiihrungen kann es nur begriiBt werden, dass das Bundesjustizministerium 
seinen Entwurf eines 3. Betreuungsrechtsanderungsgesetzes, der das Ziel der 
unverrtickbaren Verbindlichkeit von Patientenverfiigungen hatte, zuriickgezogen 
hat. Eine solche Vereinheitlichung hatte zwar den Vorteil der Rechtsklarheit, 
wiirde aber der Vielschichtigkeit der hiervon betroffenen Fragen und letztlich der 
Individualitat des Einzelfalls nicht gerecht. 

Im Ubrigen sind auch weitere Fallbeispiele aufgenommen worden. Fall 47 S. 148 
schildert einen Sachverhalt, in dem aufgrund des BGH-Beschlusses die Arzte in 
eigener Verantwortung, ohne Entscheidung des Betreuers und des Betreuungs-
richters, zur Entscheidung, nicht weiter zu behandeln, befugt waren. Der Fall 
Franziska Salver (Fall 49 S. 156) zeigt, wie es auch bei Vorsorgebevollmachti-
gung einer engen Vertrauten zu Problemen kommen kann. In Fall 41 S. 133 war 
die Genehmigung einer Amputation entbehrlich, weil aufgrund des (ganz ausge-
zeichneten!) Berichts der Betreuers deutlich wurde, dass die Betreute, ungeachtet 
ihrer Beeintrachtigungen, aufgrund derer ihr ein Betreuer bestellt war und ist, in 
der konkreten Situation selbst entscheidungsfahig war. Fall 9 S. 27 schlieBlich 
zeigt einen Verlauf, an dessen Ende es zum Widerruf der Vollmacht durch eine 
vom Gericht eingesetzt Kontrollbetreuefin kam. 



VI Vorwort zur 3. Auflage 

Bei der Darstellung der VorsorgevoUmacht, S. 20 wurde ein Hinweis eingefugt, 
dass und weshalb einer nicht an eine Bedingung gekniipften GeneralvoUmacht der 
Vorzug zu geben ist und wie sich das damit einhergehende Risiko des Vollmacht-
gebers begrenzen lasst. 

Zu Beginn des Sachverzeichnis wurde das Stichwort „2. BtAndG" eingefugt, die 
Untereintrage erschlieCen die in dem Buch behandelten Auswirkungen dieses 
Gesetzes. Unter dem Stichwort „Abktirzungen" wurden weitere Gesetzesabktir-
zungen aufgenommen, an den angegebenen Fundstellen fmdet sich jeweils die 
vollstandige Bezeichnung des Gesetzes. Aufgrund der Bezugnahme in § 5 VBVG 
wurde in die abgedruckten Gesetzestexte § 1 Heimgesetz eingefiigt. Im Obrigen 
wurden die Zitatstellen uberpriift und angepasst sowie Fehler, die sich eingeschli-
chen hatten, behoben. 

Das Grundanliegen des Buches bleibt bestehen, und Ruckmeldungen von den 
Lesern zeigen, dass es gut aufgenommen wird: das Betreuungsrecht soil verstand-
lich und umfassend dargestellt werden. Verstandlich meint hier nicht nur leicht 
fasslich, sondem vor allem, dass der Leser, auch wenn er kein Jurist ist, die 
gesetzlichen Regelungen nicht nur kennenlemen, sondern ihren Hintergrund und 
ihren Sinn verstehen konnen soil. 

Es gab auch kritische RUckmeldungen, diese wurden, wie schon bei der Voraufla-
ge, sorgfaltig Uberpriift, die meisten fiihrten zu Verbesserungen. In diesem Sinn 
sieht der Verfasser Reaktionen auch auf diese Auflage erwartungsvoll entgegen. 

Nidda, im Juli 2005 

Jiirgen Seichter 



Vorwort zur 1. Auflage 

Noch fast zehn Jahre nach dem Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes am 1. Januar 
1992 wird der Betreuungsrichter in Krankenhausem und Pflegeheimen wie auch 
von Angehorigen immer wieder angesprochen: „Da gibt es doch dieses neue 
Betreuungsrecht, da ist jetzt ja alles anders?" In dieser Frage kommt eine allge-
meine Unsicherheit zum Ausdruck, die trotz vieler Informationsveranstaltungen 
und Veroffentlichungen zu diesem Thema kaum zurtickgegangen ist. 

Diese Unsicherheit stellt eine zusatzliche Last dar gerade fiir die, die sich am 
intensivsten um solche Kranken und Behinderten kummem, die ihre Angelegen-
heiten nicht mehr selbst regeln konnen und die durch diesen Dienst ohnehin schon 
hochbelastet sind. 

Rechtliche Unsicherheit fiihrt aber gerade bei Heil- und Pflegeberufen schnell zu 
Angsten: 

Da ist die Sorge des Arztes, der, „ohnehin immer mit einem Bein im Gefangnis", 
nicht versteht, weshalb eine medizinisch unzweifelhaft indizierte Behandlung von 
einem anderen genehmigt werden muss und auch noch von einem Richter, also 
einem Nichtmediziner. 

Da ist die Stationsleitung, die zur Sicherung gegen folgenschwere Sturze Bett-
gitter und Sitzgurte anbringt und vom Versorgungsamt nach einer richterlichen 
Genehmigung gefragt und auf den Straftatbestand der Freiheitsberaubung (!) 
hingewiesen wird. 

