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A. Einleitung 

I. Aufgabenstellung und Gang der Untersuchung 

D i e Frage nach der Reformbedürftigkeit der strafrechtlichen Sank
tionen ohne Freiheitsentzug ist über 20 Jahre nach der Neugestal tung 
des Rechtsfolgensystems d u r c h die beiden Strafrechtsreformgesetze 
des Jahres 1969 1 gerechtfertigt. A l l e r d i n g s werden die wichtigsten 
kr iminalpol i t i schen Entscheidungen jener Zei t v o n kompetenten 
Sachkennern auch heute noch posi t iv beurtei l t . 2 Bundesregierung u n d 
Bundestag haben bei den letzten Z w i s c h e n b i l a n z e n nur relativ gerin
gen Änderungsbedarf erkannt. So hat die Bundesregierung in einem 
v o m Parlament erbetenen Ber icht z u r Beurte i lung des strafrechtlichen 
Sanktionensystems v o m 7. 7. 1986 keinen Anlaß gesehen, „das v o r 
handene System grundlegend z u ändern" . 3 D e r Deutsche Bundestag 
hat aufgrund dieses Berichtes u n d eingehender Beratungen i m 
Rechtsausschuß 4 in einer S i tzung am 20. 4. 1989 mit breiter Z u s t i m 
m u n g eine Beschlußempfehlung angenommen, in der ledigl ich die 
Prüfung relativ geringfügiger Änderungen angeregt w u r d e . 5 Bedeut-

1 1. S t r R G v . 26. 6. 1969, in K r a f t teils seit 1 . 9 . 1969, teils seit 1 .4 . 1970; 2. S t r R G v . 
4. 7. 1969, i n K r a f t seit 1. 1. 1975 ( G e s . v . 30. 7 . 1 9 7 3 , B G B l . I 909) ; zentra le R e f o r m z i e 
le w a r e n se inerze i t : Zurückdrängung der k u r z e n Fre ihe i tss t rafe (§ 47), A u s b a u der 
S t ra fausse tzung u n d Strafrestaussetzung z u r B e w ä h r u n g ( § § 56, 57), E i n s c h r ä n k u n g 
f r e i h e i t s e n t z i e h e n d e r Maßregeln u n d N e u g e s t a l t u n g der G e l d s t r a f e nach d e m Tages
sa tzsys tem ( § § 40 f f . ) . Wesent l i che E r g ä n z u n g e n f o l g t e n d u r c h das E G S t G B v . 2. 3. 
1974 ( B G B l . I 469), i n K r a f t seit 1 . 1 . 1975, u . a . m i t der „prozessualen L ö s u n g " für die 
Bagate l lkr iminal i tä t ( § § 153, 153 a S t P O ) . 

2 LK-Jescheck, E i n f . R n . 107, o r d n e t diese K o n z e p t i o n der „Spi tzengruppe der in ter 
n a t i o n a l e n S t r a f r e c h t s b e w c g u n g " z u ; Kaiser § 115 R n . 50 spr i ch t v o n e i n e m „gewalt i 
gen Schr i t t nach v o r n " , ähnlich Roxin A T 1992, § 4 R n . 4 3 ; Maurach/Gössel/Zipf § 57 
R n . 6 ; etwas reservierter , aber z u m A l l g . T e i l eher p o s i t i v Hirsch H . K a u f m a n n G e d S . 
5. 133, 157ff . 

3 BReg., B T - D r s . 10/5828, S. 1. 
4 N i e d e r s c h r i f t über die 15. S i t z u n g des Rechtsausschusses des Bundestages v o m 

20. 1. 1988. 
5 BTag, B T - D r s . 1 1/2597, S. 10105-10112 i . V . m . B T - D r s . 10/5828. D i e B R e g w u r d e 

z u r P r ü f u n g f o l g e n d e r Fragen a u f g e f o r d e r t : E inhe i t s s t ra fe i m E r w a c h s e n e n s t r a f r e c h t , 
gemeinnütz ige A r b e i t als selbständige S a n k t i o n , V e r f a l l u n d E i n z i e h u n g r e c h t s w i d r i g 
erlangter G e w i n n e s o w i e Änderungen bei d e n stat ionären S a n k t i o n e n . 

E s tauchten n ich t m e h r auf die n o c h i m Prüfungsauf trag v o m 5. 12. 1985 ( B T - D r s . 
10/4391) e r w ä h n t e n , v o n „Wissenschaf t u n d P r a x i s e r h o b e n e n V o r s c h l ä g e " z u f o l g e n 
den T h e m e n : E i n s t e l l u n g des V e r f a h r e n s n a c h d e n § § 153, 153 a S t P O bei T ä t e r - O p f e r -
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sam für diese Zurückhaltung war sicher auch, daß der Gesetzgeber 
k u r z z u v o r i m 23. S t A G v. 13. 4. 1986 einige Ansätze aus den Straf
rechtsreformgesetzen, insbesondere bei der Strafaussetzung und der 
Strafrestaussetzung z u r Bewährung (§§ 56 II, 57 II), behutsam w e i 
terentwickelt hatte. 6 Erst i n jüngster Zei t w i r d i m rechtspolit ischen 
R a u m wieder Interesse an der „Weiterentwicklung des strafrechtli
chen Sanktionensystems" erkennbar . 7 

T r o t z einer gewissen Reformmüdigkeit des Gesetzgebers i m Be
reich des Sanktionensystems k o m m t dem Gutachtenauftrag rechtspo
litische Relevanz z u . D e r wichtigste G r u n d hierfür ist die lebhafte 
D i s k u s s i o n über das T h e m a Täter-Opfer-Ausgleich in den letzten 
Jahren, die z u zahlreichen Model lversuchen in der Praxis geführt hat . 8 

D i e E n t w i c k l u n g begann i n der z w e i t e n Häl f te der 80er Jahre i m J u g e n d s t r a f r e c h t 
u n d hat d o r t bereits i m l . J G G A n d G v. 30. 8. 1990 9 z u einer v o r s i c h t i g e n E r w e i t e r u n g 
b z w . K l a r s t e l l u n g der j u g e n d s t r a f r e c h t l i c h e n R e a k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n geführt ( § § 10 I 
3 N r . 7, 45 II 2 J G G ) . I n z w i s c h e n m e h r e n s i ch aber a u c h die Akt iv i tä ten auf d e m 
G e b i e t des a l l g e m e i n e n Strafrechts , w o die recht l i chen u n d p r a k t i s c h e n B a r r i e r e n für 
eine P r a k t i z i e r u n g des T ä t e r - O p f e r - A u s g l e i c h s g r ö ß e r s i n d als i m J u g e n d s t r a f r e c h t . 1 0 

D i e Frage n a c h einer genaueren gesetz l ichen R e g e l u n g des T a t f o l g e n a u s g l c i c h s w i r d 
s ich i n den nächsten J a h r e n a u f g r u n d der p r a k t i s c h e n I n i t i a t i v e n u n d des i n t e r n a t i o n a 
len R e f o r m t r e n d s u n a u s w e i c h l i c h s te l len. 

I m M i t t e l p u n k t des Gutachtens steht daher die E r we i t e r ung des 
strafrechtlichen Sanktionsinstrumentariums durch systematischen 
E i n b a u der Wiedergutmachung in das Straf- u n d Strafverfahrensrecht 
(s. u . D ) . D e r Verfasser hat - auch u m das Gutachten nicht mi t dieser 
Problemat ik z u überfrachten - mit dem Arbei tskre is deutscher, öster
reichischer u n d schweizerischer Strafrechtslehrer einen wesentlichen 
T e i l der z u r Verfügung stehenden Zeit darauf verwandt , den Alterna-
tiv-Entwurf Wiedergutmachung (AE-WGM) rechtzeit ig vor dem J u 
ristentag fertigzustellen u n d z u veröffentlichen. 1 1 Das Gutachten be

A u s g l e i c h , E i n f ü h r u n g der „s c h l i c h ten " V e r w a r n u n g , der V e r w a r n u n g m i t A u f l a g e n 
unter Bewährungsze i t u n d der V e r w a r n u n g m i t A u f l a g e n ( z . B . gemeinnütz ige A r b e i t ) . 

A u ß e r d e m fehlte die i m B e r i c h t der B R e g v. 7. 7. 86 ( B T - D r s ' 10/5828, 7) unter d e m 
A s p e k t der J u s t i z e n t l a s t u n g genannte Führungsaufs icht . 

6 B G B l . I , 393, i n K r a f t getreten am 1. 5. 1986; E i n z e l h e i t e n bei Dötting N J W 1987, 
1041; Jung J u S 1986, 741 ; k r i t i s c h z u m E n t w u r f unter B e r ü c k s i c h t i g u n g der V o r g e 
schichte Groß S t V 1985, 81. 

7 K u r z v o r M a n u s k r i p t a b s c h l u ß brachte die F r a k t i o n der S P D a m 6. 12. 91 i m D e u t 
schen B u n d e s t a g eine G r o ß e A n f r a g e z u diesem T h e m a e in ( B T - D r s . 12/1768, S. 1-9) . 

8 Schreckling u.a. 1991, s o w i e d ie Ü b e r s i c h t i m A E - W G M , B 2. 
9 BGBl. I 1990, 1835; i n K r a f t seit 1. 12. 1990. 
1 0 V g l . Schreckling 1991, 2, 54; E i n z e l h e i t e n s . u . D III 2. B e m e r k e n s w e r t auch d ie 

R u n d v e r f ü g u n g des Generalstaatsanwalts beim OLG Schleswig v . 26. 7. 1991 - 4 2 2 - 5 2 
z u m T ä t e r - O p f e r - A u s g l e i c h i m R a h m e n s taatsanwal tschaf t l i cher E n t s c h e i d u n g e n 
( S c h l H A 1991, 153). 

1 1 D e n K o l l e g i n n e n u n d K o l l e g e n des A r b e i t s k r e i s e s sei auch an dieser Stelle h e r z l i c h 
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schränkt sich daher auf eine Dars te l lung der wesentlichen Probleme 
u n d Lösungsvorschläge, die sich bei der E i n o r d n u n g der Wiedergut
machung in das Sanktionsgefüge des geltenden Rechts ergeben. 

E i n e weitgehende V e r z a h n u n g v o n Gutachten u n d A E - W G M bot 
sich auch deshalb an, wei l der zweite wesentliche G r u n d für die A k 
tualität des Themas, die H e r s t e l l u n g der Einheit Deutschlands, eben
falls die Wiedergutmachungsproblemat ik in den M i t t e l p u n k t rückt. 
D e n n das Straf- und Strafverfahrensrecht der früheren D D R enthielt 
einige durchaus wiedergutmachungsfreundliche Rege lungen . 1 2 Im 
R a h m e n des Einigungsvertrages 1 - 5 konnte wegen der Priorität der 
Rechtseinheit i m ganzen u n d wegen des seinerzeit bestehenden Zei t 
drucks naturgemäß nicht i m einzelnen geprüft werden, ob sich hier
aus Reformansätze für das Strafrecht der Bundesrepubl ik Deutsch
land entwickeln lassen. A u c h auf prozessualem Gebiet f inden sich 
Parallelen z u unserer R e f o r m d i s k u s s i o n . So hat die D D R noch am 
13. 9. 1990, also k u r z vor dem Beitr i t t , ein „Gesetz über die Schieds
stellen in den G e m e i n d e n " verabschiedet, in dem ein Schlichtungsver
fahren z u r außergerichtlichen E r l e d i g u n g einer Strafsache (§§ 40-44) 
vorgesehen ist, während die gesellschaftlichen Gerichte (Schieds- und 
K o n f l i k t k o m m i s s i o n e n ) abgeschafft w u r d e n (§ 59) . 1 4 A u c h wenn es 
bisher - w o h l vor allem wegen der allgemeinen wirtschaft l ichen und 
verwaltungsorganisatorischen Schwierigkeiten - nicht oder nur in ge
r ingem U m f a n g zur E i n r i c h t u n g solcher Schiedsstellen gekommen 
ist, bestehen hier doch ähnliche Tradi t ionen , deren Zusammenfüh
rung zur Förderung der inneren Einhei t Deutschlands genutzt wer
den k ö n n t e . 1 3 

O b und wieweit auch andere ambulante Sanktionen des früheren 
D D R - S t r a f r e c h t s , die es in dieser F o r m bei uns nicht gibt ( z . B . der 
öffentliche Tadel nach § 37 S t G B / D D R ) , in umfassendere R e f o r m 
überlegungen einzubezichen s ind , kann erst nach eingehender A n a l y -

g c d a n k t für die überaus k o n s t r u k t i v e Z u s a m m e n a r b e i t u n d die unvergeßl ichen S t u n 
d e n , d ie w i r gemeinsam in den R ä u m e n der W e r n e r - R e i m e r s - S t i f t u n g in B a d H o m b u r g 
v . d . H . verbracht haben . 

1 2 S . u . C I 1, II 3.1. 
1 3 V g l . E i n i g u n g s v e r t r a g v. 3 1 . 8 . 1990 i . V . m i t A r t . 1 des Einigungsvertragsgesetzes 

v. 2 3 . 9 . 1990 ( B G B l . II 885, 889). 
1 4 G B l . I, 1527; z u r F o r t g e l t u n g des Schiedsstel lengesetzes als part iel les B u n d e s r e c h t 

siehe E i n i g u n g s v e r t r a g ( o . F n . 13) A r t . 9 i . V . m i t A n l . II K a p . III Sachgebiet A A b s c h n . 
I N r . 3 ; die O r g a n i s a t i o n s v o r s c h r i f t e n gelten nach A r t . 9 I des E i n i g u n g s v e r t r a g e s als 
L a n d e s r e c h t wei ter . 

1 5 Ähnl i ch Göhner ( P a r i . Staatssekretär i m B M J ) , V o r t r a g a m 15. 11. 1991 bei der 
Jahres tagung der N e u e n K r i m i n o l o g i s c h e n Gese l l schaf t in B e r l i n (erscheint demnächs t 
in Kaiserljehle ( H r s g . ) , P o l i t i s c h - G e s e l l s c h a f t l i c h e r U m b r u c h , Kriminal i tä t , Straf
rechtspf lege, 1992); für eine W e i t e r e n t w i c k l u n g u n d Ü b e r n a h m e z . B . Fehes Z R P 1991, 
94. 
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se entschieden werden. E r f o r d e r l i c h wäre hierfür auch eine Bestands
aufnahme über die damalige Rechtswirk l i chke i t spezieller N o r m e n . 
Das Gutachten muß sich insoweit darauf beschränken, die i n Betracht 
k o m m e n d e n Sanktionen in einem k u r z e n U b e r b l i c k zusammenzufas
sen (s .u . C ) . 

A u f der anderen Seite ergeben sich d u r c h die komplet te Übertra
gung des Sanktionensystems der Bundesrepubl ik Deutsch land auf die 
neuen Bundesländer möglicherweise Härten u n d Anpassungsprob le 
me, die mittelfr ist ig die A k z e p t a n z u n d E f f i z i e n z des Strafrechts be
einträchtigen könnten. Z u denken ist insbesondere an die begrenzte 
Taugl ichkei t der Geldstrafe bei schlechten wirtschaft l ichen Verhält
nissen u n d ungünstiger Arbei tsmarkts i tuat ion (s .u. B I 3.5 u . E l l ) , 
aber auch an die G r e n z e n der Belastbarkeit der Bewährungshilfe, die 
in den neuen Bundesländern erst i m A u f b a u begriffen ist. 

D i e bei anderen T h e m e n gelegent l ich m ö g l i c h e systematische Bestandsaufnahme a l 
ler P r o b l e m e scheidet bei e i n e m so w e i t e n T h e m a w i e d e m v o r l i e g e n d e n angesichts des 
v o r g e g e b e n e n U m f a n g e s v o n v o r n h e r e i n aus. B e i der gebotenen A u s w a h l u n d G e w i c h 
t u n g der S c h w e r p u n k t e aus d e m G e s a m t k a t a l o g der einschlägigen N o r m e n ( s . u . E ) 
w u r d e versucht , d e m G e w i c h t der A r g u m e n t e i n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n 
u n d der p r a k t i s c h e n B e d e u t u n g der S a n k t i o n e n gerecht z u w e r d e n . Z u r A b r u n d u n g des 
s i ch hieraus ergebenden B i l d e s s i n d i m f o l g e n d e n A b s c h n i t t (II 3) e inige R e f o r m t h e m e n 
benannt , die aus d e n genannten G r ü n d e n n u r k u r z e rwähnt w e r d e n , d ie aber m ö g l i 
cherweise v o n anderen für w i c h t i g gehalten w e r d e n . 

II. Themenabgrenzung 

1. Begriff der strafrechtlichen Sanktionen ohne Freiheitsentzug 

Das Strafgesetzbuch verwendet den Begriff der nichtfreiheitsentzie
henden Sanktionen an keiner Stelle, sondern unterscheidet i m A b 
schnitt „Rechtsfolgen der Straftat" (§§ 38-76 a) nur zwischen Strafen 
(Freiheits- u n d Geldstrafe), Nebenstrafe (Fahrverbot) , N e b e n f o l g e n 
(Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit u n d des St immrechts) , 
Strafaussetzung z u r Bewährung, V e r w a r n u n g mit Strafvorbehalt , A b 
sehen v o n Strafe, sechs Maßregeln der Besserung u n d Sicherung so
wie Ver fa l l und E i n z i e h u n g . D e n n o c h ist in der kr imina lpo l i t i s chen 
Systematik die Untersche idung zwischen Sanktionen mit u n d ohne 
Freiheitsentziehung übl ich . 1 6 In der Li teratur werden hierfür oft auch 
die Begriffe „stationäre" u n d „ambulante" Sanktionen verwendet ; da-

1 6 Kaiser § 1 1 5 R n . 2 f f . ; i m Z u s a m m e n h a n g m i t den M a ß r e g e l n a u c h Jescheck 
§ § 77f . ; Maurach/Gössel/Zipf § § 68f . 
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m i t ist keine Festlegung auf eine medizinische oder therapeutische 
O r i e n t i e r u n g des Strafrechts v e r b u n d e n . 1 7 

Z u den ambulanten Sanktionen gehören alle erwähnten Strafen mit 
A u s n a h m e der Freiheitsstrafe, die Nebenstrafe u n d N e b e n f o l g e n , au
ßerdem drei Maßregeln der Besserung, nämlich E n t z i e h u n g der Fahr
erlaubnis, Führungsaufsicht u n d Berufsverbot . 

Z w e i f e l h a f t ist bei dieser Z w e i t e i l u n g n u r die Z u o r d n u n g der S t ra fausse tzung z u r 
B e w ä h r u n g , die of t als „selbständiges s trafrecht l iches R e a k t i o n s m i t t e l " 1 8 o d e r als „drit
te S p u r i m S t r a f r e c h t " 1 9 beze ichnet w i r d . Betrachtet m a n die S t ra fausse tzung f o r m a l , 2 0 

so erscheint sie als M o d i f i k a t i o n der S t r a f v o l l s t r e c k u n g o d e r als A k t der S t r a f z u m e s 
s u n g u n d ist daher der Fre ihei tss trafe z u z u o r d n e n . 2 1 L e g t m a n das G e w i c h t m e h r auf 
d e n k r i m i n a l p o l i t i s c h - i n h a l t l i c h e n A s p e k t , so tr i t t der eigenständige S a n k t i o n s c h a r a k 
ter i n den V o r d e r g r u n d . 2 2 Z u m i n d e s t bei der or iginären S t ra fausse tzung n a c h § 56 ist 
diese Be t rachtungsweise auch der höchs t r i chter l i chen R e c h t s p r e c h u n g n i c h t f r e m d , 
w e n n sie die „Eigenständigkei t als besonderes R e a k t i o n s m i t t e l z u r , a m b u l a n t e n ' B e 
h a n d l u n g des T ä t e r s " 2 3 h e r v o r h e b t . 