Da ist aber auch die Stadtverwaltung, die einen Alkoholiker mit gravierenden 
Verwahrlosungstendenzen einer ordnungsgemafien Versorgung zugefiihrt wissen 
will - und vom Betreuungsrichter erfahrt, dass es keine Moglichkeit gibt, ein-
zugreifen. 
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Und da sind die Angehorigen, die im Umgang mit ihrem verhaltensauffalligen 
altersstarrsinnigen Angehorigen Hilfe durch Einrichtung einer Betreuung erhoffen 
- und vom Vormundschaftsgericht darauf hingewiesen werden, dass dies bei 
vollig fehlender Bereitschaft des Betroffenen, die Hilfe durch eine Betreuung 
hinzunehmen, die Situation kaum bessem wird, so lange die Voraussetzungen 
einer geschlossenen Unterbringung nicht vorliegen. 

SchlieBlich ist da auch noch der angefragte ehrenamtliche Betreuer, dem als 
Freund oder Nachbar des Betroffenen die Ubernahme einer Betreuung angetragen 
wird, der aber davor zuriickschreckt, diese in Veroffentlichungen vielfach uber-
hoht dargestellte Rolle selbst ausfiillen zu sollen. 

Das vorliegende Buch mochte den genannten und weiteren Angsten dadurch 
entgegenwirken, dass es mit klaren und - wie der Verfasser hofft - auch fur 
Nichtjuristen verstandlichen Worten aufzeigt 

• was der Rechtsbegriff „Betreuung" iiberhaupt genau bedeutet, 

• was von einem Betreuer erwartet wird - und was nicht, 

• dass die Einrichtung einer Betreuung zunehmend nicht nur als schwerer 
Eingriff in das Personlichkeitsrecht verstanden wird, sondem auch als sehr 
willkommene Hilfe und 

• dass die Einrichtung einer Betreuung eine wesentliche Entlastung fur den Arzt 
darstellen kann, weil diesem mit dem Betreuer ein rechtlich legitimierter An-
sprechpartner zur Verfiigung steht und damit zu Gunsten des Arztes Sin erheb-
liches Mehr an Rechtssicherheit und Rechtsklarheit eintritt. 

Entstanden ist das Buch aus der Berufspraxis des Verfassers, der seit (iber 
11 Jahren Betreuungssachen (vor 1990 Pflegschaftssachen genannt) bearbeitet. 
Bei jahrlich ca. 500 Anhorungen „vor Ort" kam es zu zahlreichen Kontakten mit 
Arzten, Pflegern und - in Behinderteneinrichtungen - Heilerziehern. Fragen, die 
aus diesem Berufsgruppen immer wieder gestellt wurden, sind in dieses Buch 
eingeflossen. 

Das Betreuungsrecht flihrt auch den Richter immer wieder in Spannungen: 

Spannungen zwischen offensichtlichen Notwendigkeiten, denen man sich ver-
niinftigerweise nicht entziehen kann und der Gesetzeslage, die hier immer wieder 
keine passende Antwort gibt. Spannungen auch in der Abgrenzung der richterli-
chen Verantwortung von der eigenen Verantwortung von Arzten, Pflege- und 
Heilberufen, in die der Richter nicht hineinregieren soil und darf. 



Vorwort zur 1. Auflage IX 

Das Buch verschweigt diese Spannungen nicht, sondem stellt sie dar, erlautert sie 
aus richterlicher Sicht und macht Losungsvorschlage, die sowohl mit den Bedurf-
nissen der Praxis als auch mit den gesetzlichen Vorgaben in Ubereinklang zu 
bringen sind. Zur Verdeutlichung sind uber 50 Fallbeispiele, fast ausnahmslos aus 
der Praxis des Verfassers, eingearbeitet. 

Wiederholt wird auch darauf hingewiesen, dass andere Gerichte anders entschei-
den. Das ist bei einem so hochpersonlichen Rechtsgebiet wie dem Betreuungs-
recht auch nachvollziehbar. Insofem bietet das Buch nicht „die" Losung an, 
sondem Losungsvorschlage des Verfassers, wobei aber jeweils deutlich wird, aus 
welchen Grtinden der Verfasser zu diesem Ergebnis kommt. Es geht dem Verfas-
ser nicht nur um die Vermittlung des - natiirlich auch erforderlichen - Grundwis-
sens, sondem auch und vielleicht vor allem um die Fahigkeit, das betreuungs-
rechtliche Instrumentarium denkerisch durchdringen zu konnen. Wo das gelingt, 
werden die Leser dem Gesprach mit „ihrem" Betreuungsrichter besser folgen und 
ihm da und dort auch Altemativvorschlage machen konnen, Der typische Richter 
unserer Tage, der Betreuungsrichter zumal, ist dialogfahig! 

Richterkollegen, die dieses Buch lesen, mogen die zahireichen darin enthaltenen 
DenkanstoBe reflektieren. Vielleicht werden sie das eine oder andere ubemehmen. 
Aber auch wenn die Lekture des Buches sie in ihren bisherigen Standpunkten 
bestarkt oder zu neuen, aber wiederum anderen Einsichten fiihrt, hat dieses Buch 
seinen Sinn erfiillt. 

Literatur und Rechtsprechung konnten bis Abschluss des Manuskripts im April 
2001 berticksichtigt werd'^" 

Fur Korrekturen oder Erganzungen ist der Verfasser dankbar. 

Gie6en,im Mai 2001 

Jurgen Seichter 
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Kapitel 1 Was bedeutet Betreuung? 

1. Heutige Betreuung und friihere Vormundschaft/ 
Pflegschaft 

Durch das am 1. Januar 1992 in Kraft getretene Betreuungsgesetz' wurden die 
bisher nebeneinander bestehenden Rechtsinstitute „Pflegschaft" und „Vorniund-
schaft", letzteres untrennbar verkntipft mit angstbesetzten Vokabein wie „Ent-
miindigung" und „Bevormundung", zu einer einheitlichen neuen Rechtsfigur 
verschmolzen, die den Namen „Betreuung" erhielt. Diese neue Bezeichnung, in 
Verbindung mit weiteren mit dem Betreuungsgesetz eingeftihrten Begriffsveran-
derungen, soUte schon von der Wortwahl her die durch die Reform bezweckte 
(und auch tatsachlich eingetretene) erhebliche Starkung der Rechtsposition der 
Betreuten hervorheben. Den Angsten der „Pflegebefohlenen" bzw. „Mtinder' 
(jetzt einheitlich Betroffene/r genannt) vor der „Allmacht" des „Vormundes" bzw. 
„Pflegers" (jetzt einheitlich Betreuer/in genannt) sollte, auch durch diese Umbe-
nennungen, die Grundlage entzogen werden. 

Uber 13 Jahre nach Einfiihrung des neuen Betreuungsrechts kann aus Sicht 
der Praxis bestatigt werden, dass sowohl die Wahl der neuen Begriffe als auch die 
vorgenommenen Rechtsanderungen in der Tat zu einer nennenswerten Entkramp-
fimg im Umgang der Betroffenen mit dem Betreuungsrecht und zu einer deutlich 
erhohten Akzeptanz gegeniiber der Bestellung eines Betreuers geftihrt haben. Dies 
wird etwa deutlich, wenn bei einer richterlichen Anhorung angstvoll gefragt wird, 
ob man jetzt denn „entmUndigt" werden solle und einen „Vormund" bekomme. 
Die Vemeinung dieser Frage und der Hinweis, dass die Bestellung eines Betreu
ers, anders als die friihere Entmiindigung, nicht mehr zur Geschaftsunfahigkeit 

Betreuungsgesetz vom 12. September 1990 
(Bundesgesetzblatt-ktinftig: BGBl. - I , 2002). 
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fuhrt, hat regelmaBig grofie Erleichterung bei den Betroffenen zur Folge, sowie 
eine deutlich entspannte Atmosphare im weiteren Anhorungsgesprach. 

Tabelle 1: Wichtige Unterschiede zwischen Pflegschaft, Vormundschaft und Betreuung 

Schrankt kraft Richter-
spruchs Geschaftsfahigkeit 
ein 

Periodische Uberprufung 

Recht des Betroffenen auf 
richterliche Anhorung 

Wille des Betroffenen bei der 
Auswahl/Amtsfiihrung des 
PflegersA^ormundes/ 
Betreuers zu beachten 

Pflegschaft 

nein 

nein 

ja 

nein 

Entmiindigung 

ja 

nein 

ja 

nein 

Betreuung 

Nein 

Ja, spatestens alle 
7 Jahre, § 69 I Nr. 
5 FOG [seit dem 
2. BtAndG] 

ja 

ja, so we it dem 
Betreuer zumutbar 
und dem Wohl des 
Betroffenen nicht 
zuwiderlaufend | 

2. Das Wesen der Betreuung 

Gleichwohl kann die Wahl der Bezeichnungen Betreuung und Betreuer nicht als 
glucklich bezeichnet werden. Denn sie sind im alltaglichen Sprachgebrauch mit 
anderen Inhalten gefiillt. 

„Eine neue Entwicklung in der Messevorbereitung ist die Planung (iber Internet: 
Messeteilnehmer laufen durch ein Model! ihres geplanten Messestandes oder 
bestellen per Mausklick passende Betreuer." 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5. Januar 2001, S. 25) 

Nach Abfahrt des ICE erfolgt eine Lautsprecherdurchsage: „Das Team des ICE 
begruBt die neu hinzugekommenen Fahrgaste. Mein Name ist Karl Weber, ich 
bin der Zugflihrer. Mein Betreuer ist Otto Muller." 

Landlaufig ist der Begriff „Betreuung" vor allem mit pflegerischen und unterstiit-
zenden Tatigkeiten verbunden, wie sie etwa pflegende Angehorige oder Sozialsta-
tionen erbringen: das Aufschutteln des Kopfkissens und neues Betten, Hilfen bei 
Einkauf, Zubereitung und Einnahme der Mahlzeiten. Ab und an wird bei der 
Anktindigung, einen Betreuer einzusetzen, von Betroffenen, aber auch von 

Abgedruckt S. 308 (§§ 65 ff FGG). 



2 Das Wesen der Betreuung 

Nachbam und Angehorigen, weiter die Erwartung geauBert, hierdurch werde der 
zunehmenden sozialen Vereinsamung des Betroffenen entgegengewirkt werden. 

Beides, die pflegerische und die soziale Betreuung, sind jedoch nicht Aufgabe des 
gerichtlich bestellten oder, wie man ihn auch nennen kann, des „gesetzlichen" 
Betreuers. 