D a es in diesem Gutachten primär u m die kr iminalpol i t i schen 
Aspekte geht, sollen die nach § 56 zur Bewährung ausgesetzten Frei
heitsstrafen den ambulanten Sanktionen zugerechnet werden. D i e 
Strafaussetzung ist die bisher wichtigste Alternat ive z u r vollstreckten 
Freiheitsstrafe. 2 4 Auf lagen u n d Weisungen einschließlich Bewäh
rungshilfe stehen hier als ambulante Begleitsanktionen i m M i t t e l 
p u n k t (§§ 56a-d) ; schließlich unterbleibt bei erfolgreicher Bewäh
rung jeder Freiheitsentzug. 

2. Nicht themenbezogene Sanktionen i. w. S. 

D a z u m Begriff der Sankt ion jede R e a k t i o n auf die Mißachtung von 
N o r m e n gehört , 2 5 müssen z u r Klars te l lung einige Institute des gelten-

1 7 V g l . z . B . Kaiser § 115 R n . 10; Kerner i n K K W S. 18, 427 ; MaurachIGOssel/Zipf 
§ 65, R n . 12f. ; v g l . a u c h § 5 9 a III N r . 2 S t G B . 

18 V%LJescheck § 79 I 1 m . w . N . 
19 Baumann/Weber § 43 II 1 ; SK-Horn § 56 R n . 2 ; ähnlich bereits Baumann G A 

1958, 193; Bruns N J W 1959, 1393. 
2 0 D i e m . E . überzeugende D i f f e r e n z i e r u n g nach r e c h t l i c h e n u n d k r i m i n a l p o l i t i s c h e n 

A s p e k t e n f indet s ich insbesondere bei Lackner § 56 R n . 2 f . ; v g l . auch Mäurach/Gössel/ 
2 / > / § 6 5 II A . 

2 1 BGH St 7, 180, 184; 24, 40, 4 3 ; 31 , 25, 28 ; LK-Ruß § 56 R n . 2 ; Schönke,'Schröder! 
Stree § 56 R n . 4 ; Dreher 17 röndle § 56 R n . 1 m i t D a r s t e l l u n g der r e c h t l i c h e n K o n s e 
q u e n z e n . 

2 2 So bereits Armin Kaufmann J Z 1958, 297 ; Geerds J Z 1969, 341 ; „dritte S p u r " nach 
Baumann G A 1958, 193; SK-Horn § 56 R n . 2. 

2 3 BGHSt 31 , 25, 28 ; ähnlich bereits BGH St 24 , 40, 43. 
2 4 V g l . Kaiser § 115 R n . 10, 24 ; q u a n t i t a t i v d o m i n i e r t z w a r die G e l d s t r a f e , j edoch 

tritt diese n u r i n w e n i g e n Fällen i n u n m i t t e l b a r e K o n k u r r e n z z u r v o l l s t r e c k t e n F r e i 
heitsstrafe. 

2 3 V g l . z . B . Kerner i n K K W , S. 366f . 
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den Rechts ausgeschieden werden, die z w a r auf Straftaten folgen und 
auch der Verhaltenssteuerung dienen können, die aber nicht z u den 
spezifisch strafrechtlichen Rechtsfolgen ohne Freiheitsentzug gehö
ren. 

A u s rechtssystematischen Gründen müssen die Aussetzung des 
Strafrestes bei zeitiger und bei lebenslanger Freiheitsstrafe (§§ 57, 
57a) u n d die Aussetzung der Vollstreckung stationärer Mafiregeln 
(§ 6 7 d II i . V . mit §§ 63, 64, 66) ausgeschieden w e r d e n . 2 6 Z w a r sind 
auch sie geeignet, die Z a h l der Gefangenen erheblich z u verringern 
u n d damit den Strafvol lzug z u entlasten; dies geschieht aber nicht -
wie bei allen anderen ambulanten Sanktionen - durch Ersetzung, 
sondern nur durch Verkürzung des Freiheitsentzuges i m Wege einer 
vollstreckungsrechtl ichen A u s s e t z u n g des Restes der Freiheitsstrafe 
oder der stationären Maßregel. Be i ihnen handelt es sich also u m 
bloße M o d i f i k a t i o n e n der freiheitsentziehenden Strafen und Maßre-
g e l n . 2 7 

A u s sys temat ischen u n d b e g r i f f l i c h e n G r ü n d e n sche iden auch alle straf prozessualen 
Maßnahmen aus, die keine V e r u r t e i l u n g w e g e n einer Straftat v o r a u s s e t z e n . Zunächst 
geht es hier u m die beweissichernden Zwangsmaßnahmen w i e B e s c h l a g n a h m e , Ü b e r 
w a c h u n g des F e r n m e l d e v e r k e h r s , D u r c h s u c h u n g , S t r a ß e n k o n t r o l l e u n d R a z z i a ( § § 9 4 -
111 S t P O ) , 2 8 s o d a n n auch u m die d e m S c h u t z der A l l g e m e i n h e i t d i e n e n d e n vorläufigen 
ambulanten Maßregeln der B e s s e r u n g u n d S i c h e r u n g , also die vorläufige E n t z i e h u n g 
der F a h r e r l a u b n i s (§ l i l a S t P O ) 2 9 u n d das vorläufige B e r u f s v e r b o t (§ 132a S t P O ) . 
G l e i c h z u s t e l l e n s i n d schl ießl ich Beschlagnahme u n d dinglicher Arrest für G e g e n s t ä n d e 
u n d F o r d e r u n g e n der E i n z i e h u n g u n d des V e r f a l l s ( § § 111b, 111 d S t P O ) . 

N i c h t z u den strafrechtlichen Sanktionen i .e .S . gehören auch die 
Einstellungen des Strafverfahrens aus Opportunitätsgründen nach 
den §§ 153-154 e S t P O . E ine gewisse Sonderstel lung k o m m t aller
dings der Einste l lung gegen Auflagen oder Weisungen nach § 153a 
StPO z u . Abgesehen von ihrer sanktionsähnlichen W i r k u n g weist 
diese N o r m ein beträchtliches Erledigungspotent ia l auf . 3 0 Be i neuen 
Sanktionsvorschlägen muß zumindest rechtstatsächlich das Verhält
nis z u § 153 a S t P O bedacht werden, an dessen Fortbestand auch 
K r i t i k e r kaum mehr z w e i f e l n . 3 1 

2 6 F ü r die Z u r ü c k d r ä n g u n g u n d B e g r e n z u n g der Fre ihei tss trafe ist diese V o r s c h r i f t 
k a u m w e n i g e r w i c h t i g als § 56; z u r ersten behutsamen A u s w e i t u n g i m 23. S t A G v. 
13 .4 . 1986; v g l . DöllingNJW 1987, 1043 f.; Groß S t V 1985, S\; Jung ]uS 1986, 742. 

2 7 F ü r diese D i f f e r e n z i e r u n g sprechen auch die p r o z e s s u a l e n U n t e r s c h i e d e (§ 268a 
S t P O einerseits , § 453 S t P O andererseits) s o w i e die systemat ische E i n o r d n u n g der 
S t ra faussetzung bei der S t r a f z u m e s s u n g (vg l . z . B . Schäfer R n . 104ff . ) u n d der Strafrest
ausse tzung bei der S t r a f v o l l s t r e c k u n g (vg l . Wetterich/Hamann, S t r a f v o l l s t r e c k u n g , 
4. A u f l . 1989 F n . 822). 

2 8 V g l . den Ü b e r b l i c k bei Roxin § § 34, 35. 
2 9 I . d . R . i . V . m i t B e s c h l a g n a h m e des Führersche ins nach § 94 III S t P O . 
3 C S. u n t e n B I 7 u n d F T a b . 11. 
31 AK-StPO/Schöch § 153a R n . 4, 71 ff. m . w . N . 
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A u c h die jugendstraf rechtlichen Sanktionen gehören n i c h t z u m T h e m a , da d ie § § 5— 
30 J G G w e g e n der pr imär e rz ieher i schen A u s r i c h t u n g des Jugendstra f rechts an die 
Stelle der s t ra f recht l i chen R e c h t s f o l g e n treten. A l l e r d i n g s w a r e n u n d s i n d k r i m i n a l p o l i 
tische E n t s c h e i d u n g e n des Jugendstrafrechts d u r c h a u s V o r r e i t e r für die E n t w i c k l u n g 
des a l lgemeinen S t ra f rechts . 3 2 D e s h a l b s o l l bei der D a r s t e l l u n g der G r u n d l a g e n für eine 
S a n k t i o n s r e f o r m auch e in B l i c k auf E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n des Jugendstra f rechts ge
w o r f e n w e r d e n ( s . u . B II). 

K e i n spezi f isches S a n k t i o n s p r o b l e m betr i f f t schl ießl ich die Frage , o b u n d w i e juristi
sche Personen oder Personenvereinigungen bestraft w e r d e n k ö n n e n . 3 3 D a s deutsche 
Strafrecht k e n n t neben der s t ra f recht l i chen O r g a n - u n d V e r t r e t e r h a f t u n g g e m . § 14 
S t G B , bei der die a l l g e m e i n e n S a n k t i o n s v o r s c h r i f t e n A n w e n d u n g f i n d e n , 3 4 ke ine Straf
barkei t v o n jur i s t i schen P e r s o n e n u n d P e r s o n e n v e r e i n i g u n g e n . 3 5 D a s selbständige Buß
geldverfahren nach § 30 O W i G , i n d e m - unabhängig v o n e i n e m Stra fver fahren gegen 
die O r g a n e (vg l . § 30 I V O W i G ) - g e w i n n a b s c h ö p f e n d e G e l d b u ß e n bis z u r H ö h e v o n 
einer M i l l i o n D M festgesetzt (§ 30 I I , III i . V . m i t § 17 I V O W i G ) u n d E i n z i e h u n g u n d 
V e r f a l l angeordnet w e r d e n k ö n n e n ( § § 29, 30 V O W i G ) , ist n i ch t u n p r o b l e m a t i s c h . 3 6 

Jedenfal ls wäre eine ähnl iche S a n k t i o n s m ö g l i c h k e i t auf das Strafrecht n i ch t über trag
bar, da es h ier auf i n d i v i d u e l l e Handlungsfäh igke i t u n d persönl iche S c h u l d a n k o m m t / 7 

3. Problemkatalog nicht vertiefter Themen 

A n dieser Stelle sollen k u r z Fragen erwähnt werden, die - haupt
sächlich aus Raumgründen - i m vorliegenden Gutachten nicht weiter 
vertieft werden können, die aber bei einer breiteren R e f o r m d i s k u s 
sion durchaus erörterungsbedürftig wären. 

Ist eine Einheitsstrafenregelung38 ähnlich wie in §31JGG^ möglich 
und s innvol l , u m die rechtsdogmatischen und praktischen Probleme 
bei fortgesetzter H a n d l u n g , Tatmehrheit und Gesamtstrafenbi ldung 
(§§ 53-55) z u vermeiden u n d damit die Gerichte und Staatsanwalt
schaften z u entlasten? 4 0 

3 2 V g l . Schafj"stein/Beulke § § 4, 5. 
3 3 D a z u Maurach/Zipf § 15 II , m i t N a c h w e i s e n z u r E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e dieses 

P r o b l e m s . 
3 4 V g l . S/S-Lenckner § 14 R n . 48. 
•°J'escheck § 23 V 1, m i t rechtsverg le ichenden H i n w e i s e n F n . 38 ( u . a . echte V e r 

bandsstrafe i n E n g l a n d u n d d e n U S A ) . 
3 6 Vg\.Jescbeck'§ 23 V 3 m . w . N . ; Roxin A T 1992, § 8 R n . 55f . 
3 7 Z u m Streit über H a n d l u n g s - o d e r Schuldunfähigkei t jur i s t i scher P e r s o n e n v g l . 

Maurach/Zipf § 15 II A . , R n . 6 f f . m . w . N . 
, s Dieses T h e m a , das v o n der i m 1. S t r R G eingeführten E inhei t s f re ihe i t ss t ra fe z u 

untersche iden ist, betr i f f t a m b u l a n t e u n d stat ionäre S a n k t i o n e n g le i chermaßen ; bei 
T a t m e h r h e i t s o l l die F e s t s e t z u n g v o n E i n z e l s t r a f e n als G r u n d l a g e für die G e s a m t s t r a -
t e n b i l d u n g ent fa l len . 

3 9 Ähnl ich bereits § 64 A E . 
4 : Z u l e t z t erörtert in der 15. S i t z u n g des Rechtsausschusses des Bundestages a m 

20. 1. 1988 m i t e inem „non l i q u e t " , v g l . v. Bülow, P r o t o k o l l S. 5 4 - 5 6 ; z u den V o r - u n d 
N a c h t e i l e n Maurach/Gössel/Zipf § 56 R n . 60 f . ; b e f ü r w o r t e n d Rebmann B e n g l - F S 
1984, 99. 

2 59. DJT 1 C 
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H a t sich das P r i n z i p „Therapie statt Strafe"4* nach den §§35-38 
BtMG bei betäubungsmittelabhängigen Tätern als Ergänzung z u r 
Strafaussetzung z u r Bewährung bewährt 4 2 u n d ist es s i n n v o l l , die 
dreistufige K o n z e p t i o n des Betäubungsmittelrechts (§ 37 B t M G , § 56 
S t G B , § 35 B t M G ) mit der Anrechnungsmöglichkeit v o n Therapie
zeiten auf die Strafe (§ 36 B t M G ) auch auf andere Süchtige z u über
tragen, die nicht unter das B t M G fallen u n d für die bisher nur § 56 
S t G B in Betracht k o m m t ( z . B . A l k o h o l - oder Medikamentenabhän-
gige)? 4 3 

Sollen die Statusfolgen nach § 45 (Verlust der Amtsfähigkeit, der 
Wählbarkeit u n d des Stimmrechts) als „Nebenfolgen" einer Straftat 
aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden, w e i l sie differenzierter 
i m Wahlrecht u n d i m Beamtenrecht z u regeln s i n d ? 4 4 

Ist die Urteilsbekanntgabe, die das Strafrecht nur an wenigen Stel
len kennt (§§ 103 II, 165, 200) u n d die ihren Schwerpunkt i m N e b e n 
strafrecht hat ( § § 2 3 I U W G , 111 U r h G , 142 III P a t G , 25 III 
G e b r M G ) , eine Nebenfo lge , die generell geeignet wäre, generalprä
ventive W i r k u n g e n anderer Sanktionen z u stützen u n d Wiedergutma
chungsansätze i m Straf recht z u fördern? 4 5 

Können Lücken der Verfal lsvorschrif ten (§§ 73-73 d) bei der A b 
schöpfung verbrecherischer G e w i n n e , insbesondere i m Bereich der 
organisierten Kriminalität u n d des internationalen Drogenhandels , 
evtl . auch für alle De l ik te , d u r c h Einführung neuer Sanktionen (Ver
mögensstrafe u n d erweiterter Verfall)*** in rechtsstaatlich e inwandfre i 
er Weise und ohne V e r l e t z u n g der Eigentumsgarantie des A r t . 14 G G 
geschlossen w e r d e n ? 4 7 

4 1 U n g e n a u e B e z e i c h n u n g für die Vol l s t reckungs lösung v g l . Dreber/Tröndle V o r 
§ 56 R n . 10a ; nach Baumann/Weber § 43 III 4 besser „Therapie unter S t r a f d r u c k " . 

4 2 Z u den E r f a h r u n g e n Spies/Winkler S t V 1985, 262 ; Egg (Hrsg.), D r o g e n t h e r a p i e 
u n d Strafe 1988; für A u s d e h n u n g des § 35 B t M G auf G e s a m t s t r a f e n bis z u 3 Jahren 
G e s e t z e n t w u r f des Bundesrates v o m 11. 5. 1990 ( B T - D r s . 11/7585). 

4 3 V g l . z . B . recht 1983, 87f . m i t B e r i c h t über Fragen aus d e m P a r l a m e n t ; für G l e i c h 
s t e l l u n g o f f e n b a r Dt. Caritasverband nach der Frage des A b g . Delorme ( S P D ) , z u r ü c k 
hal tend Kinkel a . a . O . 

4 4 D a f ü r bereits AE, B e g r ü n d u n g 2. A u f l . 1969, S. 77; ebenso Baumann/Weber § 38 
II 2, § 39 II 2 ; nachdrückl i ch jetzt Neues J Z 1991, 17, 23 f. 

4 5 Z u m Schadensersatzcharakter Baumann/Weber § 39 II 4. 
4 6 V g l . B T - D r s . 11/5461 u n d 11/6623; d a z u Lemke S t V 1990, 87; Meyer Z R P 1990, 

85 ; Schoreit M D R 1990, 1. Z u den rechtsverg le i chenden u n d k r i m i n o l o g i s c h e n G r u n d 
lagen v g l . Meyer/Dessecker/Smettan, G e w i n n a b s c h ö p f u n g bei B e t ä u b u n g s m i t t e l d e l i k 
ten, 1989; Kaiser, T r ö n d l e - F S 1989, 685. 

4 7 D i e i n der le tz ten L e g i s l a t u r p e r i o d e n i c h t m e h r verabschiedeten G e s e t z e n t w ü r f e 
s i n d jetzt m i t Z u s t i m m u n g der B R e g . v o m B R am 25. 7. 1991 ( B T - D r s . 12/989) in den 
„ E n t w u r f eines Gesetzes z u r B e k ä m p f u n g des i l legalen R a u s c h g i f t h a n d e l s u n d anderer 
E r s c h e i n u n g s f o r m e n der organis ier ten Kriminal i tä t ( O r g K G ) " e i n b e z o g e n w o r d e n , 
v g l . d a z u Kinkel Z R P 1991, 409, 413 ; ders. recht 1991, N r . 5, S. 83f . 
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Ist die Sicherungsmaßregel des Berufsverbotes (§ 70 StGB), die jähr
l ich in weniger als 100 Fällen verhängt w i r d , 4 8 angesichts der besonde
ren verfassungsrechtlichen Probleme einerseits 4 9 u n d spezieller ver
waltungsrechtlicher Berufsverbote , 5 0 standesrechtlicher Maßnah
m e n 5 1 u n d der verfassungsmäßigen V e r w i r k u n g v o n Grundrechten 
nach A r t . 18 G G 5 2 andererseits noch erforderl ich, u m die A l l g e m e i n 
heit vor weiteren erheblichen Straftaten i n Ausübung eines Berufes 
oder Gewerbes z u schützen, 5 3 oder sollte diese Maßregel bei V o r l i e 
gen engerer Voraussetzungen sogar obl igatorisch w e r d e n ? 5 4 

III. Hinweise zur Rechtsvergleichung 

D i e Rechtsvergleichung, die in der Strafrechtswissenschaft eine lan
ge Tradi t ion hat, w i r d seit Jahrzehnten bei allen großen R e f o r m v o r 
haben als Lösungsreservoir herangezogen. 5 5 Be i der Wei terentwick
lung des strafrechtlichen Sanktionensystems ist sie geradezu unver
zichtbar, da sie hier die aus rechtl ichen, methodischen u n d ethischen 
Gründen nur begrenzt mögliche empirische Sanktionsforschung er
setzt. D a der vorgegebene U m f a n g dieses Gutachtens rechtsverglei
chende Ausführungen k a u m zuläßt, ist es z u begrüßen, daß die Stän
dige Deputat ion des D J T ein rechtsvergleichendes Ergänzungsgut
achten angeregt hat, das v o m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für ausländisches 
und internationales Strafrecht (Freiburg) herausgegeben w i r d . 5 6 I m 
übrigen sei auf die breit angelegten rechtsvergleichenden U n t e r s u 
chungen des Freiburger Max-P lanck- Ins t i tu ts für ausländisches u n d 
internationales Strafrecht verwiesen , 5 7 deren Ergebnisse z u m T e i l 
Eingang i n das L e h r b u c h des Strafrechts v o n Jescheck58 gefunden 
haben. 

4 8 S. u . F T a b . 8; k r i t i s c h h i e r z u Kaiser 1990, 41 f. 
4 9 Vgl Jescheck § 70 III 2, 3 ; LK-Hanack § 70 R n . 47 f f . ; Dreber/Tröndle § 70 R n . 5 ; 

BGHSt 17, 38 ; BGH G A 1955, 149; N J W 1965, 1388; BVerfGE 25 , 88, 97f f . 
3 0 Z . B . §§ 35, 59 G e w O ; § 15 G a s t s t G ; weitere A n g a b e n bei LK-Hanack § 70 R n . 

85. 
3 1 Z . B . A u s s c h l u ß aus der R e c h t s a n w a l t s c h a f t g e m . § 114 I N r . 5 B R A O . 
5 2 E h e r theoret isch relevant , z . B . für J o u r n a l i s t e n i m H i n b l i c k auf die Pressefre ihei t 

( A r t . 5 I 2 G G ) ; v g l . BGHSt 17, 38 ; BVerfGE 25 , 88, 97f f . 
5 3 Z u m Restbedarf v g l . Baumann/Weber § 44 III 3 a; ähnlich Kaiser 1990, 42 f. 
- 4 So Mühlemann, Prävent ion v o n W i r t s c h a f t s d e l i k t e n d u r c h B e s c h r ä n k u n g der 

w i r t s c h a f t l i c h e n Betä t igungsmögl ichke i ten c h a r a k t e r l i c h U n g e e i g n e t e r , J u r . D i s s . Z ü 
r i c h 1987, S. 159ff . ; zurückhal tender Kaiser 1990, 43 . 

^ V g l . Jescheck § 6 I 3 c . 
5 6 N a c h F e r t i g s t e l l u n g des v o r l i e g e n d e n G u t a c h t e n s hat der für das rechtsverg le i 

chende G u t a c h t e n vorgesehene A u t o r d e n A u f t r a g w e g e n e iner b e r u f l i c h e n V e r ä n d e 
r u n g zurückgegeben. 

3 7 Jescheck/'Grebing 1978; Jescheck 1984; Dünkel/Spieß 1983. 
3 8 Jescheck § § 7 0 - 8 1 . 



B. Empirische und strafrechtliche Grundlagen 

I. Sanktionsentwicklung im allgemeinen Strafrecht 

/. Zurückdrängung der vollstreckbaren Freiheitsstrafe durch Geld
strafe und zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe 

D i e Sankt ionsentwicklung in den letzten hundert Jahren ist durch 
die nachhaltige R e d u z i e r u n g des Freiheitsentzuges geprägt. 1 1882 be
trug der A n t e i l der vollstreckbaren Freiheitsstrafen an den H a u p t s t r a 
fen 76,8%, 1965 noch 2 3 % u n d 1989 nur noch 5 ,6%; bei den absolu
ten Zahlen war 1988 mit 33.954 Verurte i lungen der niedrigste Stand 
erreicht. 

D i e s e E n t w i c k l u n g beruht neben den B e m ü h u n g e n v o n W i s s e n s c h a f t u n d Praxis 
a u c h auf I n i t i a t i v e n des Gese tzgebers , der bereits 1924 d u r c h die A u s w e i t u n g des 
A n w e n d u n g s b e r e i c h s der G e l d s t r a f e 2 u n d 1953 d u r c h E i n f ü h r u n g der S t ra fausse tzung 
z u r B e w ä h r u n g 3 d a z u beigetragen hat, die w i c h t i g s t e n A l t e r n a t i v e n z u r Fre ihei tss trafe 
z u schaffen u n d z u e r w e i t e r n . 1969 setzte der G e s e t z g e b e r d u r c h § 47 (§ 14 a .F . ) e inen 
d e u t l i c h e n A k z e n t gegen die k u r z e Fre ihe i t ss t ra fe , 4 die i n d e n 60er J a h r e n - v o r a l lem 
bei den A l k o h o l d e l i k t e n i m V e r k e h r , entgegen d e m a l lgemeinen E n t w i c k l u n g s t r e n d -
w i e d e r v e r m e h r t z u r A n w e n d u n g g e k o m m e n w a r . 3 D u r c h diesen i m i n t e r n a t i o n a l e n 
V e r g l e i c h kühnen R e f o r m s c h r i t t 6 st ieg der A n t e i l der G e l d s t r a f e n an d e n H a u p t s t r a f e n 
1970 gegenüber d e n V o r j a h r e n u m ca. 2 0 % u n d lag seither regelmäßig z w i s c h e n 8 1 % 
u n d 8 4 % , z u l e t z t bei 8 2 , 7 % . D i e E i n f ü h r u n g des Tagessatzsystems d u r c h das am 1 . 1 . 
1975 i n K r a f t getretene 2. S t r R G führte dagegen z u k e i n e r w e i t e r e n stat ist isch n a c h 
w e i s b a r e n A u s w e i t u n g der G e l d s t r a f e . D a j edoch seit d iesem Z e i t p u n k t i m m e r m e h r 
frühere Geldstrafenfäl le v o n der E i n s t e l l u n g nach § 153 a S t P O erfaßt w e r d e n , 7 spr icht 
vieles dafür , daß die m i t d e m Tagessa tzsys tem verbesserte Transparenz und Opfer-
gleichbeit der Geldstrafe* d a z u beigetragen hat, die sehr h o h e A n w e n d u n g s q u o t e z u 
b e h a u p t e n . 

D i e Aussetzung der Vollstreckung der Freiheitsstrafe nach § 56 
k o m m t z w a r nicht so häufig vor wie die Geldstrafe, sie ist aber die 

1 V g l . u . F , T a b e l l e 1, s o w i e ergänzende M a t e r i a l i e n u n d I n t e r p r e t a t i o n e n bei Heinz 
Z S t W 94 (1982), 6 3 2 - 6 6 8 ; Kaiser 1988, § § 115, 116; Zipf 1980, 198ff . B i s h e r l iegen n u r 
statist ische D a t e n bis z u m J a h r 1989 v o r , die s i ch auf die alten B u n d e s l ä n d e r beschrän
k e n . 

2 V O über Vermögenss t ra fen u n d V e r m ö g e n s b u ß e n v. 6. 2. 1924 ( R G B l . I, 44). 
3 3 . S t Ä G v. 4. 8. 1953 ( B G B l . I, 735). 
4 1. S t r R G v . 25. 6. 1969 ( B G B l . I, 645). 
5Schöch 1973, 197ff . ; ders. N S t Z 1991, 11. 
6 Vgl. Jescheck § 72 I I I ; Kaiser § 116 R n . 13ff . ; § 117 R n . 4 f f . 
7 S . u . B I 7. 
8 V g l . S/S-Stree § 40 R n . 1; SK-Horn § 40 R n . 1. 
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wichtigste Alternat ive z u r vollstreckten Freiheitsstrafe, w e i l sie bei 
Strafen bis z u 2 Jahren unmittelbar i n deren Anwendungsbere i ch 
eingreift. 

So erreichte die ausgesetzte Fre ihei tss t rafe bereits k u r z nach i h r e r E i n f ü h r u n g d u r c h 
das 3. S t Ä G v o n 1953 i m Jahre 1955 e inen A n t e i l v o n 1 0 , 4 % der V e r u r t e i l t e n , o b w o h l 
sie seinerzeit auf Fre ihe i t ss t ra fen bis z u 9 M o n a t e n beschränkt w a r . K u r z v o r der 
R e f o r m hatte sie i m Jahr 1968 sogar e inen A n t e i l v o n 1 3 , 1 % der H a u p t s t r a f e n erreicht 
(75078 V e r u r t e i l t e ) , 1970 fo lgte d a n n überraschenderweise t r o t z der A u s w e i t u n g des 
§ 56 i m 1. S t r R G ein R ü c k g a n g u m ü b e r 25000 Fäl le jährl ich auf 8,5 % der V e r u r t e i l 
ten, w o h l überwiegend z u g u n s t e n der G e l d s t r a f e . L a n g s a m u n d k o n t i n u i e r l i c h e r r e i c h 
te die Freihei tss trafe m i t B e w ä h r u n g d a n n bis M i t t e der 80er Jahre w i e d e r e inen A n t e i l 
v o n über 1 2 % der H a u p t s t r a f e n , w o b e i der Z u w a c h s i m w e s e n t l i c h e n auf K o s t e n der 
v o l l s t r e c k t e n Freihei tss trafe er folgte . D i e Ä n d e r u n g des § 56 II d u r c h das 23. S t Ä G v . 
1 3 . 4 . 1986, i n der die „ U m s t ä n d e - K l a u s e l " an die a u s s e t z u n g s f r e u n d l i c h e R e c h t s p r e 
c h u n g des B G H 9 angepaßt w u r d e , 1 0 hat b isher n i c h t z u e i n e m w e i t e r e n A n s t i e g der 
G e s a m t q u o t e ausgesetzter Fre ihe i t ss t ra fen geführt , v i e l m e h r ist seit 1987 (12 ,6%) sogar 
e in leicht rückläufiger T r e n d fes tzuste l len (1989: 11 ,7%) . 

A u s Tab. 3 w i r d ersichtl ich, daß die Aussetzungsquote bei F r e i 
heitsstrafen zwischen einem u n d z w e i Jahren stark angestiegen ist 
(zuletzt 52,3%). Insgesamt betrug die Aussetzungsquote zuletzt 
67,5%, bezogen auf die aussetzungsfähigen Strafen bis z u z w e i Jahren 
sogar 7 1 , 7 % . Bei den k u r z e n Freiheitsstrafen bis z u sechs M o n a t e n 
ging sie allerdings wieder etwas zurück (zuletzt 77,5%). 

Insgesamt ist festzuhalten, daß die gerichtliche Sanktionspraxis dem 
Z i e l einer „ultima rat io" der Freiheitsstrafe ohne Bewährung mit e i 
nem A n t e i l v o n nur noch 5 ,6% aller Verurte i l ten ein gutes Stück 
näher gekommen ist . 1 1 D i e Bundesrepubl ik Deutschland hatte damit 
nach der letzten veröffentlichten Vergleichsstatistik des Europarates 
unter dessen Mitgliedsländern die zweitniedrigste Verurteiltenrate 
bezüglich freiheitsentziehender Strafen, nämlich nur 73 p r o 100000 
der Gesamtbevölkerung nach Spanien mit 26, gefolgt v o n H o l l a n d 
und Italien mit 112. 1 2 Diese relativ weit gehende Zurückdrängung der 
Freiheitsstrafe ist umso bemerkenswerter, als das Strafgesetzbuch bei 
allen Tatbeständen des Besonderen Tei ls Freiheitsstrafe zumindest 
neben Geldstrafe a n d r o h t . 1 3 

D i e Praxis folgt also in beachtlichem U m f a n g der Erkenntn is , daß 
unter generalpräventiven Gesichtspunkten weitgehend auf vol lstreck
te Freiheitsstrafen verzichtet werden kann und daß diese unter Reso-

9 BGHSt 29, 370; BGH N S t Z 1981, 6 1 ; 1982, 114; S t V 1983, 18. 
1 0 V g l . Dötting N J W 1987, 1043. 
1 1 S . u . B 4 ; ferner Roxin J A 1980, 540, 549; Heinz Z S t W 94 (1982), 632, 651 f. ; 

Horstkotte B e w H i 1984, 2, 7f f . 
12 Council of Europey ( E d . ) , P r i s o n I n f o r m a t i o n B u l l e t i n N o . 15, J u n e 1990, p . 33 , 

T a b l e 23 ; die n iedr igeren Z a h l e n für Spanien (1980, sonst 1985/86) dürften d u r c h die 
E n t w i c k l u n g überhol t sein (rapide Z u n a h m e der G e f a n g e n e n z i f f e r n ) . 

13 Streng S. 6 1 ; v g l . aber a u c h u . B I 3.1 z u d e n höheren G e f a n g e n e n z i f f e r n . 
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zialisierungsaspekten ungünstiger s ind als alle anderen Sanktionsal
ternat iven. 1 4 

2. Ausbau und Effizienz der Bewährungshilfe 

D e r Siegeszug der Strafaussetzung zur Bewährung hängt eng mit 
dem A u s b a u der Bewährungshilfe zusammen, die es dem G e r i c h t 
ermöglicht, dem Verurte i l ten in F o r m einer besonderen W e i s u n g e i 
nen - i . d . R . hauptamtl ich beschäftigten - Sozialarbeiter helfend u n d 
betreuend z u r Seite z u stellen (§ 56d) . 

1989 gab es insgesamt 143 167 Unterstel lungen unter Bewährungs
oder Führungsaufsicht, damit 5 ,5mal so viel wie 1965 (s. T a b . 4), 
während sich die Z a h l der Bewährungshelfer i n dieser Zei t vervier
fachte (1989: 2067). M i t diesen Zahlen ist bereits das zentrale P r o b l e m 
der Bewährungshilfe angesprochen: die für eine effektive H i l f e z u 
ungünstige Betreuungsrelation. D i e Fallbelastungszahl bewegte sich 
in den letzten Jahren bei ca. 70 Unterstel lungen je Bewährungshelfer, 
o b w o h l sie in günstigeren Zei ten bereits bei ca. 50 gelegen hatte. In 
der Li teratur werden fast einhell ig niedrigere Fallbelastungsgrenzen 
angegeben. 1 5 

D i e stark steigende Z a h l v o n M e h r f a c h u n t e r s t e l l u n g e n ( T a b . 4, S p . 5) führt z u einer 
w e i t e r e n Verschär fung der S i t u a t i o n , d a nach d e n stat ist ischen M e l d e b ö g e n die F a l l b e 
las tungszahl d ie Z a h l der unters te l l ten Personen u n d n i c h t d ie der B e w ä h r u n g s f ä l l e 
angibt . N a c h d e m e inhe l l igen U r t e i l a l ler B e w ä h r u n g s h e l f e r , d ie auf e in R u n d s c h r e i b e n 
der D e u t s c h e n Bewährungshi l fe e . V . i m H e r b s t 1991 geantwor te t h a t t e n , 1 6 h a n d e l t es 
s ich bei den M e h r f a c h u n t e r s t e l l u n g e n u m die besonders p r o b l e m b e l a s t e t e n P r o b a n d e n , 
die e inen w e s e n t l i c h in tens iveren B e t r e u u n g s a u f w a n d e r f o r d e r n . A u c h sonst g i l t es als 
u n s t r e i t i g , daß die Bewährungshi l fe wegen der s tarken A u s w e i t u n g der S t r a f a u s s e t z u n g 
heute i m V e r g l e i c h z u den 60 er J a h r e n w e s e n t l i c h m e h r P r o b l e m p r o b a n d e n m i t e r h e b 
l i c h e n S o z i a l i s a t i o n s d e f i z i t e n z u betreuen h a t . 1 7 A u c h die d u r c h das 23 . S t Ä G 1986 i n 
§ 5 6 d I geschaffene M ö g l i c h k e i t , d ie U n t e r s t e l l u n g s z e i t v o n A n f a n g an o d e r nachträg
l i c h auf e inen T e i l der B e w ä h r u n g s z e i t z u beschränken , v e r r i n g e r t n u r o p t i s c h d ie 
F a l l b e l a s t u n g s z a h l , 1 8 führt aber n i c h t z u einer w e s e n t l i c h e n A r b e i t s e n t l a s t u n g , d a die 

1 4 So jedenfal ls h i n s i c h t l i c h der k u r z e n Freihei tss trafe auch die K o n z e p t i o n des G e 
setzgebers i n § 4 7 , v g l . Horstkotte]Z 1970, 122, 126; Lackner J R 1970, 1, 3 ; Müller-
Emmertl Friedrich J Z 1969, 245, 247 ; maßgebl ichen A n t e i l hatte d a r a n aber a u c h § 36 
A E , v g l . V o r b e m . S. 73 s o w i e Baumann D R i Z 1970, 1, 5 f . ; z u e m p i r i s c h e n B e f u n d e n 
über d ie wei tgehende A u s t a u s c h b a r k e i t der S a n k t i o n e n i m A n w e n d u n g s b e r e i c h der 
G e l d s t r a f e v g l . Albrecht 1982, 28, 176ff . ; ders. M D R 1981, 276 ; Heinz J e s c h e c k - F S , 
S. 957, 974; Dölling Z S t W 104 (1992), i m D r u c k m . w . N . 

1 5 C a . 3 0 - 4 0 nach Kaiser § 116 R n . 32 ; Streng S. 78; Kerner i n K K W 1985, 69 ; nach 
§ 53 D E - B R e s o G 30 bei J u g e n d l i c h e n , 45 bei E r w a c h s e n e n . 

1 6 E s s i n d auf m e i n e A n f r a g e ca. 30 S t e l l u n g n a h m e n e ingegangen, für die a u c h an 
dieser Stelle gedankt sei . 

17 Kaiser § 116 R n . 31 f.; Streng S. 78; Dünkel/Spieß B e w H i 1992, i m D r u c k . 
1 8 D i e s e r E f f e k t scheint b isher g e r i n g z u s e i n ; F a l l b e l a s t u n g s z a h l e n n a c h B e w H i S t a 

1986: 70,5 ; 1987: 71 ,3 ; 1988: 70,6; 1989: 69,3. 
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h i e r v o n hauptsächlich be t ro f fenen w e n i g e r p r o b l e m a t i s c h e n Bewährungsver läufe 
s c h o n b i sher gegen E n d e der B e w ä h r u n g s z e i t k a u m A r b e i t m a c h t e n . 

U m s o erstaunlicher ist die bisherige E f f i z i e n z der Bewährungshilfe, 
wenn man die i m Verhältnis z u der oft beträchtlichen Vorbelas tung 
relativ geringe Z a h l v o n W i d e r r u f e n innerhalb der Bewährungszeit 
v o n durchschnit t l ich etwa 3 bis 4 Jahren als Maßstab heranzieht. W i e 
sich aus Tabelle 5 ergibt, sank die Widerrufsquote i n den letzten 
Jahren erheblich u n d betrug 1989 bei den Aussetzungen nach § 56 I 
u n d § 56 II nur noch jeweils 34%, w o b e i fast 9/io der Widerrufsent 
scheidungen auf eine neue Straftat gestützt werden (Tab. 5, Sp. 2, 4, 
7). Natürlich wurde diese E n t w i c k l u n g begünstigt d u r c h die N e u f a s 
sung des § 56f i m 2. S t r R G , 1 9 die i m 23. S t Ä G i n § 56f II v o r g e n o m 
menen Präzisierungen 2 0 u n d eine leichte Verkürzung der d u r c h 
schnitt l ichen Bewährungszeiten, aber auch d u r c h eine bewährungs
freundliche Widerrufspraxis der G e r i c h t e , 2 1 die d u r c h einige höchst
richterliche Entscheidungen gefördert w o r d e n i s t . 2 2 

U n a b h ä n g i g v o n den relat iv günstigen a m t l i c h e n W i d e r r u f s q u o t e n l iegen einige F o r 
schungsergebnisse v o r , die für eine n iedr igere R ü c k f a l l q u o t e v o n B e w ä h r u n g s h i l f e p r o -
b a n d e n i m V e r g l e i c h z u entlassenen Strafgefangenen s p r e c h e n , 2 3 j e d o c h s i n d diese 
w e g e n der m e t h o d i s c h e n P r o b l e m e der W i r k u n g s f o r s c h u n g n u r b e s c h r ä n k t aussage
k r ä f t i g . 2 4 

A l l e k r i m i n a l p o l i t i s c h e n M a ß n a h m e n auf d e m G e b i e t der Bewährungsh i l f e s i n d v o n 
h ö c h s t e r p r a k t i s c h e r R e l e v a n z , z u g l e i c h aber re lat iv kostengünst ig . O b w o h l e in u n m i t 
te lbarer K o s t e n v e r g l e i c h m i t d e m S t r a f v o l l z u g w e g e n der ganz v e r s c h i e d e n e n A u f g a b e n 
w e n i g s i n n v o l l e r s c h e i n t , 2 5 ist d o c h d ie u n t e r s c h i e d l i c h e Personal intens i tä t e i n d r u c k s 
v o l l . D e n n 143000 B e w ä h r u n g s h i l f e p r o b a n d e n z u m le tz ten S t i chtag b e d e u t e n , daß die 
Z a h l der unter B e w ä h r u n g s - o d e r Führungsaufs i ch t s tehenden V e r u r t e i l t e n e twa d r e i 
m a l so g r o ß ist w i e die al ler Strafgefangenen. D e m g e g e n ü b e r w a r die Z a h l der V o l l 
zugsbediens te ten (e inschl ießl ich U - H a f t ) i m J a h r 1989 m i t ca . 2 8 0 0 0 über 13 m a l so 
g r o ß w i e die der B e w ä h r u n g s h e l f e r m i t 2 0 6 7 . 2 6 

1 9 V g l . d a z u den S p r u n g v o n 1972 z u 1975 i n Tab. 5 Sp. 2. 
2 0 V g l . Dötting N J W 1987, 1044 m . w . N . ; Dreber/Tröndle § 56f . R n . 8. 
2 1 D i e d a m i t v e r b u n d e n e n P r o b l e m e bei M e h r f a c h u n t e r s t e l l u n g e n u n d bei der K u 

m u l a t i o n beträcht l i cher Strafen b z w . Rests trafen s i n d z w a r n i c h t g e r i n g , s o l l t e n aber 
angesichts des überwiegend p o s i t i v e n A u s g a n g e s w e i t e r h i n i n K a u f g e n o m m e n w e r d e n ; 
für w e i t e r e n A u s b a u Dünkel/Spieß B e w H i 1992, i m D r u c k . 