Die Aufgabe des gesetzlichen Betreuers ist im Gesetz klar definiert: er hat inner-
halb des ihm vom Gericht ubertragenen Aufgabenkreises den Betroffenen gericht
lich und auBergerichtlich zu vertreten, §§ 1897 I^ 190II, 1902 BGB^ Das Wesen 
der gesetzlichen Betreuung - im Unterschied zur pflegerischen und sozialen 
Betreuung - besteht also in der rechtlichen Vertretung des Betroffenen. Der 
Betreuer ist gesetzlicher Vertreter des Betroffenen, § 1902 BGB. Der Betreuer 
hat im Rahmen seines Aufgabenkreises das Recht (und die Pflicht!), im Interesse 
des Betroffenen Willenserklarungen mit Wirkung fur und gegen diesen ab-
zugeben. 

Der Betreuer gleicht damit einem durch normale rechtsgeschaftliche Vollmacht 
ermachtigten Vertreter: Auch dieser .kann Willenserklarungen mit bindender 
Wirkung fiir und gegen das Vermogen des Vertretenen abgeben. Das Vermogen 
des Vertreters selbst wird dagegen, ebenso wie das Vermogen des Betreuers, 
von kraft Vertretung (bzw. kraft Betreuung) abgegebenen Willenserklarun
gen nicht beriihrt. 

Wahrend die Vollmacht aber der Vertretene selbst erteilt, wird der Betreuer vom 
Gericht bestellt, weil im Betreuungsfall der Betroffene zur Vollmachtserteilung ja 
eben nicht (mehr) in der Lage ist. 

Grundsatz 1: 

Der Betreuungsbeschluss entspricht von seiner Bedeutung und von seinen 
Wirkungen her einer durch gerichtliche Entscheidung entstandenen Voll
macht. 

Das am 1. Januar 1999 in Kraft getretene Betreuungsrechtsanderungsgesetz^ hat 
ausdriicklich durch eine Neufassung der Uberschrift vor § 1896 BGB sowie der 
§§ 1897 I und 1901 I BGB noch einmal klargestellt, dass das Wesen der gericht
lich angeordneten Betreuung in der rechtlichen Betreuung des Betroffenen liegt. 
Die vorgenommenen Anderungen sind in Tabelle 2, S. 4, aufgeftihrt. 

Die romischen Ziffern nach Paragraphenbezeichnungen bedeuten den Absatz des 
betreffenden Paragraphen, die arabischen Ziffern den Satz des betreffenden Absatzes. 
§ 1897 I 2 BGB liest sich also: § 1897 Absatz 1 Satz 2 BGB. 
Abgedruckt S. 283ff (§§ 1896ff BGB)und S. 292ff (GemaB § 1908 i BGB entspre-
chend anwendbare Bestimmungen). 
Gesetz vom 3. April 1998 (BGBl. I, 1580). 
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Tabelle2: Anderung von §§ 1897 I, 1901 I BGB durch das Betreuungsrechtsanderungs 
gesetz 

Uberschrift alt vor ^$ 1896ff. BGB 

Betreuung 

$ 1897 I BGB alter Fassung.: 

Zum Betreuer bestellt das Vormund-
schaftsgericht eine naturliche Person, 
die geeignet ist, ... die Aufgaben des 
Betroffenen zu besorgen und ihn 
hierbei im erforderlichen Umfang 
personlich zu betreuen. 

$1901 I BGB alter Fassung: 

Der Betreuer hat die Angelegenhei-
ten des Betroffenen so zu besorgen, 
wie es dessen Wohl entspricht. 

Uberschrift neu vor $$ 1896ff BGB 

Rechtliche Betreuung 

$ 1897 I BGB neuer Fassung: 

Zum Betreuer bestellt das Vormund-
schaftsgericht eine naturliche Person, 
die geeignet ist, ... die Aufgaben des 
Betroffenen rechtlich zu besorgen 
und ihn hierbei im erforderlichen 
Umfang personlich zu betreuen. 

$ 1901 1 BGB neuer Fassung: 

Die Betreuung umfasst alle Tatig-
keiten, die erforderlich sind, um die 
Angelegenheiten des Betreuten ... 
rechtlich zu besorgen. 

Zwar gilt weiterhin, dass der Betreuer geeignet sein muss, den Betroffenen „auch" 
personlich zu betreuen. Diese personliche Betreuung darf jedoch nur insoweit 
stattfinden, als dies zur Wahrnehmung der rechtlichen Betreuung erforder
lich ist. 

Fall 1: Der Betroffene lebt mit seinem Einverstandnis seit langerem in einem Alten-
heim. Seine fruhere Wohnung ist aufgelost, die Klarung, wer die Heimkosten 
zu tragen hat, abgeschlossen. Der Betroffene ist maBig altersdement, hat aber 
mit seiner jetzigen Situation seinen Frieden. Sein korperliches Befinden ist al-
tersentsprechend, psychisch ist er unauffallig. 

In Fall 1 sind periodische Besuche des Betreuers bei dem Betroffenen von dem 
Auftrag der rechtlichen Betreuung ohne weiteres mitumfasst. Denn ob etwas zu 
regeln anliegt, wird der Betreute nur durch personliche Nachfrage und Erkundi-
gung vor Ort feststellen konnen. Der Betroffene ist wegen seiner Altersdemenz 
nicht mehr in der Lage, von sich aus mitzuteilen, wenn er den Betreuer benotigt. 
Zu Besuchshaufigkeit und -dauer vgl. S. 64. 

Anders verhalt es sich in den folgenden Fallen: 

Fall 2: Bin Betreuer legt ein arztliches Attest vor, wonach es fur die Gesundheit des zu 
Depressionen neigenden Betroffenen hilfreich oder vielleicht sogar erforderlich 
sei, dass der Betreuer ihn wochentlich aufsucht. 