2 2 Z . B . OLG Schleswig N J W 1980, 2320 rn.zust.Anm. Schöch J R 1981, 164. 
2 3 Dünkel M s c h r K r i m 1981, 2 9 1 ; Z S t W 95 (1983), 1070; Spieß M s c h r K r i m 1981, 

296 f . ; Rehn/Jürgensen K r i m J 1979, 56 ; Walter 1983, 191, 194; s p e z i e l l z u r Verbesse 
r u n g d u r c h I n t e r v e n t i o n des Bewährungshe l fe rs bei V o r b e s t r a f t e n Spieß M s c h r K r i m 
1981, 296f f . ; z u m Bewährungver lauf Stockei 1981, 51 ff. 

2 4 Z u s a m m e n f a s s e n d m . w . N . Hermann B e w H i 1986, 367, 378f . 
2 5 P r o b l e m a t i s c h daher der re in q u a n t i t a t i v or ient ier te K o s t e n v e r g l e i c h be i Schwind 

B e w H i 1984, 73ff . (20fache K o s t e n für Strafgefangene) ; real i tätsnäher die i n s o w e i t 
ernst z u n e h m e n d e Satire v o n Schellhoss B e w H i 1984, 29 (Kos tenverhä l tn i s 6 m o n a t i g e 
Fre ihe i tss t rafe u n d 3 j ä h r i g e Bewährungsaufs i ch t 3 : 1 , b z w . ca . 15000 D M : ca. 5000 
D M i m J a h r 1983 i n N R W ) . 

2 6 S. F T a b . 4 Sp . 1; V o l l z u g s b e d i e n s t e t e geschätzt a n h a n d der niedersächsischen 

http://rn.zust.Anm
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3. Indikatoren für die begrenzte Reichweite der herkömmlichen Al
ternativen zum Strafvollzug 

3.1. Relativ hohe Gefangenenziffern im internationalen Vergleich 

D i e dramatische Überfüllung der Vol lzugsanstal ten, z u der es in 
der ersten Hälfte der 80 er Jahre trotz unveränderter materieller 
Rechtslage gekommen war , ist inzwischen weitgehend überwunden. 2 7 

Z u verdanken ist dies hauptsächlich der demographischen E n t w i c k 
lung , doch haben justitielle Maßnahmen ergänzend dazu beigetragen, 
z . B . die etwas häufigere A n w e n d u n g der Strafrestaussetzung nach 
§ 57 , 2 8 der A u s b a u der gemeinnützigen A r b e i t nach A r t . 293 E G S t G B 
z u r V e r m e i d u n g v o n Ersatzfreiheitsstrafen, 2 9 mittelbar vermut l i ch 
auch eine zurückhaltendere H a f t p r a x i s . 3 0 N a c h wie vor aber n i m m t 
die Bundesrepubl ik Deutschland bei den Gefangenenzif fern, mit de
nen die Inhaftierungsquote p r o 100000 E i n w o h n e r gemessen w i r d , 3 1 

einen Platz i m oberen D r i t t e l der Mitgliedsstaaten des Europarates 
e i n , 3 2 der in merkwürdigem Gegensatz z u der günstigen Schlußposi
t ion bei der Anordnungshäufigkeit der Freiheitsstrafe steht (s.o. B I 

D i e s e r scheinbare W i d e r s p r u c h hat verschiedene G r ü n d e , die auch m i t e iner verän
derten Sankt ionsstrategie k a u m z u bee inf lussen w ä r e n . 3 3 D e r d e u t l i c h e r k e n n b a r e A n 
stieg der Strafen über 2 J a h r e n (s. Tab. 2) dürfte wegen der Z u n a h m e der schwereren 
Raubkr imina l i tä t u n d des D r o g e n h a n d e l s , w e g e n s c h w e r e r Straftaten i m B e r e i c h der 
W i r t s c h a f t u n d der organis ier ten Kr iminal i tä t s o w i e wegen veränderter W e r t u n g e n i m 
B e r e i c h der sexuel len G e w a l t d e l i k t e w e i t g e h e n d u n v e r m e i d b a r se in . M ö g l i c h e r w e i s e ist 
aber der S a n k t i o n s s p i e l r a u m der G e r i c h t e bei s c h w e r e n K o n f l i k t t a t e n o d e r bei G e l e 
genheitstaten n i ch t rückfal lgefährdeter P e r s o n e n z u g e r i n g , u m längere Fre ihe i t ss t ra fen 

Persona ls te l l en (1989: 2.992); nach Walter, S t r a f v o l l z u g 1991, 147 i m J a h r 1988/89 
27306 Bedienstete . 

2 7 Kaiser/Kerner/Schöch, S t r a f v o l l z u g , 4. A u f l . 1992, § 2, 2.2 m . w . N . 
2 8 Begünst ig t d u r c h das 23. S t Ä G 1986; aber nach w i e v o r z u sel ten, v g l . Böhm/ 

Erhard i n Kaiser/Kuyy/Albrecht 1988, S. 481 f f . ; Walter/Geitcr/Fischer N S t Z 1989, 
405 f f . ; 1990, 16 ff. 

2 9 V g l . Albrecht/Schädler Z R P 1988, 278 ; i . e . unten 3.5. 
3 0 V g l . Gebauer, D i e R e c h t s w i r k l i c h k e i t der U n t e r s u c h u n g s h a f t , 1987, S. 370f f . ; 

Schöch, L a c k n e r - F S , S. 994 ff. (bessere C h a n c e n für eine S t ra fausse tzung z u r B e w ä h 
r u n g bei H a f t v e r m e i d u n g o d e r H a f t v e r s c h o n u n g ) ; v g l . auch Heinz Z S t W 94 (1982), 
662f . ; Horstkotte B e w H i 1984, 8. 

3 1 A n d e r s die V e r u r t e i l t e n z i f f e r n für v o l l s t r e c k t e Fre ihe i t ss t ra fen ( s .o . I 1). 
3 2 Council of Europe (Ed.), P r i s o n I n f o r m a t i o n B u l l e t i n N o . 15, J u n e 1990, P . 13, 

T a b l e 6, 7; 1988 m i t 85 G e f . p r o 100000 E i n w . an 4. Stelle h i n t e r G r o ß b r i t a n n i e n (97), 
T ü r k e i (96) u n d L u x e m b u r g (87); aber v o r F r a n k r e i c h (80), Ö s t e r r e i c h (77), S c h w e i z 
(73) u n d I ta l ien (60). 

3 3 Z . B . S o n d e r p r o b l e m e m i t der Kr iminal i tä t v o n Aus ländern , o b w o h l diese n icht 
generel l h ö h e r belastet s i n d ( d a z u Schöch/Gebauer 1991, S. 40 f f . ) . 
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z u verkürzen o d e r gar z u v e r m e i d e n . 3 4 P r o b l e m a t i s c h ist a u c h der nach w i e v o r h o h e 
A n t e i l v o n k u r z e n Fre ihe i t ss t ra fen bis z u 6 M o n a t e n 3 5 u n d die w i e d e r steigende Z a h l 
v o n E r s a t z f r e i h e i t s s t r a f e n . 3 6 

3.2. Konstant hoher Anteil kurzer Freiheitsstrafen 

A u s Tab. 2 ergibt s ich, daß die Zurückdrängung der k u r z e n F r e i 
heitsstrafen unmittelbar nach dem 1. S t r R G e indrucksvol l gelungen 
war , daß aber seit M i t t e der 70 er Jahre eine Stagnation eingetreten ist. 
D e r A n t e i l der ganz überwiegend als resozial isierungsfeindlich ange
sehenen Freiheitsstrafen bis z u 6 M o n a t e n 3 7 betrug seither regelmäßig 
ca. 4 5 % der verhängten Freiheitsstrafen. 3 8 N i m m t man noch die 
ebenfalls problematischen Strafen zwischen 6 u n d 12 M o n a t e n h i n z u , 
die für eine Resozial is ierung kaum günstiger s i n d 3 9 - nach Tab. 2 
regelmäßig zwischen 37 u n d 4 0 % - , so k o m m t man auf einen A n t e i l 
v o n ca. 8 5 % aller verhängten Freiheitsstrafen, bei denen nach den 
Intentionen des Gesetzgebers, wie sie i n den §§ 47, 56 z u m A u s d r u c k 
k o m m e n , ambulante Sanktionen den V o r r a n g haben sollten. D i e P r a 
xis befolgt dieses P r o g r a m m auch insoweit , als sie ca. 7 5 % dieser 
Freiheitsstrafen zur Bewährung aussetzt. 4 0 D a aber das W i d e r r u f s r i s i 
k o nicht ganz gering is t , 4 1 kann auch die Verhängung einer z u r Be
währung ausgesetzten Freiheitsstrafe den Schritt in die kr iminel le 
Karr iere begünstigen, wenn es während einer vorübergehenden Per
sönlichkeitskrise z u neuen Straftaten k o m m t . Dies gilt besonders 
dann, wenn die kurze Freiheitsstrafe deshalb verhängt w i r d , we i l der 
Täter eine höhere Geldstrafe ( z . B . ab 90 Tagessätzen) ohnehin nicht 
bezahlen könnte. 

D i e V e r b e s s e r u n g des K u r z s t r a f e n v o l l z u g s i n R i c h t u n g auf eine Fre ize i t s t ra fe , w i e 
sie z . B . in B a d e n - W ü r t t e m b e r g versucht w i r d , k a n n z w a r einige der D e f i z i t e des 
v e r b l e i b e n d e n Restes der K u r z s t r a f e n beseit igen u n d ist i n s o f e r n auch z u b e g r ü ß e n . 4 2 

Sie so l l te aber n i c h t neue A n w e n d u n g s b e r e i c h e für die k u r z e Fre ihei tss t rafe erschl ie 
ß e n . 

3 4 H i e r eröffnet die E i n b e z i e h u n g der W i e d e r g u t m a c h u n g in das Strafrecht C h a n c e n 
für eine E r w e i t e r u n g der S t ra fmi lderungsgründe ; s . u . D u n d § 5 A E - W G M . 

3 5 S . u . 3.2 u n d F , Tabelle 2. 
3 6 S . u . 3.5 u n d F , Tabelle 7. 
37 HorstkottejZ 1970, 125f. ; Kaiser 1988 § 116 R n . 14ff . ; Eisenberg § 36 R n . 7. 
, s N o c h weitaus größer ist die Z a h l der tatsächlich verbüßten k u r z e n Fre ihe i t s s t ra 

fen , v g l . Kaiser § 115 R n . 22 f . ; § 116 R n . 16. 
3 9 Horstkotte B e w H i 1984, 8; v g l . auch V V z u § 6 I 2 S t V o l l z G . 
4 0 S. Tab. 3 : bis 6 M . 7 7 , 5 % m i t s i n k e n d e r T e n d e n z , 6—12 M . 7 0 , 3 % m i t s teigender 

T e n d e n z i n den le tzten J a h r e n ; z u m ger ingen G e l d s t r a f e n a n t e i l ab 90 T S b z w . 3 M o n . 
s . u . 3 .3. 

4 1 V g l . Tab. 5 Sp. 1-4: 3 4 % bei Bewährungshi l fe fä l len ; e r fahrungsgemäß etwas ge
r i n g e r bei den sonst igen Bewährungss t ra fen (pos i t ive S e l e k t i o n ) . 

4 2 V g l . z . B . Dolde)]ehle Z f S t r V o 1986, 195; Dolde/Rössner Z S t W 99 (1987), 424f f . 
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3.3. Faktische Beschränkung der Reichweite der Geldstrafe 

D i e Geldstrafe hat aufgrund der Strafrechtsreform nicht nur bei 
Verkehrsdel ik ten , sondern auch bei vielen D e l i k t e n der klassischen 
Kriminalität einen beachtlichen A n w e n d u n g s b e r e i c h erobert . 4 3 Es 
war aber schon bald nach Inkrafttreten des Tagessatzsystems festzu
stellen, daß die Geldstrafe fast nur bis z u 90 Tagessätzen angewandt 
w u r d e . 4 4 D e r gesetzliche R a h m e n v o n 5-360 Tagessätzen (§ 40 I) 
w i r d also k a u m ausgeschöpft. 

So b l i e b e n seit 1975 9 8 % , z u l e t z t 9 7 % aller G e l d s t r a f e n i m u n t e r e n V i e r t e l des 
gesetz l i chen R a h m e n s (5. Tab. 6), o b w o h l R e c h t s p r e c h u n g u n d W i s s e n s c h a f t L ö s u n g e n 
aufgezeigt h a b e n , m i t denen d ie b e s o n d e r e n H ä r t e n des s o g . N e t t o p r i n z i p s bei h o h e r 
T a g e s s a t z z a h l te i lweise ausgegl ichen w e r d e n k ö n n e n . 4 5 Z w a r z e i g e n die 15065 V e r u r 
t e i l u n g e n über 90 Tagessä tze i m J a h r 1989 , 4 6 daß die G e l d s t r a f e d u r c h a u s n i ch t auf 
Kle inkr iminal i tä t beschränkt is t ; d e n k b a r e A n w e n d u n g s f e l d e r i m B e r e i c h d e r m i t t e l 
s c h w e r e n W i r t s c h a f t s - , U m w e l t - u n d V e r k e h r s d e l i n q u e n z s i n d aber n o c h n i c h t h i n r e i 
c h e n d abgedeckt . 

E s ist u n v e r k e n n b a r , daß die G e r i c h t e s c h o n jenseits der G r e n z e v o n 90 Tagessätzen 
das s t reng auf s p e z i a l - u n d generalpräventive A u s n a h m e n zugeschni t t ene N o r m p r o 
g r a m m des § 4 7 4 7 n u r e ingeschränkt b e f o l g e n . O b e r h a l b des nach § 47 b e s t i m m t e n 
Rege lbere ichs der G e l d s t r a f e v o n bis z u 180 Tagessä tzen , also z w i s c h e n 6 u n d 12 
M o n a t e n , f i n d e n s ich gar n u r n o c h 1401 G e l d s t r a f e n gegenüber 39.354 Fre ihe i t ss t ra fen 
(vg l . Tab. 2H. 6). Horstkotte hält es für m ö g l i c h , daß e in R i c h t e r , der v o n der N o t w e n 
d i g k e i t einer k u r z e n Freihei tss trafe überzeugt ist , auf Fre ihe i t ss t ra fen ü b e r 6 M o n a t e n 
a u s w e i c h t , u m d e n strengen B e g r ü n d u n g s a n f o r d e r u n g e n des § 47 a u s z u w e i c h e n . 4 8 

3.4. Unzureichende Ausschöpfung der Tagessatzhöhe nach oben und 
nach unten 

W i e sich aus Tabelle 6 ergibt, k o m m e n Tagessätze über 100 D M 
nur i n 0 ,6% aller Verurte i lungen z u Geldstrafe vor , o b w o h l der ge
setzliche R a h m e n bis z u 10000 D M reicht u n d ein monatliches N e t 
t o e i n k o m m e n v o n über 3000 D M bei weitaus mehr Tätern vorliegen 

"Horstkotte B e w H i 1984, 6 f . ; nach Dölling Z S t W 104 (1992, i m D r u c k ) bei S tra
ßenverkehrsdel ik ten 1968 G e l d s t r a f e n a n t e i l 6 5 % , 1989 9 0 % , be i Straftaten außerhalb 
des S t raßenverkehrs 1968 6 1 % u n d 1989 7 8 % . 

4 4 Heinz Z S t W 94 (1982), 641 f.; Eisenberg § 33 R n . 3 f . ; z w a r f i n d e n s i ch i m B e r e i c h 
z w i s c h e n 30 u n d 90 Tagessätzen d u r c h a u s s c h o n D e l i k t e der m i t t e l s c h w e r e n K r i m i n a l i 
tät, d o m i n a n t s i n d aber l e t z t l i c h die G e l d s t r a f e n bis z u 30 Tagessä tzen (60 ,4%) . 

4 5 Z . B . BGHSt 26, 325 ; 34, 9 3 ; LG Waldshut M D R 1977, 420 ; OLG Düsseldorf 
N S t Z 1987, 556; Dreher/Tröndle § 40 R n . 24 m . w . N . ; Schäfer R n . 66 ; SK-Horn § 40 
R n . 13 m i t H i n w e i s auf V o r r a n g der R a t e n z a h l u n g s m ö g l i c h k e i t o d e r der B e l a s t u n g v o n 
V e r m ö g e n s w e r t e n . 

46StVSta 1989, T a b . 3 .3 : v o n 9 0 - 1 8 0 T S 13.455, v o n 180-360 T S 1.401, ü b e r 360 T S 
( v g l . § 54 II) 209 G e l d s t r a f e n ; z u r s te igenden T e n d e n z Dölling Z S t W 104 (1992), i m 
D r u c k . 

4 7 V g l . Schäfer R n . 93. 
4 8 V g l . Horstkotte B e w H i 1984, 8. 
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dürfte, zumindest i m Bereich der Verkehrs - u n d Wirtschaf tsdel in
quenz . Es kann dahingestellt bleiben, ob die hier erkennbaren U n z u 
länglichkeiten in prakt ikabler Weise durch Verbesserungen bei der 
E i n k o m m e n s e r m i t t l u n g behoben werden k ö n n t e n . 4 9 Jedenfalls wer 
den vorhandene finanzielle Ressourcen bei vermögenden Tätern nicht 
i n gleicher Weise z u m A u s g l e i c h der Tatfolgen herangezogen wie bei 
ärmeren Tä tern . 5 0 

K a u m weniger gravierend dürfte sich die unzureichende Ausschöp
fung der Geldstrafe nach unten auswirken. Bei Sozialhilfeempfängern 
oder Arbei ts losen, die unter den Straffälligen überrepräsentiert s ind, 
können z u hohe Tagessätze leicht über die Ersatzfreiheitsstrafe in den 
Strafvol lzug führen. Es besteht sogar die Gefahr , daß wegen voraus
sichtlicher Zahlungsunfähigkeit des Täters - unzulässigerweise - d i 
rekt Freiheitsstrafe verhängt w i r d . 5 1 

Stat ist isch läßt s ich das A u s m a ß dieses P r o b l e m s s c h w e r n a c h w e i s e n , da i n der 
V e r u r t e i l t e n s t a t i s t i k alle Tagessä tze bis z u 10 D M i n e iner G r u p p e z u s a m m e n g e f a ß t 
s i n d ; 1989 entf ie len h ierauf i m m e r h i n 1 1 , 8 % der G e l d s t r a f e n (Tab. 6). D e r größte T e i l 
dürf te aber auf exakt 10 D M lauten , so daß der untere B e r e i c h v o n 2 - 9 D M (§ 40 II 3) 
g a n z selten z u r A n w e n d u n g k o m m t . E r sol l te aber bei P e r s o n e n gewählt w e r d e n , die 
auf S o z i a l h i l f e oder als H e i m i n s a s s e n o . a . auf T a s c h e n g e l d angewiesen s i n d , w e i l bei 
d e r gebotenen te leo log ischen R e d u k t i o n des N e t t o p r i n z i p s ein „Entsoz ia l i s ie rungsab-
s c h l a g " z u g u n s t e n e lementarer Lebensbedürfn i sse z u m a c h e n i s t . 5 2 D a dieses P r o b l e m 
i n L i t e r a t u r u n d R e c h t s p r e c h u n g b i sher relat iv selten erör ter t w i r d , 5 3 ist n i c h t a u s z u 
schl ießen , daß in s o l c h e n Fäl len of t s t i l l s c h w e i g e n d auf Fre ihe i tss t rafe a u s g e w i c h e n 
w i r d . 

3.5. Begrenzte Erfolge bei der Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen 
für uneinbringliche Geldstrafen 

V o r allem i m Bereich der klassischen Kriminalität spielte schon in 
den 80 er Jahren das P r o b l e m der uneinbringl ichen Geldstrafe u n d der 
dann u . U . notwendigen Ersatzfreiheitsstrafe (§ 43) eine nicht uner
hebliche R o l l e . 5 4 Jetzt - z u Beginn der 90 er Jahre - könnte dies in den 

4 9 D a z u Jescheck § 73 I l l d m . w . N . 
5 0 A u c h i n s o w e i t lassen s ich V e r b e s s e r u n g e n d u r c h f r e i w i l l i g e W i e d e r g u t m a c h u n g s 

l e i s tungen e r w a r t e n ; z u h e r k ö m m l i c h e n R e f o r m v o r s c h l ä g e n Dölling Z S t W 104 (1992), 
i m D r u c k . 

5 1 D a g e g e n nachdrückl ich Schäfer R n . 93 ; S/S-Stree § 47 R n . 8; z u m etwas anders 
gelagerten P r o b l e m der v o r a u s s i c h t l i c h e n Z a h l u n g einer G e l d s t r a f e d u r c h D r i t t e LK-
Hirsch § 47 R n . 29 ; SK-Horn § 47 R n . 29 m . w . N . 

5 2 Z u t r e f f e n d AG Lübeck N S t Z 1989, 75 ; ähnlich BayObLG N J W 1986, 2842 ; AG 
Landau S t V 1987, 298; SK-Horn § 47 R n . 28 ; skept i sch bei M i n d e s t s a t z v o n 2 D M 
Dreber/Tröndle § 40 R n . 12. 

5 3 S .o . F n . 51 s o w i e SK-Horn § 40 R n . 10. 
5 4 Hauptsächl i ch bei s o z i a l s c h w a c h e n u n d s t ra f recht l i ch vorbe las te ten T ä t e r n , m i t 

z u n e h m e n d e r T e n d e n z i n Z e i t e n w i r t s c h a f t l i c h e r R e z e s s i o n u n d h o h e r A r b e i t s l o s i g 
k e i t , v g l . Albrecht 1980, 272 f f . ; Heinz J e s c h e c k - F S , S. 963. 
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neuen Bundesländern z u einem wesentlichen H i n d e r n i s für die 
D u r c h s e t z u n g der Geldstrafe werden, solange die E i n k o m m e n s - und 
die Beschäftigungsverhältnisse dort erheblich ungünstiger als in den 
alten Bundesländern s ind. Z w a r w u r d e nach einer früheren U n t e r s u 
chung die Ersatzfreiheitsstrafe in den alten Ländern dank der Raten
zahlungsfreundlichkeit der Just iz u n d der M o b i l i s i e r u n g letzter R e 
serven letzt l ich „nur" in etwa 15% der Geldstrafen angeordnet u n d in 
6-7 % der Fälle auch vo l l s t reckt . x S A b e r schon diese nicht ganz gerin
ge Q u o t e setzt ein leistungsfähiges wirtschaftliches U m f e l d voraus. 

E i n e gewisse E n t l a s t u n g auch für die i n der ersten H ä l f t e der 80er Jahre überfül l ten 
J u s t i z v o l l z u g s a n s t a l t e n hat die i n z w i s c h e n i n a l len Bundes ländern ausgebaute M ö g l i c h 
ke i t der A b w e n d u n g der V o l l s t r e c k u n g der Ersa tz f re ihe i t ss t ra fe d u r c h freie A r b e i t 
g e m ä ß A r t . 293 E G S t G B g e s c h a f f e n . 5 6 I m großen u n d ganzen w a r dieser A u s b a u er
f o l g r e i c h u n d hat den B e t e i l i g t e n tausende v o n H a f t t a g e n jährl ich e r s p a r t . 3 7 A l l e r d i n g s 
dürfen die p r a k t i s c h e n u n d p s y c h o l o g i s c h e n G r e n z e n dieser „freien A r b e i t " n i c h t 
übersehen w e r d e n . W i e eine größere S t i c h p r o b e n u n t e r s u c h u n g a n h a n d v o n fast 8000 
V e r f a h r e n m i t u n e i n b r i n g l i c h e r G e l d s t r a f e zeigte , erfolgte t r o t z des n a c h A r t . 293 I 1 
E G S t G B mögl ichen A n t r a g s l e t z t l i c h n u r i n 5 , 8 % der Uneinbr ing l i chke i t s fä l l e eine 
E r l e d i g u n g d u r c h gemeinnütz ige A r b e i t . 5 8 M o t i v a t i o n u n d D u r c h h a l t e v e r m ö g e n s i n d 
n u r bei e i n e m T e i l der i n B e t r a c h t k o m m e n d e n T ä t e r z u f r i e d e n s t e l l e n d . 5 9 Ü b e r 100 
S t u n d e n w e r d e n n u r selten u n d m ü h s a m erre icht , w e s h a l b bei d e m meis t übl ichen 
U m r e c h n u n g s m a ß s t a b (6 A r b e i t s s t u n d e n p r o H a f t t a g ) k a u m m e h r als 30 Tagessä tze 
(180 S t u n d e n freie A r b e i t ) i n Bet racht k o m m e n . 6 0 

D i e w e n i g e n a m t l i c h e n Z a h l e n z u r Ersatz f re ihe i t ss t ra fe aus der S t r a f v o l l z u g s s t a t i s t i k 
(Tab. 7 Sp. 2-6) s i n d z w a r n u r beschränkt aussagekräf t ig , 6 1 sie lassen j e d o c h gegen 
E n d e der 80er Jahre eine le icht steigende Q u o t e der G e f a n g e n e n m i t E r s a t z f r e i h e i t s 
strafe (1989: 3 ,4%) s o w i e eine kons tante E r s a t z f r e i h e i t s s t r a f e n q u o t e v o n ca. 6 % e r k e n 
nen u n d bestätigen d a m i t die erwähnten fak t i schen G r e n z e n bei der V e r m e i d u n g der 
E r s a t z f r e i h e i t s s t r a f e , 6 2 die seit A n f a n g 1987 i n al len Bundes ländern angeboten w i r d . 6 3 

5 5 V g l . Albrecht 1980, 2 7 1 ; z u den neueren V o l l s t r e c k u n g s q u o t e n v g l . d ie - n i ch t 
ganz genauen - W e r t e in Tab. 7, S p . 3 ( s . u . F n . 61) u. Jescheck § 73 I V 3 F n . 43 . 

5 6 N a c h w e i s e z u den s o g . T i l g u n g s v e r o r d n u n g e n bei Dreher/Tröndle § 43 R n . 8. 
57 Schall NStZ 1985, 107. 
5 8 Feuerhelm 1991, 69, 7 1 : 1 1 , 5 % V e r b ü ß u n g der Ersa tz f re ihe i t ss t ra fe u n d l e t z t l i c h 

d o c h 8 2 , 7 % d u r c h Z a h l u n g . 
5 9 V g l . Kästner/Kerner S. 185f., 223 , 245, 272 ; Feuerhelm i n Jehle ( H r s g . ) 1992, 337. 
6 0 Z u r K o r r e k t u r b e d ü r f t i g k e i t s . u . E II 4. 
6 1 B e s o n d e r s unglückl ich ist der S t i chtag 31.12. (Sp. 4, 5). In der Z u g a n g s s t a t i s t i k 

(Sp. 2) k a n n ein V e r u r t e i l t e r bei U n t e r b r e c h u n g o d e r V e r l e g u n g während der H a f t 
m e h r f a c h gezählt w e r d e n ; bei Ersa tz f re ihe i t s s t ra fen k o m m t dies aber re lat iv selten v o r . 
Insgesamt dürften s ich d ie meis ten F e h l e r q u e l l e n - ebenso w i e d ie z e i t l i c h e V e r s c h i e 
b u n g z w i s c h e n U r t e i l u n d Ersa tz f re ihe i t ss t ra fe - über die Jahre h i n w e g ausg le ichen . 

6 2 K r i t i s c h Henning Z R P 1990, 99 (mit Verbesserungsvorsch lägen) . 
6 3 Albrecht/Schädler Z R P 1988, 278. 
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4. Konstanz bei der Anordnung stationärer Maßregeln der Besserung 
und Sicherung 

D i e Reduzierung vollstreckter Freiheitsstrafe ist nicht durch ein 
A u s w e i c h e n auf stationäre Maßregeln der Besserung u n d Sicherung 
erkauft w o r d e n . 

W i e Tabelle 8 ze igt , ist d ie Z a h l der U n t e r b r i n g u n g e n u n m i t t e l b a r nach d e n Straf
rechtsreformgesetzen des Jahres 1969 stark zurückgegangen , hauptsächl ich w e g e n der 
A b s c h a f f u n g des A r b e i t s h a u s e s u n d der e r f o l g r e i c h e n E i n s c h r ä n k u n g der S i c h e r u n g s 
v e r w a h r u n g , die z u l e t z t (1989) n u r n o c h 2 7 m a l jährl ich angeordnet w u r d e . I n z w i s c h e n 
steigen die G e s a m t z a h l e n w i e d e r etwas an u n d erre ichen ähnl iche W e r t e w i e A n f a n g 
der 60er Jahre . D e r A n s t i e g b e r u h t hauptsächl ich auf s te igenden Z a h l e n bei der U n t e r 
b r i n g u n g i n einer E n t z i e h u n g s a n s t a l t , die z u l e t z t m i t 631 Fäl len (58 ,1%) die häufigste 
stat ionäre Maßregel w a r . H i e r b e i handel t es s i ch aber n icht u m einen W a n d e l des 
Sankt ionsst i les , s o n d e r n u m eine R e a k t i o n auf d ie S u c h t - u n d D r o g e n p r o b l e m e unserer 
Z e i t , die i n den 80er J a h r e n unbes t re i tbar g r ö ß e r g e w o r d e n s i n d . 

E i n Austausch dieser Unterbr ingungen d u r c h ambulante Sankt io
nen k o m m t nach derzeit igem Kenntnisstand nicht in Betracht . 6 4 D i e 
nach § 63 und nach § 64 Untergebrachten leiden in der Regel an 
schweren E r k r a n k u n g e n oder Persönlichkeitsstörungen, die mit der 
Gefahr weiterer erheblicher Straftaten verbunden s ind. Sie haben oft 
schon mehrere ambulante Therapieversuche hinter sich, z . T . auch 
strafrechtlich vermittelte nach §§ 56, 56c III oder nach § § 3 5 ff. 
B t M G . 

D i e E n t s c h e i d u n g des Bundesver fassungsger i chts z u r B e g r e n z u n g der U n t e r b r i n 
gungsdauer ( § § 63, 6 7 d ) nach d e m G r u n d s a t z der V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t 6 5 dürfte z u 
einer d e u t l i c h e n R e d u z i e r u n g der D a u e r des Fre ihe i t sentzuges i n den p s y c h i a t r i s c h e n 
Krankenhäusern führen u n d d a m i t z u neuen P r o b l e m e n bei der gesetz l ich v o r g e s c h r i e 
benen F ü h r u n g s a u f s i c h t . 6 6 Stat ist isch ließ s ich e in R ü c k g a n g der U n t e r g e b r a c h t e n bis 
E n d e 1989 a l lerdings n o c h n i c h t n a c h w e i s e n . 6 7 

6 4 D a ß i m Z w e i f e l of fene o d e r gelockerte V o l l z u g s f o r m c n bei der U n t e r b r i n g u n g z u 
b e v o r z u g e n s i n d , ist i n den Maßregelvol lzugsgesetzen der L ä n d e r s c h o n geregelt o d e r 
n o c h deut l i cher z u regeln, gehört aber n icht z u u n s e r e m T h e m a (vg l . d a z u Volckart, 
Maßregelvol lzug, 3. A u f l . 1991). 

6 5 BVerfGE 70, 297 ( B e s c h l . v . 8. 10. 1985). 
6 6 §§ 6 7 d II 2, 68 I I ; z u r w e i t e r e n E n t w i c k l u n g der Führungsaufs i cht s . u . E V I . 
6 7 V g l . StVSta 1980-1989, z u l e t z t T a b . 7: ke ine n e n n e n s w e r t e n U n t e r s c h i e d e bei der 

Z a h l der U n t e r g e b r a c h t e n a m jewei l igen St ichtag 31. 12. W e g e n der Kapazi tä tsengpässe 
bei den E n t z i e h u n g s a n s t a l t e n w e r d e n a l lerdings viele nach § 64 U n t e r g e b r a c h t e o d e r 
s o g . Versager b z w . V e r w e i g e r e r in die a l lgemeinen p s y c h i a t r i s c h e n L a n d e s k r a n k e n h ä u 
ser verlegt u n d d o r t falsch nach § 63 gezählt . 
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5. Bedeutungsgewinn der ambulanten Maßnahmen Fahrerlaubnis
entziehung, Fahrverbot, Einziehung und Werfalf Bedeutungsver
lust der sonstigen ambulanten Maßregeln und Nebenfolgen 

D i e E n t z i e h u n g der Fahrerlaubnis ist nach der Geldstrafe die zwei t 
häufigste Sankt ion (Tab. 8); sie steht als grundsätzlich spezialpräven
tiv orientierte Maßregel der Besserung u n d Sicherung ganz i m M i t t e l 
p u n k t der Bekämpfung der Verkehrskriminalität. V o n den 169898 
Entz iehungen i m Jahr 1989 entfallen 94 ,5% auf Straßenverkehrsde
likte u n d 83 ,1% auf solche in T r u n k e n h e i t . 6 8 D i e Einführung der 
Regelvermutung der Ungeeignetheit z u m Führen v o n Kra f t fahrzeu
gen (§ 69 I I ) 6 9 u n d der ausdrückliche V e r z i c h t auf eine besondere 
Verhältnismäßigkeitsprüfung (§ 69 I 2 ) 7 0 haben die puni t iven E l e m e n 
te dieser Maßregel verstärkt u n d die generalpräventiven N e b e n w i r 
kungen fast i n den V o r d e r g r u n d gerückt . 7 1 Insbesondere bei den 
Trunkenhei tsdel ikten i m V e r k e h r , w o die Entz iehungsquote seit lan
gem über 9 0 % l iegt , 7 2 ist aber die spezial- u n d generalpräventive 
E f f i z i e n z dieser Maßregel i m K o n t e x t mit sonstigen Maßnahmen der 
Verkehrssicherheit und Verkehrserz iehung so e i n d r u c k s v o l l , 7 3 daß 
die K r i t i k wegen des mit der Maßregelnatur verbundenen „Etiketten
s c h w i n d e l s " 7 4 bisher ohne gesetzliche Konsequenzen geblieben ist. 

Bemerkenswert ist i m m e r h i n , daß das Fahrverbot , das als N e b e n 
strafe nach § 44 einen erheblich engeren R a h m e n (1-3 Monate) auf
weist, seinen Anwendungsbere ich v o n 1975 bis 1989 etwa verdoppelt 
hat (zuletzt 34374 Verbote , v g l . Tab. 9 Sp. 9), während die E n t z i e 
hung der Fahrerlaubnis nach einem Höhepunkt i m Jahr 1980 zuletzt 
fast wieder den Stand von 1975 erreicht hat (Tab. 8 Sp. 7 ) . 7 5 Dies 
deutet darauf h i n , daß die Praxis jedenfalls außerhalb der A l k o h o l d e 
l ikte eher das Fahrverbot b e v o r z u g t . 7 6 

6 8 Berechnet nach StVSta 1989, T a b . 5. 
6 9 2. S t raßenverkehrss icherungsgesetz v. 24. 11. 1964; k r i t i s c h Baumann D A R 1965, 

230 ; für f l ex ib le H a n d h a b u n g Krchl D A R 1986, 36f . 
7 0 D u r c h das 1. S t r R G v . 25. 6. 1969; k r i t i s c h Baumann F o r e n s i a 8 (1987), 49, 50f . 
7 1 V g l . Hentschel K r i m G e g f r 17 (1986), 181 ff . ; k r i t i s c h SK-Horn § 69 R n . 2 ; Streng 

1991, V I I I 2 c c ; Gramer, S c h r ö d e r - G e d S 1978, S. 545, 547. 
7 2 Schöch N S t Z 1991, 14; Kerner F o r e n s i a 7 (1986) 75, 82f . ; z u l e t z t 1989 9 2 , 4 % der 

V e r u r t e i l t e n , 8 8 , 2 % der A b g e u r t e i l t e n , berechnet nach StVStA 1989, T a b . 5. 
7 3 Schöch N S t Z 1991, 15, 17. 
74 Hentschel K r i m G e g f r . 17 (1986), 182; Kaiser 1990, 43 F n . 104. 
7 3 D e r z w i s c h e n z e i t l i c h e H ö h e p u n k t (1980 b z w . 1985) lag bei § 69 d e u t l i c h h ö h e r ; 

der R ü c k g a n g beruht v o r a l l em auf der e r f o l g r e i c h e n B e k ä m p f u n g der T r u n k e n h e i t i m 
V e r k e h r , v g l . Schöch N S t Z 1991, 15, 17. 