Fall 3: Der Betreuer mochte die Betroffene auf die Adventsfreizeit des Altenheims 
begleiten. 
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In Fall 2 und Fall 3 soil die sachliche Begrtindetheit der Besuche bzw. der Be-
gleitung nicht in Frage gestellt werden. Es handelt sich hierbei aber nicht urn 
Aufgaben im Rahmen der rechtlichen Betreuung des Betroffenen, sondern urn 
eine therapienahe (Fall 2) oder allgemeine soziale (Fall 3) Hilfe. 

Derartige iiber die rechtliche Betreuung hinausgehende personliche und 
soziale Hilfeleistung ist vom Auftrag des gerichtlich bestellten Betreuers nicht 
umfasst. 

Die Notwendigkeit, die Grenzen der rechtlichen Betreuung einzuhalten, ergibt 
sich aus folgendem Beispiel: 

Bsp. 1: Eine alte Dame, die noch ausreichend orientiert ist und fiir die deshalb kein 
Betreuer bestellt wird, ist der Gefahr der Vereinsamung und vielleicht sogar 
Depression ausgesetzt. Sie muss mit dieser Situation ohne jegliche Unterstut-
zung durch einen Betreuer zurechtkommen. Ihre ebenfalls vereinsamende und 
depressionsnahe Nachbarin, die aber zusatzlich mittelgradig altersdement ist, 
erhalt aufgrund ihrer Demenz einen Betreuer. 

Die rechtliche Betreuung soil lediglich die krankheitsbedingte Unfahigkeit 
der dementen Seniorin, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, ausgleichen. Es 
ware ein ungerechter Akt der Ungleichbehandlung, wollte man die demente 
Patientin im Rahmen der rechtlichen Betreuung iiber den Ausgleich des demenz-
bedingten Kompetenzverlusts hinaus sozial, pflegerisch oder vielleicht sogar 
therapeutisch versorgen, wahrend die noch orientierte, im Ubrigen aber mit den 
gleichen Problemen kampfende Seniorin ohne jegliche Hilfestellung bleibt. Die 
Sinnhaftigkeit oder sogar Erforderlichkeit solcher weitergehender Versor-
gung steht nicht in Frage. Sie zu erbringen ist aber kraft gesetzlicher Aufga-
benzuweisung nicht Auftrag des gerichtlich bestellten Betreuers. 

Dieser Gesichtspunkt war bislang von hoher Bedeutung bei Berufsbetreuungen, 
die aus dem Justizhaushalt fmanziert werden. Denn tiber die Grenzen der gesetz-
lich bestimmten und auch begrenzten Aufgaben der Justiz hinaus stehen im 
Justizressort Mittel nicht zur Verfiigung. Es ist Sache der Politik, weitergehende 
Versorgung iiber den Sozialetat oder durch die Krankenkassen zu gewahren^. 

Auch wenn dieser Aspekt nach Einftihrung der Pauschalierung der Vergiitung der 
Berufsbetreuer durch das 2. BtAndG seine fiskalische Brisanz weitgehend verlo-
ren hat, ist er doch fur das grundsatzliche Verstandnis vom Wesen der Betreuung 
weiterhin von Bedeutung. 

Ahnlich Bienwald BtPrax 1999, 179, Abschnitt Ziff 2 Buchstabe f). 
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1. Krankheitsbedingte Unfahigkeit, selbst zu entscheiden 

Ein Betreuer kann bestellt werden, wenn „ein Volljahriger^ aufgrund einer psychi-
schen Krankheit oder einer korperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen kann" (§ 1896 I BGB). 

a) Die zugrunde liegende Krankheit 

In der Praxis beruht die Unfahigkeit, die eigenen Angelegenheiten selbst zu 
regeln, in den meisten Fallen auf einer geistigen Behinderung und/oder einer 
psychischen Erkrankung oder Behinderung. 

(1) Geistig Behinderte 

Zu den geistig Behinderten gehort etwa der Kreis der am Down-Syndrom 
Erkrankten (friiher ubliche Bezeichnung: Mongoloide) und der Menschen mit 
fruhkindlichen oder nachtraglich durch Unfall erworbenen Himschadigungen. 

Bei Minderjahrigen ist diese Hilfe aufgrund der ohnehin bestehenden elterlichen 
Sorge oder Vormundschaft nicht erforderlich; allerdings kann bei klarer Notwendig
keit eine Betreuung bereits ab dem 17. Geburtstag eingerichtet werden, die dann erst, 
aber auch sofort mit Eintritt der Volljahrigkeit wirksam wird, § 1908a BGB. 
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(2) Psychisch Erkrankte und Behinderte 

Unter den psychisch Erkrankten, die der Hilfe durch einen Betreuer bedurfen, 
gehort der groBte Teil zur Gruppe die Altersverwirrten. Danach kommen Patien-
ten, die an chronischen schweren psychischen Erkrankungen - vor allem manisch-
depressiven Zustanden oder Schizophrenien - leiden. SchlieBlich sind hier noch 
diejenigen zu nennen, bei denen, etwa nach langjahrigem Alkoholmissbrauch, 
massiver Himleistungsabbau eingetreten ist. 

Die Abgrenzung zwischen psychischer Erkrankung und psychischer Behinde-
rung wird in der Psychiatrie nicht verwendet und ist fiir die Anwendung des 
Betreuungsrechts ohne praktische Bedeutung^. 