7 6 StVSta 1989, T a b . 5, bei § 4 4 ( V e r k e h r s d e l i k t e ) entfal len 6 0 , 2 % auf a l lgemeine 
V e r k e h r s s t r a f t a t e n , 3 9 , 8 % auf T r u n k e n h e i t s d e l i k t e ; z u m etwas größeren A n w e n 
d u n g s b e r e i c h des F a h r v e r b o t e s nach § 25 S t V G v g l . Kerner F o r e n s i a 7 (1986), 83 f. 
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Z u g e n o m m e n haben auch Einziehung u n d Verfall (Tab. 9 Sp. 3-6). 
Größere praktische Bedeutung hat jedoch nur die E i n z i e h u n g erlangt, 
während der für die Abschöpfung rechtswidriger G e w i n n e gedachte 
V e r f a l l wegen seiner engen u n d kompl iz ie r ten Voraussetzungen vie l 
z u selten angewendet w i r d . 7 7 D i e Reformbedürftigkeit - zumindest 
i .S . eines sog. erweiterten Verfal ls - ist daher insoweit unbestr i t ten. 7 8 

D e u t l i c h zurückgegangen s i n d dagegen die anderen a m b u l a n t e n M a ß r e g e l n u n d die 
s o g . S ta tus fo lgen . D e r Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Stimmrechts 
ist i n d e n le tzten 5 J a h r e n auf 0 -10 Fäl le jährl ich g e s c h r u m p f t (Tab. 9 Sp. 7, 8). D e s h a l b 
s p r i c h t manches dafür , i m Strafrecht h ierauf ganz z u g u n s t e n d i f f e r e n z i e r t e r e r R e g e l u n 
gen i m W a h l r e c h t u n d i m B e a m t e n r e c h t z u v e r z i c h t e n . 7 9 

E i n n i c h t ganz so s tarker S c h w u n d ist b e i m Berufsverbot f es tzuste l len , das z u l e t z t 
auf 79 A n o r d n u n g e n p r o Jahr zurückgegangen ist (Tab. 8, Sp. 5). E s k o m m t heute fast 
n u r n o c h bei rechts- , w i r t s c h a f t s - u n d steuerberatenden B e r u f e n z u r A n w e n d u n g u n d 
dürf te jedenfalls h ier u n v e r z i c h t b a r s e i n . 8 0 

A u c h die r ichterl ich angeordnete Führungsaufsicht nach § 68 I 
spielt nach der Strafverfolgungsstatistik so gut wie keine R o l l e mehr, 
da sie 1989 nur noch in 57 Fällen gerichtl ich angeordnet w u r d e (Tab. 
8 Sp. 6). H i e r v o n z u unterscheiden ist jedoch die weitaus häufigere 
Führungsaufsicht kraft Gesetzes (§ 68 I, II), die 1989 bereits für 
12400 Probanden galt (s. Tab. 4 Sp. 4). D i e deut l ich zurückgehende 
Anwendungshäufigkeit der gerichtl ich angeordneten Führungsauf
sicht ist umso bemerkenswerter, als dieses Institut ohnehin nur an
wendbar ist, w enn mindestens sechs M o n a t e Freiheitsstrafe v e r w i r k t 
s ind u n d w e n n das Gesetz bei einzelnen Tatbeständen wegen t y p i 
scher Rückfallgefährdung Führungsaufsicht besonders vorsieht. D a 
die in Betracht k o m m e n d e n D e l i k t e sehr häufig v o r k o m m e n u n d 
abgeurteilt werden ( z . B . §§ 242ff., 259, 263), spricht die Zurückhal
tung der Gerichte für erhebliche Skepsis gegenüber dieser A r t der 
Maßregel . 8 1 

6. Unauffällige Blüte der Verwarnung mit Strafvorbehalt und des 
Absehens von Strafe 

O b w o h l die Entscheidungen nach den §§ 59, 60 nicht als V e r u r t e i 
lungen i .S . der Strafverfolgungsstatistik gelten, sondern getrennt ge-

7 7 V g l . Lackner V o r § 73 R n . 1; S/S-Eser V o r § 73 R n . 2 a ; Horn J R 1984, 2 1 1 ; 
k r i t i s c h auch z u r E i n z i e h u n g Schäfer R n . 169. 

7 8 Lackner V o r § 73 R n . 1 m . w . N . ; s. auch o b e n A II 3. 
7 9 S . o . A II 3 ; Neues J Z 1991, 17, 23f . 
8 0 S . o . A I I 3 a . E . m . w . N . 
8 1 V g l . z u r K r i t i k SK-Horn § 68 R n . 2 f f . ; LK-Hanack § 68 R n . 24 m . w . N . ; R e f o r m -

vorschläge u . E V I 3. 
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zählt werden (s. Tab. 10 Sp. 617 u. 12/13)*2 handelt es sich d o c h um 
Sanktionen. Das ist für die V e r w a r n u n g mit Strafvorbehalt ganz u n -
streitig, 8" 5 gilt aber auch für das Absehen von Strafe, bei dem sich die 
Sankt ion auf den Schuldspruch beschränkt . 8 4 W i e sich aus Tab. 10 Sp. 
12 ergibt, hat sich die Anwendungshäufigkeit der Verwarnung mit 
Strafvorbehalt v o n 1975 bis 1989 mehr als verdreifacht, was ange
sichts der restriktiven A u s l e g u n g in der Rechtsprechung u n d einem 
großen T e i l der L i t e r a t u r 8 5 erstaunlich i s t . 8 6 Für das Absehen von 
Strafe f inden sich in der Strafverfolgungsstatistik seit Jahren relativ 
konstant ca. 300 bis 600 A b g e u r t e i l t e , 8 7 doch werden die meisten 
einschlägigen Fälle auf einfachere Weise nach § 153 b S t P O eingestellt 
(1989 allein 13.227 Einste l lungen nach § 153 b S t P O ) . 8 8 

E i n e exakte A n a l y s e des A n w e n d u n g s b e r e i c h s des § 153 b I S t P O spez ie l l i m H i n 
b l i c k auf das Absehen von Strafe nach § 60 ist n i ch t mögl i ch , w e i l der G e s e t z g e b e r i m 1. 
S t r R G die hier erfaßten Fäl le des Wegfalls der Strafwürdigkeit wegen „Se lbs tbes tra 
f u n g " i n der R e c h t s f o l g e d e n s c h o n f rüher i n e i n z e l n e n N o r m e n geregelten Fällen 
fehlender Straf bedürftigkeit w e g e n ger inger S c h u l d 8 9 o d e r w e g e n R ü c k t r i t t s v o n v o l l 
endeter T a t 9 0 völlig gleichgestel l t h a t . 9 1 Z w a r k a n n v e r m u t e t w e r d e n , daß die M e h r z a h l 
der E i n s t e l l u n g e n nach § 153 b S t P O d e m z w e i t e n K o m p l e x z u z u o r d n e n ist, i n s b e s o n 
dere Straftaten nach §§ 29 V , 31 B t M G , j edoch ist n i ch t ausgeschlossen, daß a u c h Fälle 
des § 60 auf d iesem e infachen , für Bagatel l fäl le gedachten W e g er ledigt w e r d e n . 

D i e s entspräche k a u m d e m sach l i chen G e h a l t des § 60, der w e g e n der h o h e n f i k t i v e n 
S t r a f e r w a r t u n g v o n e i n e m J a h r a u c h bei e r h e b l i c h e m U n r e c h t s - u n d S c h u l d g e h a l t der 
T a t , ja sogar bei vorsätz l icher T ö t u n g z u r A n w e n d u n g k o m m e n k a n n . 9 2 D i e e i g e n t l i c h 

8 2 A b s e h e n v o n Strafe w i r d bei den „ A b u r t e i l u n g e n " gezählt („sonst ige E n t s c h e i 
d u n g " ) , V e r w a r n u n g m i t S t ra fvorbeha l t w i r d getrennt erfaßt (vg l . StVSta 1989, 8 f . ) . 

8 3 V g l . Streng V 7; Dreber/Tröndle § 59 R n . 3 : s t ra frecht l i che R e a k t i o n s m i t t e l eige
ner A r t m i t m a ß n a h m e ä h n l i c h e m C h a r a k t e r . 

8 4 Jescheck § 81 II 2 ; etwas a b w e i c h e n d Baumann/Weber § 40 III 2 „al lgemeine 
S t r a f m i l d e r u n g s v o r s c h r i f t " u n d Schäfer R n . 318 : eine der S t r a f z u m e s s u n g i . w . S . ange
hörende „ T a t f o l g e n r e g e l u n g " ; ähnlich Dreher/Tröndle § 6 0 R n . 1; Maurach/Gossel! 
Z/>/§ 66 II. 

8 5 Z . B . Dreher M a u r a c h - F S 275 ; LK-Tröndle V o r § 38 R n . 32 ; Dreher/Tröndle V o r 
§ 5 9 R n . 2 m . w . N . ; BayObLG J R 1976, 511 m . A n m . Zipf; OLG Düsseldorf N S t Z 
1985, 362 m . A n m . Horn = J R 1985, 378 m . A n m . Schöch. 

S 6 F ü r großzügigere A n w e n d u n g bereits Baumann J Z 1980, 464; Horn N J W 1980, 
106; Dencker S t V ' l 9 8 6 , 399 ; SK-Horn § 59 R n . 11. 

8 7 StVSta 1989, T a b . 2 .2 : 562 ; z u früheren J a h r e n Terdenge S. 55 ( k u r z z e i t i g e r A n 
stieg v o n 1971-1976 auf 682-924 Fäl le ) . 

8 8 StaBAy S taatsanwaltschaften, T a b . 2 .2 .1 . ; die Z a h l der g e r i c h t l i c h e n E i n s t e l l u n g e n 
nach § 153 b I I , die i n der A u s g a b e „St ra fger ichte" n u r z u s a m m e n m i t anderen O p p o r -
tunitätseinstel lungen ausgewiesen s i n d , ist e r h e b l i c h ger inger . 

8 9 Z . B . §§ 23 III , 30 1 3, 129 V , 157 I, 175 I I ; v g l . Jescheck § 81 I 1 m . w . N . 
9 0 Z . B . §§ 83a , 98 I I , 129 V I , 129a V , 315 V I ; vgl Jescheck § 81 I 2 m . w . N . ; s. auch 

§ § 29 V , 31 B t M G . 
9 1 K r i t i s c h z u r gesetz l ichen S y s t e m a t i k Eser M a u r a c h - F S , S. 257, 261 ; Müller-Dielz 

L a n g e - F S , S. 305 f. 
9 2 V g l . BGHSt 27, 298, 300f . ; OLG Karlsruhe J Z 1974, 722 m . A n m . Maiwald = J R 

1975, 161 m . A n m . Zipf; Lackner § 60 R n . 4 ; Dreher/Tröndle § 60 R n . 2. 
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gebotene B e s c h r ä n k u n g der E i n s t e l l u n g nach § 153 b S t P O auf Fäl le ger inger S c h u l d 
o h n e e r h e b l i c h e D r i t t s c h ä d i g u n g 9 3 ist daher n i c h t gewährle is tet , z u m a l U b e r s c h r e i t u n 
gen a u c h v o m V e r l e t z t e n n i c h t för ml i c h gerügt w e r d e n k ö n n e n . 9 4 So besteht die G e 
fahr , daß der Schuldspruch als Sanktion n i c h t h i n r e i c h e n d z u r G e l t u n g k o m m t . 9 5 

Demgegenüber hat die Verwarnung mit Strafvorbehalt seit 1975 
trotz der erdrückenden V o r m a c h t der gleichzeit ig i n K r a f t getretenen 
E ins te l lung nach § 153 a S t P O Jahr für Jahr einen größeren A n w e n 
dungsbereich erlangt, so daß man inzwischen v o n einem eigenständi
gen - nur v o n wenigen so vorhergesehenen - A n w e n d u n g s p r o f i l spre
chen kann , das etwa folgende Fa l lgruppen er faßt : 9 6 

- Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g der Staatsanwaltschaft o d e r des A n g e k l a g t e n z u einer 
v o m G e r i c h t angeregten E i n s t e l l u n g nach § 153a S t P O ; 

- p r o b l e m a t i s c h e Geldstrafenfäl le (hohe Z a h l v o n Tagessä tzen , geringes E i n k o m m e n ) , 
b e i d e n e n die A n w e n d u n g des § 59 i . V . m i t e iner maßvol len G e l d a u f l a g e der G e f a h r 
e iner A u s h ö h l u n g des § 47 d u r c h V e r h ä n g u n g k u r z e r Fre ihe i t s s t ra fen o d e r d u r c h 
E r s a t z f r e i h e i t s s t r a f e n begegnet ; 

- m o d e r a t e B e g l e i t s a n k t i o n be i p r i m ä r therapeut i schen Bedürfn issen d u r c h K o m b i n a 
t i o n m i t einer a m b u l a n t e n H e i l b e h a n d l u n g o d e r einer a m b u l a n t e n E n t z i e h u n g s k u r 
(§ 5 9 a III N r . 2) ; 

- A u f r e c h t e r h a l t u n g des s o z i a l e t h i s c h e n U n w e r t u r t e i l s bei g e r i n g e m S a n k t i o n s b e d ü r f 
nis i n G r e n z b e r e i c h e n des s t ra f recht l i chen R e c h t s g ü t e r s c h u t z e s o d e r bei g e m i n d e r 
t e m U n r e c h t s b e w u ß t s e i n ( z . B . D e m o n s t r a t i o n s d e l i k t e , „ziviler U n g e h o r s a m " , S teu
e r h i n t e r z i e h u n g d u r c h Spenden) . 

E h e r atypisch dürften die Sonderfälle der angemessenen Reakt ion 
auf p o l i z e i l i c h veranlaßte T a t p r o v o k a t i o n 9 7 oder extrem lange u n d 
belastende Verfahrensdauer 9 8 sein, während denkbare A n w e n d u n g s 
möglichkeiten i m Bereich der K o m b i n a t i o n mi t A u f l a g e n u n d W e i 
sungen nach § 59 a - insbesondere wegen der Umständeklausel des 
§ 59 I N r . 2 u n d der Verkümmerung neben § 153 a S t P O - noch nicht 
ausgeschöpft erscheinen. 9 9 

7. Siegeszug der Diversion nach den §§ 153, 153 a StPO 

O b w o h l die E i n s t e l l u n g e n nach d e n § § 153, 153a S t P O n i c h t z u d e n s t ra f recht l i chen 
S a n k t i o n e n i . e . S . gehören , prägen sie d o c h als sog . i n f o r m e l l e S a n k t i o n e n i . S . der 
D i v e r s i o n s b e w e g u n g 1 0 0 d ie Gesamtstra teg ie staat l icher R e a k t i o n e n auf Straftaten u n d 

9 3 Jescheck § 81 II 3 ; SK-Horn § 60 R n . 19; o h n e diese E i n s c h r ä n k u n g z . B . Schäfer 
R n . 322 ; Dreher/Tröndle § 60 R n . 6. 

9 4 V g l . § 172 II 3 S t P O ; R e f o r m v o r s c h l a g be i Werner 1986, 298f f . 
9 5 V g l . Jescheck § 81 II 3 ; ü ber zeu gen d er daher d ie k larere K o n z e p t i o n des Schuld

spruchs unter Strafverzicht nach § 58 A E ; s . u . E I I I . 
9 6 H i e r z u u . z u m f o l g e n d e n Schöch, B a u m a n n - F S (1992, i m D r u c k ) m . w . N . u n d 

T a b e l l e n z u r A n w e n d u n g s h ä u f i g k e i t , s o w i e die N a c h w e i s e o . F n . 86. 
9 7 BGHSt 32, 355. 
9 8 Schäfer R n . 53. 
9 9 S . u . E I V ; für breitere A n w e n d u n g auch Hirsch H . K a u f m a n n - G e d S . S. 138. 
1 0 0 V g l . Dölling 1990, 275 ; Heinz i n Jehle 1992, S. 97f f . 
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treten te i lweise i n u n m i t t e l b a r e K o n k u r r e n z z u den meis ten Strafen o h n e F r e i h e i t s e n t 
z u g . Selbst die sog . s a n k t i o n s l o s e n E i n s t e l l u n g e n nach § 153 S t P O s i n d i n d iesem 
Z u s a m m e n h a n g bedeutsam, da a u c h i h n e n e in S t ra fver fahren m i t beträcht l i chen R i s i 
k e n vorausgeht , i n d e m n i c h t selten d ie V o r a u s s e t z u n g e n für ger inge S c h u l d u n d f e h 
lendes öf fent l iches Interesse an der V e r f o l g u n g erst d u r c h nachträgl iche A u s g l e i c h s l e i 
s tungen geschaffen w e r d e n . 1 0 1 

A u s Tabelle 11 w i r d ersichtl ich, daß die sog. Divers ionsentschei 
dungen i n den letzten 13 Jahren u m etwa das Drei fache zugenommen 
haben, während die Verurte i lungen nahezu konstant geblieben s ind . 
I m Jahre 1989, i n dem erstmals alle staatsanwaltschaftlichen u n d ge
r icht l ichen Einstel lungen statistisch ausgewiesen s i n d , 1 0 2 entfielen 
hierauf insgesamt 443 758 Fälle, also 42,17% aller Er led igungen , w e n n 
man Einste l lungen u n d Verurte i lungen zusammenrechnet . 1 0 3 Etwas 
mehr als die Hälfte davon s ind Einstel lungen gegen A u f l a g e n u n d 
Weisungen. 

D i e verfahrensökonomischen Vorte i le der D i v e r s i o n s ind unbe
streitbar und haben wahrscheinl ich am stärksten z u r dynamischen 
Zunahme dieser Erledigungsstrategie beigetragen. Unübersehbar s ind 
aber auch deren Gefahren für die U n s c h u l d s v e r m u t u n g , die G l e i c h 
behandlung v o n A r m e n u n d Reichen („Freikaufverfahren") u n d die 
überregionale E inhei t l i chkei t der R e c h t s a n w e n d u n g . 1 0 4 P r o b l e m a 
tisch ist unter dem A s p e k t der Gewal tente i lung u n d des R i c h t e r v o r 
behaltes für Rechtssachen ( A r t . 92 G G ) auch die weitgehende V o r 
verlagerung der Sanktionskompetenz auf die Staatsanwaltschaft; denn 
v o n den in Tab. 11 ausgewiesenen Einstel lungen w u r d e n 1989 n u r 
noch 106210 (23,9%) d u r c h den Richter ausgesprochen. D i e s führt 
nicht nur z u einer Verkürzung rechtsstaatlicher Verfahrensförmlich
keiten, sondern auch z u einem weitgehenden Ausschluß des V e r l e t z 
ten aus dem Verfahren und damit u .a . z u einer Beeinträchtigung 
seiner Beteiligungsinteressen. 

Z w a r ist die general- u n d spezialpräventive Effektivität der D i v e r 
s ion nach bisherigen Erkenntnissen jedenfalls nicht schlechter als die 

1 0 1 Z . B . d u r c h W i e d e r g u t m a c h u n g , G e s t ä n d n i s , L a d u n g z u r V e r n e h m u n g , b e h ö r 
d e n i n t e r n e R e g i s t r i e r u n g , i n f o r m e l l e E r m a h n u n g u . a . 

1 0 2 Z u d e n f rüher e r f o r d e r l i c h e n S c h ä t z u n g e n u n d H o c h r e c h n u n g e n s. Pah. 11 Fn. 1, 
3 s o w i e Heinz, M s c h r K r i m 1990, 210, 215. 

1 0 3 Insgesamt 1052306 E r l e d i g u n g e n ; v e r z i c h t e t w u r d e z u r V e r e i n f a c h u n g auf d i e 
v o n Heinz ( in Jehle 1992, S. 136 f.) v o r g e n o m m e n e U m r e c h n u n g v o n V e r f a h r e n auf 
P e r s o n e n , w o n a c h s i ch unter E i n b e z i e h u n g des § 153 b eine D i v e r s i o n s q u o t e v o n 4 4 % 
ergibt . 

1 0 4 V g l . h i e r z u u n d z u m f o l g e n d e n Schöch A K - S t P O § 153a R n . 4, 71 ff. m . w . N . ; 
Hirsch H . K a u f m a n n - G e d S . S. 141 f., 160f . ; z u r G e f a h r der A u s w e i t u n g des N e t z e s 
soz ia le r K o n t r o l l e Heinz J e s c h e c k - F S , S. 936 ; eher p o s i t i v e B e u r t e i l u n g be i Schüler-
Springorum 1991, 66 : „notwendiger P r e i s für jede v o n ,unten* b e w i r k t e k r i m i n a l p o l i t i 
sche I n n o v a t i o n " . 
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bei formel len V e r u r t e i l u n g e n . 1 0 5 D i e genannten Bedenken wiegen je
d o c h so schwer, daß nach rechtl ich besser strukturierten Lösungen 
gesucht werden muß, die den Entlastungsinteressen der Just iz ähnlich 
entgegenkommen, zugleich aber den hier erkennbar gewordenen 
Spie lraum i m Bereich der leichteren Sanktionen bis z u r G e l d s t r a f e 1 0 6 

so nutzen , daß ein differenziertes u n d berechenbares Sanktionsange
bot i n einem rechtsstaatlich geordneten Verfahren z u r Verfügung 
s teht . 1 0 7 

II. Entwicklungstendenzen des Jugendstrafrechts 

D i e bereits erwähnte A u f n a h m e des Täter-Opfer-Ausgleichs i n das 
Jugendstrafrecht 1 0 8 steht i m Zusammenhang mi t z w e i Re formschwer 
p u n k t e n des 1. J G G A n d G . 1 0 9 Z u m einen sollte die Diversion s tabi l i 
siert werden, nachdem die „innere R e f o r m " der Jugendstraf rechtspra-
xis bereits Ende der 80 er Jahre d a z u geführt hatte, daß die E i n s t e l l u n 
gen nach den §§ 45, 47 J G G die Verurte i lungen überwogen . 1 1 0 In 
V e r b i n d u n g mit der klareren Gestal tung dieser Vorschr i f t en w u r d e 
„das Bemühen des Jugendl ichen, einen A u s g l e i c h mi t dem Verletzten 
z u erreichen" , einer erzieherischen Maßnahme i .S . des § 45 II 1 J G G 
gleichgestellt. 

W ä h r e n d bei der en tsprechenden r i c h t e r l i c h e n W e i s u n g n a c h § 45 III 1 J G G 5 1 1 d ie 
Er fü l lung d u r c h d e n J u g e n d l i c h e n a b z u w a r t e n ist, b e v o r der Staatsanwalt v o n der 
V e r f o l g u n g absieht (§ 45 III 2 J G G ) , s o l l h ier „das ernsthafte B e m ü h e n des J u g e n d l i 
c h e n u m eine K o n f l i k t r e g e l u n g a u c h d a n n berücks icht ig t w e r d e n , w e n n das T a t o p f e r 
seine M i t w i r k u n g v e r s a g t " . 1 1 2 D i e s geht - s o w e i t e r s i c h t l i c h - ü b e r die b isher ige P r a x i s 
i n d e n M o d e l l p r o j e k t e n h i n a u s . 1 1 3 

D e r zweite R e f o r m s c h w e r p u n k t betraf die E r w e i t e r u n g der ambu
lanten Reaktionsmöglichkeiten des Jugendrichters. So w u r d e n in den 
K a t a l o g der Weisungen die bereits seit längerem erprobte u n d be-

1 0 3 Dölling 1991, 283f . ; Schöch i n Jehle 1992, S. 255f . 
1 0 6 H i e r z u k a n n m a n auch ca. 9 8 % der E i n s t e l l u n g e n nach § 153 a S t P O r e c h n e n , i n 

denen die A u f l a g e G e l d z a h l u n g e n betr i f f t ( v g l . Schöch A K - S t P O § 153 a R n . 6). 
1 0 7 S . u . D I V , V u n d E II - V ; für E i n b e z i e h u n g u n d Präzis ierung des § 153a S t P O 

Dölling Z S t W 104 (1992), i m D r u c k . 
1 0 8 § 1 0 1 3 N r . 7 u . § 4 5 II 2 J G G . 
1 0 9 B G B l . I 1990, 1853; v g l . Schaffstein/Beulke § 5 I V ; Böttcher/Weher N S t Z 1990, 

5 6 1 ; 1991, 7. 
1 1 0 V g l . Heinz M s c h r K r i m 1990, 210. 
1 1 1 § 45 III 2 i . V . m i t § 10 I 3 N r . 7 J G G , s. d a z u u n t e n . 
1 , 2 BReg. B T - D r s . 1 1/5829; v g l . auch Ostendorf § 45 J G G R n . 13: A u f n a h m e v o n 

R a t e n z a h l u n g e n s o l l genügen. 
1 1 3 V g l . die B e r i c h t e u . T h e s e n des A r b e i t s k r e i s e s I X i n DVJJ ( H r s g . ) M e h r f a c h 

Auffä l l ige 1990, 490-546 . 
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währte Betreuungsweisung,114 der Täter-Opfer-Ausgleich^ u n d die 
Tei lnahme an einem sozialen Trainingskurs aufgenommen, außerdem 
als Auflage - neben der schon bisher existierenden W e i s u n g nach § 10 
I 3 N r . 4 J G G - die V e r p f l i c h t u n g , Arbeitsleistungen z u erbringen. 

R e l a t i v neu s i n d die n o c h n i c h t überall angebotenen sozialen Trainingskurse ^ in 
denen J u g e n d l i c h e auf der G r u n d l a g e eines gruppenpädagogischen K o n z e p t e s d u r c h 
soziales L e r n e n i n der G r u p p e gefördert w e r d e n s o l l e n . I m D u r c h s c h n i t t f i n d e n etwa 
12 G r u p p e n v e r a n s t a l t u n g e n über eine D a u e r v o n ca. 3 M o n a t e n s t a t t , " 7 w o b e i die 
K o n z e p t e teils h a n d l u n g s - u n d e r l e b n i s o r i e n t i e r t , teils t h e m e n o r i e n t i e r t s i n d . Sozia les 
T r a i n i n g ist b isher eine recht e r fo lgre i che A l t e r n a t i v e z u m Jugendarres t , k o m m t aber 
w e g e n seiner pr imär pädagogischen A u s r i c h t u n g - bei e i n e m d u r c h s c h n i t t l i c h e n A l t e r 
der T e i l n e h m e r v o n 15-17 J a h r e n - für eine Ü b e r n a h m e ins a l lgemeine Strafrecht n icht 
i n Be t racht . D i e anderen N e u e r u n g e n s i n d i n m o d i f i z i e r t e r F o r m d u r c h a u s erwägens
w e r t . 1 1 8 

I m Zusammenhang mit der Verabschiedung des 1. J G G Ä n d G kam 
es am 1. 10. 1990 z u einer Entschließung des Deutschen Bundesta
ges"9 in der die Bundesregierung aufgefordert w i r d , bis 1. 10. 1992 
den E n t w u r f eines 2 . J G G A n d G vorzulegen, der u . a . weitere V o r 
schläge z u r Aufwertung des Täter-Opfer-Ausgleichs enthalten so l l . 

III. Kriminalitätsentwicklung 

Angesichts jüngster N a c h r i c h t e n über die Z u n a h m e der G e w a l t -
u n d Vermögensdelikte, vor allem in F o r m e n organisierter K r i m i n a l i 
tät, gilt es festzuhalten, daß die registrierte Kriminalität in der B u n 
desrepublik Deutschland in den 80 er Jahren auf relativ hohem Ni
veau stagnierte.120 Tei lweise war sogar ein leichter Rückgang z u ver
zeichnen. 

W i e s ich aus T a b e l l e 12 ergibt , b l i e b e n die Kr iminal i tä tsbelas tungszi f fern bis E n d e 
1989, also bis z u m B e g i n n der W i e d e r v e r e i n i g u n g u n d der p o l i t i s c h e n Veränderungen 
i n O s t e u r o p a , bei den w i c h t i g s t e n D e l i k t e n o d e r D e l i k t s g r u p p e n i n e twa auf d e m 

1 , 4 F r ü h e r R L 3 z u § 10 J G G ; v g l . Böttcher/Weber N S t Z 1990, 564. 
Z u r K r i t i k a m o k t r o y i e r t e n T O A v g l . Kerner! M arks! Rössner! Schreckling B e w H i 

1990, 169. 
1 1 6 V g l . jetzt aber die E r z i e h u n g s h i l f e „soziale G r u p p e n a r b e i t " nach § 29 S G B V I I I ; 

z u r b i sher igen E n t w i c k l u n g Heinz J e s c h e c k - F S 968 m . w . N . ; Busch!HartmannIMeh
lich, Soz ia le T r a i n i n g s k u r s e i m R a h m e n des Jugendger ichtsgesetzes , 3. A u f l . 1986. 

1 1 7 H ö c h s t d a u e r nach § 11 I J G G 6 M o n a t e . 
1 1 8 S . u . D , E V . 
1 1 9 BT-Drs. 11/7421, S. 3. 
1 2 0 D e r bis d a h i n z u v e r z e i c h n e n d e Kriminal i tätsanst ieg en tsprach e inem i n t e r n a t i o 

nalen T r e n d i n al len Industr iestaaten W e s t e u r o p a s u n d N o r d a m e r i k a s u n d k a n n n ich t 
auf die A b s e n k u n g des S a n k t i o n s n i v e a u s d u r c h die S t ra f rechtsre formgesetze z u r ü c k g e 
führt w e r d e n ; s. Hirsch H . K a u f m a n n - G e d S S. 163f. ; Dölling Z S t W 104 (1992), n n 
D r u c k ; s k e p t i s c h Leferenz L a c k n e r - F S . S. 1013ff . 
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N i v e a u , das sie i n den Jahren 1982/83 erre icht hat ten, n a c h d e m sie seit den 50 er J a h r e n 
n a h e z u k o n t i n u i e r l i c h z u g e n o m m e n hat ten , ähnlich w i e i n a l len I n d u s t r i e n a t i o n e n m i t 
A u s n a h m e J a p a n s . 1 2 1 

A u c h die s o g . G e w a l t k o m m i s s i o n stellte i n i h r e m i m D e z e m b e r 1989 vorge legten 
G u t a c h t e n fest, daß (nach s tet igem A n s t i e g bis 1981) seit 1982 je nach D e f i n i t i o n der 
Gewal tkr iminal i tä t eine le icht rückläuf ige T e n d e n z b z w . g le i chb le ibendes N i v e a u z u 
v e r z e i c h n e n s e i . 1 2 2 U b e r die neueste E n t w i c k l u n g - v o r a l l e m a u c h i n den neuen B u n 
desländern - l iegen n o c h ke ine ver läßl ichen Z a h l e n v o r . 

T r o t z der methodischen Probleme beim Vergle ich v o n Sanktions
u n d Kriminalitätsstatistiken 1 2 3 ist bemerkenswert, daß die M i l d e r u n g 
der strafrechtlichen Sanktionen durch A u s w e i t u n g der D i v e r s i o n s 
strategien i n den 80er Jahren (s.o. I 7) nicht z u einem Kriminalitäts
anstieg geführt hat. N o c h nachhaltiger konnte die „Unschädlichkeit" 
v o n Sanktionsmilderungen für die Kriminalitätsentwicklung be im 
Übergang v o n Freiheitsstrafen z u Geldstrafen anhand der A l k o h o l d e 
l ikte im V e r k e h r seit A n f a n g der 70 er Jahre nachgewiesen w e r d e n . 1 2 4 

Diese wenigen Anhal t spunkte aus der Kr iminals ta t i s t ik legen nahe, 
daß die Kriminalitätsentwicklung d u r c h Sanktionsmilderungen in der 
Regel nicht notwendig ungünstig beeinflußt w i r d , w e n n das Gesamt
system strafrechtlicher S o z i a l k o n t r o l l e 1 2 5 i m übrigen seine Aufga be n 
hinsicht l ich der V e r f o l g u n g u n d A h n d u n g v o n Straftaten einigerma
ßen erfüllt. Dafür spricht auch der internationale V e r g l e i c h ; denn die 
Häufigkeitsziffern liegen in der Bundesrepubl ik Deutschland i m Be
reich der Tötungsdelikte, der E igentums- und Vermögensdelikte u n d 
des Raubes deutl ich hinter den U S A , 1 2 6 aber auch hinter einigen west
europäischen L ä n d e r n . 1 2 7 

IV. Sanktionen ohne Freiheitsentzug im System der Strafrechtszwecke 

1. Generalpräventive Effektivität des Strafrechts 

D e r durch Kriminals tat is t iken indizierte kr iminalpol i t i sche Gesta l 
tungsspielraum des Gesetzgebers u n d der Strafrechtspraxis w i r d 
durch neuere Forschungen z u r Generalprävention bekräftigt. 

121 Kaiser § 42 R n . 8 0 - 9 2 ; Schneider S. 255, 283f f . 
1 2 2 Schwind!Baumann ( H r s g . ) , B d . I R n . 42, 44, 55. 
1 2 3 Kaiser § 37 R n . 53 ff . ; Schöch J e s c h c c k - F S S. 1085f. 
124 Schöch N S t Z 1991, 15 f. 
1 2 3 D a z u Kaiser §§ 35, 36 ; Schneider S. 163ff . ; Eisenberg § § 4 0 - 4 3 . 
1 2 6 Kaiser § 42 R n . 86f . ; § 71 R n . 5, z u m höheren S a n k t i o n s n i v e a u i n den U S A § 117 

R n . 3, 5, § 118 R n . 3, 8f f . 
1 2 7 Z . B . N i e d e r l a n d e , S c h w e d e n , teils auch F r a n k r e i c h u n d G r o ß b r i t a n n i e n ; v g l . 

Kaiser § 42 R n . 86f . 
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Z w a r ist es n i c h t so , daß auf s t ra f recht l i che S a n k t i o n e n i m B e r e i c h massenhaf ter 
A l l t a g s d e l i k t e w e i t g e h e n d v e r z i c h t e t w e r d e n k ö n n t e , w i e ge legent l i ch i n U b e r i n t e r p r e 
t a t i o n v o n Bef ragungsergebnissen a n g e n o m m e n w i r d . 1 2 8 V i e l m e h r hängen die genera l 
präventiv d o m i n a n t e n F a k t o r e n - m o r a l i s c h e V e r b i n d l i c h k e i t der N o r m u n d M i ß b i l l i 
g u n g v o n Straftaten i m B e k a n n t e n - u n d V e r w a n d t e n k r e i s 1 2 9 - l a n g f r i s t i g d u r c h a u s auch 
v o n e i n e m f u n k t i o n i e r e n d e n S t ra f rechtssys tem ab, das n i c h t n u r s y m b o l i s c h g e g e n w ä r 
t i g ist o d e r e inen T e i l der begangenen Straftaten aufklärt , s o n d e r n d u r c h angemessene 
S a n k t i o n e n die soz ia le th i sche Mißbi l l igung strafbaren V e r h a l t e n s k o n k r e t z u m A u s 
d r u c k b r i n g t . 1 3 0 

In der wissenschaftlichen D i s k u s s i o n der letzten Jahrzehnte ist aber 
deut l ich geworden, daß Generalprävention nicht n u r negativ i . S. v o n 
Abschreckung, sondern auch positiv i . S. v o n Normstabilisierung be
deutsam i s t . 1 3 1 D i e enge Verwobenhe i t beider Aspekte hat d a z u bei 
getragen, die traditionelle B l i ckverengung der Abschreckungstheor ie 
auf Strafdrohung u n d Strafhöhe z u überwinden. 

N e b e n den erwähnten außerstrafrecht l ichen V a r i a b l e n 1 3 2 s i n d - i n U b e r e i n s t i m m u n g 
m i t i n t e r n a t i o n a l e n e m p i r i s c h e n B e f u n d e n 1 3 3 - andere p o t e n t i e l l w i r k s a m e F a k t o r e n 
der S t r a f r e c h t s o r d n u n g w i e d e r d e u t l i c h e r ins B l i c k f e l d gerückt , d ie geeignet s i n d , die 
Strafe generalpräventiv z u ent lasten, z . B . das R i s i k o , en tdeckt u n d v e r f o l g t z u w e r d e n , 
E r m i t t l u n g e n u n d V e r h ö r e d u r c h P o l i z e i u n d Staatsanwaltschaf t , s t ra fprozessua le 
Z w a n g s m a ß n a h m e n , öf fent l iche H a u p t v e r h a n d l u n g , R e g i s t r i e r u n g i m B u n d e s z e n t r a l -
o d e r V e r k e h r s z e n t r a l r e g i s t e r . 1 3 4 

I m Bereich der leichteren bis mittelschweren Kriminalität s ind diese 
Faktoren , insbesondere das E n t d e c k u n g s r i s i k o , 1 3 5 oft bedeutsamer als 
die erwartete Strafe. H i n z u k o m m t beim Durchschni t t sbürger , 1 3 6 der 
ja primär Adressat der Generalprävention ist, die Verstärkung d u r c h 

1 2 8 Schumann, i n : J u g e n d s t r a f r e c h t s r e f o r m d u r c h die P r a x i s , h r s g . v o m B M J ( K o n 
s tanzer S y m p o s i u m ) 1988, 168 ( jedenfalls für J u g e n d l i c h e ) . 

1 2 9 W e i t g e h e n d übere ins t immend Schumann/Berlitz/Guth/Kaulitzki, J u g e n d k r i m i 
nalität u n d die G r e n z e n der G e n e r a l p r ä v e n t i o n , 1989, S. 161 f f . ; Schöch J e s c h e c k - F S 
S. 1099. 

1 3 0 Ä h n l i c h Dölling Z S t W 102 (1990), 17f. 
1 3 1 V g l . Jescheck § 8 II 3 a ; Roxin A T § 3 R n . 21 f f . ; Maurach/Gössel/Zipf § 63 R n . 

88f.; SK-Horn § 46 R n . 10ff . ; Lackner § 46 R n . 28, 30 ; Dreher/Tröndle § 46 R n . 6 a . 
1 3 2 S .o . F n . 129; z u w e i t e r e n Schöch J e s c h e c k - F S S. 1098 ff. 
1 3 3 Kaiser § 3 7 R n . 56f f . insbes . die N a c h w e i s e R n . 62, 6 3 ; Schöch J e s c h e c k - F S 

S. 1098ff . ; S t reng II 4 a . 
1 3 4 Schöch J e s c h e c k - F S S. 1088f. , 1098ff . ; Dölling i n K e r n e r / K u r y / S e s s a r 1983, 51 ff. 
1 3 5 F r e i l i c h ebenfal ls m i t s c h w a c h e r W i r k u n g , v g l . Streng II 4 a ; Schüler-Springorum 

1991, 90, 94 ; nach Schumann u.a. (o . F n . 129), S. 152f . a l lenfal ls g e r i n g bei e i n i g e n 
B a g a t e l l d e l i k t e n . 

1 3 6 A n d e r s k a n n es bei b e s o n d e r e n Tä tergruppen se in , bei d e n e n A n h a l t s p u n k t e für 
eine p l a n e n d e R i s i k o a b w ä g u n g v o r l i e g e n . B e i f o l g e n d e n v o n der R s p r . h e r v o r g e h o b e 
nen G r u p p e n erscheint dies p l a u s i b e l : Rauschgi f thändler , G e h e i m d i e n s t a g e n t e n , spe
z ie l le U m w e l t - u n d Wir tschaf tss t ra f tä ter , M i t g l i e d e r gewalt tät iger G r u p p e n o d e r der 
organis ier ten Kr imina l i tä t ; v g l . die N a c h w e i s e bei Dreher/Tröndle § 46 R n . 6 a ; Schäfer 
R n . 352 f. rät g l e i c h w o h l eher z u m V e r z i c h t auf generalpräventive S t ra fschär fung. 
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eine relativ hohe subjektive Strafempfindlichkeit}1'7 Schon die V o r 
stel lung, für ein Verhal ten bestraft werden z u können - u n d sei die 
Wahrschein l ichkei t oder H ö h e der Bestrafung auch sehr gering -
w i r d bereits als so gravierend empfunden, daß h iervon abschreckende 
u n d normbekräftigende W i r k u n g e n ausgehen. Dies spricht für die 
These, daß „eine Senkung des Strafniveaus z u einer Sensibilisierung 
des Strafempfindens führen k a n n " , 1 3 8 so daß schließlich in i m m e r 
größerem U m f a n g stationäre u n d repressive Sanktionen d u r c h a m b u 
lante u n d sozia lkonstrukt ive S a n k t i o n e n 1 3 9 ersetzt werden können. 
D e r kr iminalpol i t i sche Spielraum für eine E r w e i t e r u n g der ambulan
ten Sanktionen ist also beträchtlich. D e n n jede strafrechtliche Reak
t i o n , die den N o r m b r u c h deutl ich macht u n d nicht verharmlost , ist 
i m P r i n z i p geeignet, die generalpräventive Aufgabe des Strafrechts z u 
erfüllen. 

2. Krise des Behandlungsgedankens? 

D i e vielbeschworene „Abkehr v o n der B e h a n d l u n g s i d e o l o g i e " 1 4 0 

betraf z w a r ursprünglich nur den Resozia l i s ierungsvol lzug, d o c h ha
ben die dahinter stehenden kr iminalpol i t i schen Strömungen des 
„Neoklass iz ismus" 1 4 1 u n d des „Abol i t ion ismus" 1 4 2 dazu geführt, den 
Behandlungsgedanken generell und darüber hinaus die spezialpräven
tive O r i e n t i e r u n g des Straf rechts insgesamt i n Frage z u s te l l en . 1 4 3 Es 
läge in der K o n s e q u e n z dieser R i c h t u n g , neben dem generellen Rück
z u g des Strafrechts einen weitgehenden V e r z i c h t auf persönlichkeits
intensive ambulante Sanktionen z u fordern ( z . B . auf Bewährungshil
fe, H e i l b e h a n d l u n g , N a c h s c h u l u n g , w o h l auch auf Tä ter -Opfer -Aus
gleich innerhalb des Strafrechts). 