(3) Bestellung eines Betreuers allein wegen korperlicher Erkrankung 

Es kommt nur selten vor, dass allein wegen einer korperlichen Behinderung ein 
Betreuer bestellt werden muss. In diesen Fallen wird der Betroffene oft in der 
Lage sein, selbst einen Vertreter zu bevollmachtigen und zu Uberwachen, so dass 
mangels Erforderlichkeit dass die Einsetzung eines Betreuers zu unterbleiben hat, 
§ 1896 II 2 BGB. Trotz dieses Erforderlichkeitsgrundsatzes sieht § 1896 I 1 
BGB aber ausdrilcklich die Bestellung eines Betreuers auch bei (nur) kor
perlicher Behinderung vor. 

In vielen Fallen liegen aber aul3er der Korperbehinderung zusatzlich geistige oder 
psychische Defekte vor, die dann den eigentlichen Grund fur die Einsetzung eines 
Betreuers bilden. Bei Blindheit oder lahmungsbedingter Unfahigkeit zu schreiben 
kann jedoch auch ohne seelisch/geistige Beeintrachtigungen des Betroffenen 
dessen Vertretung durch einen Betreuer erforderlich sein. 

Soweit ein Betreuer allein wegen korperlicher Erkrankung bestellt werden soil, ist 
das nur mit Zustimmung des Betroffenen^ moglich, § 1896 I 3 BGB. 

(4) Zwangsbetreuung 

Gegen den freien Willen des Betroffenen darf eine Betreuer nicht bestellt werden, 
§ 1896 Abs. la BGB. Diese erst durch das 2. BtAndG eingefligte Vorschrift 
kodifiziert die bereits bislang bestehende entsprechende einheitliche Rechtsauffas-
sung^ .̂ 

Bei geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung/Behinderung kommt aber 
eine Betreuung auch gegen den erklarten Willen des Betroffenen („Zwangsbetreu-

Munchener Kommentar-5'c/zwa6 § 1896 BGB Rdnr. 15. 
o 

§ 1896 I 3 BGB formuliert „auf Antrag" des Betroffenen. 
Palandt-Diederichsen Einfiihrung vor § 1896 BGB Rdnr. 11. 
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ung") in Betracht und zwar dann, wenn der Betroffene aufgrund seiner Behinde-
rung bzw. Erkrankung nicht in der Lage ist, in freier Willensentscheidung das Fur 
und Wider der Notwendigkeit der Bestellung eines Betreuers abzuwagen'\ 

Wenn ein grundsatzlich krankheitseinsichtiger und behandlungswilliger Schi-
zophrener plotzlich jede arztliche Hilfe ablehnt und die Einnahme der Medika-
mente verweigert, ist das oft nicht Ausdruck einer Willensentscheidung, son-
dern Symptom des Wiederaufflammens der Erkrankung. Nach Zwangsbehand-
lung und Abklingen der Symptome sind die Patienten dann haufig fiir das ohne 
und gegen ihren Willen erfolgte Eingreifen von Betreuer und Betreuungsrichter 
regelrecht dankbar. 

Eine andauemd gegen den erklarten Willen des Betroffenen bestehende Betreuung 
ist in der Praxis (Gott sei Dank) selten. Meist sehen die Betroffenen zumindest in 
den symptomarmen Phasen ihrer Krankheit die Notwendigkeit der Betreuung ein. 

Haufiger dagegen ist Widerstand des Betroffenen gegen die Person des Betreu
ers, vgl. hierzu S. 76. 

Per definitionem vorgegeben ist der Widerstand des Betroffenen gegen seine 
zwangsweise Unterbringung in einem Psychiatrischen Krankenhaus'^. 

Abgesehen von diesem Sonderfall ist eine Betreuung gegen den andauemden 
Widerstand des Betroffenen vielfach nicht erfolgversprechend und dann aufzuhe-
ben^ .̂ Soweit Betreuungen fiir langere Zeit zwangsweise aufrechterhalten werden, 
sind die Betroffenen (geistig Schwerstbehinderte; psychisch Kranke in einem sehr 
fortgeschrittenen Stadium) meist gar nicht mehr in der Lage, sich Qberhaupt fiir 
Oder gegen etwas zu entscheiden, so dass vom Brechen eines gegen das Bestellen 
eines Betreuers gerichteten Willens nicht gesprochen werden kann. Betreuung 
ohne den Willen des Betroffenen, aber auch ohne dessen Widerstand gegen die 
Betreuung, kommt dagegen in der Praxis immer wieder vor'"̂ . 

b) Betreuungsgutachten oder -attest 

Die zugrunde liegende Krankheit ist durch ein Gutachten festzustellen, § 68b I 1 
FGG (Gesetz liber die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit). 

Die Auswahl des Gutachters hat der Betreuungsrichter'^ zu treffen. Im allgemei-
nen wird meist ein Psychiater, bei neurologisch bestimmten Krankheitsbildem 

II 
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Palandt-Diederichsen Rdnr. 11 vor § 1896 BOB. 
Vgl. S. 183. 
Vgl. S. 73. 
Vgl. S. 75. 
Der Begriff „Betreuungsrichter" kommt im Gesetz, das weiterhin vom „Vormund-
schaftsrichter" spricht, nicht vor. In dem vorliegenden Buch wird im Sinne der neuen 
Begrifflichkeiten trotzdem diese Bezeichnung verwendet. Soweit nicht vom „Rich-
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altemativ auch ein Neurologe beauftragt. Manche Gerichte vergeben Gutachtens-
auftrage auch an niedergelassene Arzte ohne besondere Facharztqualifikation. Das 
ist vom Gesetz her ohne weiteres moglich. Es liegt in jedem Einzelfall in der 
Verantwortung des Betreuungsrichters, welche Anforderungen er an die Qualifi-
kation des Gutachters stellt. In Zweifelsfallen kann er den Gutachter auch darauf 
hinweisen, dass er den Gutachtensauftrag abzulehnen hat, wenn nach seinem 
fachlichen Ermessen eine hohere oder andere Qualifikation erforderlich ist. Die in 
der Gerichtspraxis vielfach anzutreffende Auffassung, das Gutachten musse in 
jedem Fall von einem Facharzt erstattet werden, fmdet im Gesetz keine Stutze 
(vgl. § 68b FGG „eines Sachverstandigen"^^). 

In bestimmten Fallen, insbesondere bei Einwilligung des Betroffenen oder wenn 
sich bereits ein Gutachten bei der Akte befmdet, reicht ein einfaches Attest, 
§§ 68b I 2, 69i VI 2 FGG. 

Wegen der Anforderungen an den Inhalt des Gutachtens bzw. Attests vgl. 
S. 21 Iff 

c) Die Beurteilung der Erforderiichkeit der Betreuung durch den Richter 

(1) Grundsatz 

Angesichts der Bedeutung, die das Gesetz dem Gutachten bzw. Attest beimisst, 
stellt sich die Frage, ob dem Richter uberhaupt noch nennenswerter Beurteilungs-
spielraum verbleibt, oder ob uber die Frage, ob ein Betreuer zu bestellen ist, nicht 
faktisch bereits der Gutachter entscheidet. Die Auffassung, dass die Betreuungs-
entscheidung letztlich in den Handen des Gutachters liegt, trifft jedoch nicht zu. 

Dabei soil selbstverstandlich in keiner Weise ubersehen werden, dass der Richter, 
der keine arztliche Ausbildung hat, die arztliche Beurteilung an sich nicht uberprti-
fen kann. Es ist aber Aufgabe des Gutachtens darzulegen, wie der Gutachter zu 
dem von ihm fur richtig gehaltenen Ergebnis kommt. Diese Erwagungen mussen 
so gefasst sein, dass auch der Nichtmediziner sie nachvollziehen kann. Dieses 
Erfordemis der Nachvollziehbarkeit ermoglicht es dem Richter dann sehr wohl, in 
entsprechenden Grenzfallen mit dem Sachverstandigen zu problematisieren, ob 
nicht auch diese oder jene Alternative denkbar erscheint oder ob vom Sachver
standigen aufgeworfene Alternativen anders gewichtet werden konnen, als es der 
Sachverstandige getan hat. 

ter", sondem vom „Gericht" die Rede ist, bleibt es aber bei dem vom Gesetz verwen-
deten Begriff „Vormundschaftsgericht". 
In der Tendenz ebenso Oberloskamp BtPrax 1998, 18; 
entschieden anderer Ansicht Hartmann BtPrax 1999, 60. 



1 Krankheitsbedingte Unfahigkeit, selbst zu entscheiden 11 

Fall 4: Der Betreuungsrichter wird zu einer uber 80-jahrigen Frau gerufen, die wegen 
einer internistischen Erkrankung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie ist 
blind und lebt allein. Nach Auffassung des Stationsarztes kann aus arztlicher 
Sicht nicht verantwortet werden, sie wieder in ihre Wohnung zuruckzulassen, 
eine Verlegung in ein Heim sei unumganglich. In der richterlichen Anhorung 
zeigt sich die Betroffene als doch noch in nennenswertem Umfang orientiert. 
Sie bringt vor, wenn sie wieder in ihre Wohnung zuruck konne, dann habe sie 
„Mut", weiterzuleben. Im Heim werde sie doch gar nicht zurechtkommen. 

Nach Erorterung mit dem Arzt entscheidet der Richter, dem Wunsch der Be-
troffenen zu entsprechen. Da die Sozialstation ohnehin schon tatig und auch ein 
Notrufsystem installiert ist, verzichtet er zunachst darauf, einen Betreuer zu 
bestellen, sucht die Betroffene aber innerhalb der folgenden vier Wochen 
zweimal in ihrer Wohnung auf, um einen Eindruck zu gewinnen, ob sie dort tat-
sachlich zurechtkommt. Als sich dies bestatigt, wird von der Bestellung eines 
Betreuers auf Dauer abgesehen. 

An Fall 4 wird deutlich, dass die Frage der Erforderlichkeit nicht nur Ergebnis 
einer rein medizinischen Beurteilung ist, die der Richter nur sehr eingeschrankt 
Uberprufen kann. Gerade bei Betroffenen, die noch eigene Orientierung haben, 
spielen soziale Gesichtspunkte hinein, fiir die der Richter eine eigenstandige 
Beurteilungskompetenz hat, die er auch einsetzen muss. Selbstverstandlich 
kann und wird auch der Arzt solche Gesichtspunkte oftmals in seine Gutachten 
einflieBen lassen. Unterlasst er dies aber oder kommt er, vielleicht auch aus 
arzthaftungsrechtlichen Erwagungen, zu einem restriktiveren Vorschlag, als es 
dem Richter angebracht erscheint, kann, darf (und manchmal muss) sich der 
Richter Uber das Votum des Arztes hinwegsetzen. Denn im Kern geht es hierbei 
um Eingriffe in die von den Grundrechten, Artikel (Art.) Iff. Grundgesetz (GG), 
garantierten personlichen Freiheitsrechte. Die Entscheidung liber solche Eingriffe 
steht aber, abgesehen von den Fallen des sogenannten ubergesetzlichen Notstands 
(s. S. 120), nicht dem Arzt zu, sondem ist dem Richter vorbehalten und daher von 
ihm zu treffen und zu verantworten. 

Sehr vereinzelt kommt es auch vor, dass der begutachtende Arzt nach dem 
Ergebnis der richterlichen Anhorung von seiner anfangs gefassten Auffassung 
abrlickt. 

Fall 5: Die Betroffene war nach einem Schlaganfall fiir langere Zeit bewusstlos 
gewesen. Die Computertomographie (CT) lieB eine ausgepragte Hirnatrophie 
erkennen. Die Neurologische Klinik, in der sich die Betroffene - fiir die wah-
rend der Zeit der Bewusstlosigkeit ein Betreuer bestellt worden war - befand, 
beantragte anzuordnen, dass die Betroffene, die die Klinik verlassen wollte, 
zwangsweise zum Verbleib in der Klinik angehalten werden sollte, da weitere 
Behandlungsnotwendigkeit bestehe. 

Bei der ersten uber 30-minutigen Anhorung erschien die Betroffene ein wenig 
absonderlich, aber in alien Qualitaten orientiert. Nach Einschatzung des Rich-
ters lagen keinerlei Anhaltspunkte fiir eingeschrankte Kritikfahigkeit vor. Der 
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Stationsarzt fiihrte aus, nach dem CT-Bild musse von gravierender Einschran-
kung der Kritikfahigkeit ausgegangen werden. Die Betroffene erklarte sich dar-
aufhin bereit, zunachst freiwillig in der Klinik zu bleiben. Bei einer zweiten 
Anhorung am ubernachsten Tag bestatigte sich der Eindruck des Richters aus 
der ersten Anhorung. Fragen die erste Anhorung betreffend wurden von der 
Betroffenen problemlos beantwortet, so dass eine Storung des Kurzzeitgedacht-
nis nicht festzustellen war. Auf Bitte des Richters wurde ein neues CT gefertigt, 
das bei einer dritten Anhorung vorlag und einen unveranderten Befund ergab. 
Des ungeachtet bestatigte auch die dritte Anhorung ca. vier Tage nach der ers
ten Anhorung die voile Orientiertheit der Betroffenen und lieB keinerlei An-
haltspunkte flir Kritikschwache erkennen. Nunmehr hielt der Stationsarzt seine 
Einschatzung, die Voraussetzungen einer Zwangsbehandlung lagen vor, nicht 
mehr aufrecht. Der Betroffenen wurde freigestellt, die Klinik auf eigene Ver-
antwortung zu verlassen, was sie auch tat. 

(2) Keine Betreuung bei Geschaftsungewandtheit oder mangelnder Bildung 

Ohne das Vorliegen einer Krankheit oder Behinderung darf ein Betreuer gar nicht 
bestellt werden, auch w ênn durchaus Hilfebedarf bestehen mag. So darf z. B. kein 
Betreuer bestellt werden darf, wenn auch ein Gesunder fachliche Hilfe, z. B. einen 
Rechtsanwalt in Anspruch nehmen wiirde, es sei denn, der Betroffene ist krank-
heitsbedingt auch zum Aufsuchen der entsprechenden Hilfsmoglichkeiten auBer-
stande. Ebenso reichen etwa bloBe Geschaftsungewandtheit, Weltfremdheit oder 
auch Analphabetismus ohne geistige Behinderung als Grund flir die Bestellung 
eines Betreuers nicht aus. 

Allerdings sind bei intellektuellen Defiziten die Grenzen zur geistigen Behinde
rung flieBend, so dass es auch in derlei Fallen erforderlich sein kann, einen 
Sachverstandigen beizuziehen. 

Liegen die Voraussetzungen fiir das Bestellen eines Betreuers nicht vor, bleibt den 
Betroffenen nur die Inanspruchnahme der rechtsberatenden Berufe oder von 
Einrichtungen wie Mietervereinen und Schuldnerberatungsstellen. Leben sie in 
wirtschaftlich beengten Verhaltnissen, konnen sie fur auBer oder vorgerichtliche 
Streitigkeiten Beratungshilfe*^ oder, falls die Sache gerichtshangig wird, Pro-
zesskostenhilfe^^ beantragen. Ftir Beratungs- und Prozesskostenhilfe vor den 
ordentlichen Gerichten sind erste Anlaufstelle die Amtsgerichte, Prozesskostenhil
fe ist aber auch in Verfahrensordnungen der anderen Gerichtszweige vorgesehen'^ 
und muss dann jeweils dort beantragt werden. 
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Vgl. Beratungshilfegesetz, Schonfelder Nr. 98b. 
Vgl. §§ 114ff Zivilprozessordnung (ZPO), Schonfelder Nr. 100; § 14 FOG, Schon
felder Nr. 112; §§ 379a, 397a, 406g Strafprozessordnung (StPO), Schonfelder Nr. 90. 
Vgl. § 1 la Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG), Schonfelder Nr. 83; § 166 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO);§ 142 Finanzgerichtsordnung (FGO), § 73a Sozialgerichtsge-
setz (SGG), §§18, 129ff Patentgesetz (PatG). 