A n der spezialpräventiven O r i e n t i e r u n g unseres Strafrechts, die 
d u r c h das S c h u l d p r i n z i p begrenzt w i r d u n d die sich seit den Straf
rechtsreformgesetzen vor allem mit der Be tonung des Behandlungs
gedankens bewährt hat, ist jedoch fes tzuhal ten , 1 4 4 da es bisher keine 

1 3 7 Schöch J e s c h e c k - F S S. 1102ff . ; z u s t i m m e n d Kaiser § 37 R n . 60. 
1 3 8 Schöch J e s c h e c k - F S S. 1104. 
1 3 9 Z . B . W i e d e r g u t m a c h u n g ( s . u . D ) , aber a u c h gemeinnütz ige A r b e i t , H e i l b e h a n d 

l u n g o d e r B e t r e u u n g s w e i s u n g ( s . u . E V 1.10). 
1 4 0 Hilhers/Lange K r i m J 1973, 52. 
1 4 1 L e t z t l i c h führt dieser , w i e i n d e n U S A , z u V e r g e l t u n g s - u n d A b s c h r e c k u n g s s t r a 

t e g i e n ; k r i t i s c h Roxin A T § 3 R n . 18, 38f . ; Schöch Z S t W 92 (1980), 145f . ; Schreiber 
Z S t W 94 (1982), 279. 

1 4 2 I h m geht es u m die mögl ichs t we i tgehende A b s c h a f f u n g des Strafrechts , v o r r a n 
g i g u m die A b s c h a f f u n g der Fre ihei tss trafe (vg l . Scheerer H W K r i m B d . 5, L i e f . 2, 1991, 
287 f f . ) . 

1 4 3 P. A. Albrecht Z S t W 97 (1985), 8 3 1 ; ders. K r i t V 1986, 55 m . w . N . 
1 4 4 E b e n s o aus s t raf theoret ischer S icht Jescheck Z S t W 91 (1979), 1050, 1052; Schrei

ber Z S t W 94 (1982), 296 ; Weigend Z S t W 94 (1982), 814; Roxin A T § 3 R n . 38f . 
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überzeugendere Strafkonzept ion gibt. D i e Respekt ierung der persön
l ichen A u t o n o m i e 1 4 5 des Straftäters u n d das sozialstaatliche P r i n z i p 
der Chancengleichheit bei der Überwindung sozialer Schwier igkei 
t e n 1 4 6 legen vielmehr einen A u s b a u der persönlichkeitsorientierten 
ambulanten Sanktionen nahe, da die bisher dominante Geldstrafe als 
reine Denkzet te lsankt ion spezialpräventiv oft z u k u r z greift. Gewiß 
sind andere Sozialisationsmöglichkeiten i m Z w e i f e l v o r z u z i e h e n ; 
aber we nn diese versagt haben u n d die Gemeinschaft als u l t ima ratio 
auf eine strafrechtliche R e a k t i o n zurückgreifen muß, dann soll diese 
möglichst wenig entsozialisieren u n d möglichst v ie l resoz ia l i s ieren . 1 4 7 

S o w e i t die K r i t i k a m B e h a n d l u n g s g e d a n k e n auf der v e r m e i n t l i c h e n E n t t ä u s c h u n g 
über fehlende B e h a n d l u n g s e r f o l g e b e r u h t , 1 4 8 ist aus k r i m i n o l o g i s c h e r S i cht k l a r z u s t e l 
l en , daß s i ch Martinsons D i a g n o s e „noth ing w o r k s " 1 4 9 bei uns b i sher n i c h t bestätigt 
hat, d a die meis ten b e h a n d l u n g s o r i e n t i e r t e n S a n k t i o n e n wenigs tens geringe E r f o l g e 
a u f w e i s e n . 1 5 0 T e i l w e i s e hat auch z u u n d i f f e r e n z i e r t e r m e t h o d i s c h e r R i g o r i s m u s d a z u 
geführt , daß bedeutsame B e h a n d l u n g s e r f o l g e w e g e n f e h l e n d e r stat ist ischer S i g n i f i k a n z 
verschüttet w o r d e n s i n d . 1 5 1 T r o t z m a n c h e r S c h w i e r i g k e i t e n , die s ich be i der „ B e h a n d 
l u n g i n F r e i h e i t " ergeben, besteht gerade h ier k e i n A n l a ß z u „einer res ignier ten E r m ü 
d u n g " . 1 5 2 

3. Schuld und Verhältnismäßigkeit als Grenzen für Strafen und Maß
regeln 

Eine eigenständige Straftheorie ist für die Sanktionen ohne F r e i 
heitsentzug nicht erforderl ich. H i n s i c h t l i c h der Strafen bildet eine 
überzeugende Grundlage die „präventive Vereinigungstheor ie" Ro-
x m s , 1 5 3 nach der die Strafe spezial - u n d generalpräventiven Z w e c k e n 
dient u n d i n ihrer H ö h e d u r c h das Maß der Schuld begrenzt w i r d . 
Unterha lb dieser Obergrenze hat die Spezialprävention i m K o n f l i k t 
fall V o r r a n g bis z u r G r e n z e des generalpräventiven M i n i m u m s , u n -

1 4 5 Rössner, B a u m a n n - F S ( i m D r u c k ) . 
1 4 6 V g l . z u den ver fassungsrecht l i chen G r u n d l a g e n des R e s o z i a l i s i e r u n g s g e b o t e s 

BVerfGE 35, 202, 235f . 
1 4 7 Ähnl i ch w o h l das P r i n z i p der „posit iven Indiv idualprävent ion" n a c h Ostendorf 

G r d l . z . § § 1-2 J G G R n . 4 f . ; v g l . a u c h Dölling Z S t W 104 (1992), i m D r u c k . 
1 4 8 Z u anderen M o t i v e n v g l . Schöch in Jehle 1992, S. 249 f. 
1 4 9 Martinson, T h e P u b l i c Interest 1974, 22 ff. 
1 5 0 V g l . Kaiser § 37 R n . 67ff . , § 115 R n . 29 f . ; v g l . auch Schneider S. 845f f . ; Schultz 

J e s c h e c k - F S S. 799 f. 
151 Schöch i n Jehle 1992, S. 251 f. m . w . N . 
1 5 2 Roxin A T § 3 R n . 20 ( k r i t i s c h ) . 
1 5 3 Roxin A T § 3 R n . 36 f f . ; nach der v o n der h . M . ver t re tenen S p i e l r a u m t h e o r i e darf 

s i ch die Strafe auch n i c h t nach unten v o n „ihrer B e s t i m m u n g als gerechter S c h u l d a u s 
g l e i c h " lösen ( v g l . BGHSt 24, 133; 29, 321 -Jescheck § 8 V 2, 3 m . w . N . ; für w e i t e r e n 
präventiven S p i e l r a u m bei der S t r a f a r t w a h l die sog . S t e l l e n w e r t t h e o r i e SK-Horn § 46 
R n . 33 f f . ) . 
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terhalb dessen die Sankt ion i n der Bevölkerung nicht mehr ernstge
n o m m e n w ü r d e . 1 5 4 D i e Maßregeln haben primär spezialpräventive 
A u f g a b e n , zugleich aber generalpräventive N e b e n w i r k u n g e n . 1 5 5 H i n 
s icht l ich ihrer Schwere u n d Dauer s ind sie an den G r u n d s a t z der 
Verhältnismäßigkeit gebunden (§ 62), der weitere Eingr i f fe als das 
S c h u l d p r i n z i p zuläßt. 

4. Leitprinzipien bei der Weiterentwicklung von Sanktionen ohne 
Freiheitsentzug 

Zunächst gelten auch für neu oder weiter z u entwickelnde a m b u 
lante Sanktionen die allgemeinen kriminalpolitischen Grundsätze1^ 
des freiheit l ich-demokratischen und sozialen Rechtsstaates wie H u 
m a n i t ä t , 1 5 7 F r e i h e i t 1 5 8 („in d u b i o pro libertate"), U n s c h u l d s v e r m u 
tung, G l e i c h h e i t 1 5 9 u n d Sozialstaatlichkeit , aber auch die Funktionsfä
higkeit eines rechtsstaatlichen V e r f a h r e n s . 1 6 0 

H e r v o r z u h e b e n ist sodann das dem Strafrecht allgemein zugrunde 
liegende Subsidiäritätsprinzip,161 T r o t z der anzustrebenden D i f f e r e n 
z i e r u n g des Sankt ionensystems 1 6 2 ist z u beachten, daß auch ambulan
te strafrechtliche Sanktionen scharfe staatliche Eingr i f fe in die Rechts
stel lung des Verurte i l ten darstellen, die nur dort eingesetzt werden 
dürfen, w o mildere M i t t e l keinen E r f o l g versprechen. 

Wegen der geringeren Eingriffsintensität besteht bei ambulanten 
Sanktionen leichter als sonst die Gefahr unzumutbarer Anforderun
gen an den Verurteilten, der aus Er le ichterung über die V e r m e i d u n g 
einer Freiheitsstrafe Leistungen zus t immen k a n n , die ihn über M o n a 
te oder Jahre belasten u n d i h m nahezu jeden persönlichen Fre i raum 
nehmen. D e r Gesetzgeber hat diese Gefahr i n den §§ 56b I 2, 56c I 2 
für A u f l a g e n u n d Weisungen berücksichtigt, d o c h hat die Z u m u t b a r -
keitsgrenze auch darüber hinaus Bedeutung, etwa wenn ambulante 
Sanktionen vor aller Öffentlichkeit erbracht werden müßten u n d da
mit bloßstellende Konsequenzen hätten. 

Bei allen neuen ambulanten Sanktionen muß die Frage der Ersatz
reaktion für den Fa l l mitbedacht werden, daß die H a u p t s a n k t i o n 

134 Roxin A T § 3 R n . 40, 53 ; v g l . o . B I V 1. 
1 5 5 Roxin A T § 3 R n . 55 : Genera lprävent ion „als sekundärer Z w e c k v o m G e s e t z g e 

ber a u c h e i n k a l k u l i e r t " . 
1 5 6 Ü b e r b l i c k bei Kaiser § 119 R n . 10; Z*/?/l980, 7, 26f f . 
l ! > / D a z u insbesondere Schüler-Springorum 1991. 
1 5 8 Schüler-Springorum 1991, 92 ff. 
™ Schüler-Springorum 1991, 65 f. 
1 6 0 V g l . BVerfGE 33 , 367, 383 ; 51, 324, 343 ; Roxin A T , § 1 B II . 
161 Roxin A T § 2 R n . 28 ff. 
1 6 2 Hirsch H . K a u f m a n n - G e d S . S. 158 m . w . N . 
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nicht oder nicht vollständig durchgesetzt werden k a n n . Außer der 
Geldstrafe, bei der es keine andere W a h l g i b t , 1 6 3 w e n n freie A r b e i t 
gem. A r t . 293 E G S t G B nicht in Betracht k o m m t , ist Skepsis geboten 
gegenüber a l lzu vielfältigen, oft interessant erscheinenden ambulan
ten Sanktionen, die i m Falle der N i c h t - oder Schlechterfüllung mi t 
großer Wahrscheinl ichkei t die V o l l s t r e c k u n g v o n Ersatzfreiheitsstra
fen z u r Folge haben. 

D i e Respektierung menschlicher V e r a n t w o r t u n g u n d Freiheit , die 
unserem Strafrecht bei der Z u r e c h n u n g schuldhaften H a n d e l n s z u 
grunde liegt, gebietet es schließlich, die C h a n c e n für eine autonome 
Wiederherstellung des Rechtsfriedens durch freiwillige Verantwor
tungsübernahme auch bei den Rechtsfolgen der Straftat z u verbes
s e r n . 1 6 4 Fre iwi l l ige Sanktionsangebote sollten also - wie schon bisher 
be im Anerbie ten z u Auf lagen u n d Weisungen (§§ 56 b III, 56 c I V ) -
bei möglichst vielen ambulanten Sanktionen vorrangig berücksichtigt 
werden k ö n n e n . 1 6 5 

'"Jescheck § 73 I V 3 ; Dreher/Tröndle § 43 R n . 2. 
1 6 4 Rössner B a u m a n n - F S 1992 ( i m D r u c k ) m i t e ingehender B e g r ü n d u n g ; v g l . auch 

AE-WGM, T e i l B 3 .1 . 
1 6 5 D a z u u . E V 4. 



C. Exkurs: Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit im 
Strafgesetzbuch der ehemaligen DDR 

U m den spezifischen Gehal t der ambulanten Sanktionen i m Straf
recht der D D R z u erfassen, ist ein kurzer U b e r b l i c k über das dritte 
K a p i t e l des S t G B / D D R - „Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
w o r t l i c h k e i t " (§§ 23-64) - erforderl ich. Z u g r u n d e gelegt w i r d das 
Gesetz i n der Fassung, i n der es bei Öffnung der innerdeutschen 
G r e n z e i m N o v e m b e r 1989 galt, also i m wesentl ichen das langjährig 
praktizierte Sanktionensystem der D D R 1 unter E i n b e z i e h u n g einiger 
Änderungen, die d u r c h das 5. Strafrechtsänderungsgesetz v o m 14.12. 
1988 erst ab 1.7. 1989 i n K r a f t getreten w a r e n . 2 A u f weitere Ände
rungen, die danach i m Zuge des Demokratisierungsprozesses bis z u m 
Einigungsvertrag vorgenommen w u r d e n / w i r d jeweils besonders 
hingewiesen. Es kann vermutet werden, daß es sich u m die v o n der 
Bevölkerung als besonders problematisch empfundenen Institute 
handelt. 

I. Überblick über das Sanktionensystem 

1. Allgemeine Bestimmungen, insbesondere Wiedergutmachung und 
Verurteilung zum Schadensersatz 

D e r Al lgemeine T e i l des Sanktionskapitels enthielt neben der D e f i 
n i t i o n der Maßnahmen u n d Zusatzstrafen (§ 23 S t G B / D D R ) und 
dem allgemeinen A p p e l l an die Schadenswiedergutmachung i n § 24 
S t G B / D D R 4 folgende - vor die K l a m m e r gezogene - Sankt ionsnor
m e n : 

1 G r u n d l a g e w a r das S t G B / D D R v o m 29. 1. 1968, v g l . d a z u S t G B / D D R - K o m m . 
1987. 

2 G B l . I, S. 335 : i m w e s e n t l i c h e n A u s w e i t u n g des § 25 ( V e r u r t e i l u n g z u Schadenser
satz) u n d des § 56 ( E i n z i e h u n g des Wer tersa tzes ) . 

3 6. S t rafrechtsänderungsgesetz v . 2 9 . 6 . 1990, G B l . I, S. 526; die A b s c h a f f u n g der 
gese l l schaf t l i chen G e r i c h t e ( K o n f l i k t s - u n d S c h i e d s k o m m i s s i o n e n ) d u r c h § 55 des G e 
setzes ü b e r die Schiedsste l len i n d e n G e m e i n d e n v . 13. 9. 1990 ( G B l . I, S. 1527) w u r d e 
bereits e r w ä h n t ( s .o . A I, F n . 14). 

4 A u f g e h o b e n w u r d e aus diesem A b s c h n i t t 1990 die V e r p f l i c h t u n g der L e i t e r v o n 
B e t r i e b e n , s taat l ichen E i n r i c h t u n g e n u n d gesel lschaf t l ichen O r g a n i s a t i o n e n , z u r e r z i e 
h e r i s c h e n E i n w i r k u n g auf d e n R e c h t s v e r l e t z e r b e i z u t r a g e n , die k o l l e k t i v e E r z i e h u n g 
z u fördern u n d d a m i t wei tere Straftaten z u verhüten (§ 26 S t G B / D D R ) . 
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Verpflichtung zur fachärztlichen Heilbehandlung, insbesondere bei v e r m i n d e r t e r 
Zurechnungsfäh igke i t (§ 27 S t G B / D D R ) , die i n geeigneten Fällen die E i n w e i s u n g in 
eine p s y c h i a t r i s c h e E i n r i c h t u n g ( § § 15 I I , 16 III S t G B / D D R ) e n t b e h r l i c h m a c h e n s o l l 
te. Sie b l i e b bei N i c h t b e a c h t u n g s a n k t i o n s l o s , k o n n t e aber bei erneuter Straffäll igkeit 
s t ra ferschwerend berücks icht ig t w e r d e n . 

Absehen von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit (§ 25 A b s . 1 
S t G B / D D R ) , „wenn 
1. die Straftat i n f o l g e der E n t w i c k l u n g der s o z i a l i s t i s c h e n Gese l l schaf tsverhäl tn isse k e i 

ne schädl ichen A u s w i r k u n g e n hat ; 
2. be i V e r g e h e n der Z w e c k des Strafverfahrens d u r c h eine V e r u r t e i l u n g z u m Schadens

ersatz erreicht w e r d e n k a n n ; 
3. der T ä t e r d u r c h ernsthafte , der S c h w e r e der Straftat en tsprechende A n s t r e n g u n g e n 

z u r B e s e i t i g u n g u n d W i e d e r g u t m a c h u n g ihrer schädl ichen A u s w i r k u n g e n oder 
d u r c h andere p o s i t i v e L e i s t u n g e n beweis t , daß er g r u n d l e g e n d e Sch lußfo lgerungen 
für ein v e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t e s V e r h a l t e n gezogen hat, u n d deshalb z u e r w a r t e n 
ist, daß er die soz ia l i s t i sche G e s e t z l i c h k e i t e inhal ten w i r d " . 

Diese interessante V o r s c h r i f t 5 ist i m Zusammenhang m i t der allge
meinen Wiedergutmachungsförderungspflicht (§ 24 S t G B / D D R ) zu 
sehen. D i e Verurteilungsmöglichkeit z u m Schadensersatz k a m ( N r . 2) 
erst 1989 h i n z u , nachdem eine vergleichbare Schadensersatzklausel 
( § 2 4 II S t G B / D D R a. F.) - möglicherweise wegen ihrer unklaren 
Voraussetzungen - relativ selten angewandt w o r d e n w a r . 6 I m 6. 
S tÄndG v. 29. 6. 1990 w u r d e aus § 25 S t G B / D D R ledigl ich der p o l i t i 
sche Ballast entfernt, 7 während die N o r m i m übrigen in ihrem we
sentlichen Gehal t unangetastet bl ieb. Selbst wenn § 25 S t G B / D D R 
ebenfalls nur selten angewandt w o r d e n sein sol l te , 8 k a m in dieser 
zentralen Vorschr i f t , die noch d u r c h die programmatische N o r m des 
§ 24 S t G B / D D R verstärkt w u r d e , der relativ hohe Stellenwert z u m 
A u s d r u c k , 9 den das D D R - S t r a f r e c h t jedenfalls theoretisch der W i e 
dergutmachung be imaß . 1 0 

5 Z u d e n versch iedenen F u n k t i o n e n des A b s e h e n s v o n Strafe i m Strafrecht der D D R 
s. Eser, M a u r a c h - F S S. 261 ff. 

6 V g l . Lembeck i n E s e r / K a i s e r / M a d l e n e r , S. 153, 159 f.; Lilie N S t Z 1990, 153, 159 
m . w . N . 

7 Vol ls tändige S t r e i c h u n g der N r . 1; in N r . 3 E r s e t z u n g der „sozial ist ischen G e s e t z 
l i c h k e i t " d u r c h „ L e b e n o h n e S t ra f ta ten" . 

8 V g l . Lembeck (o. F n . 6) ; s k e p t i s c h w o h l auch Reuter, Staat u n d R e c h t 1989, 840, 
843. 

9 D e m g e g e n ü b e r ist b e m e r k e n s w e r t , daß die V e r k n ü p f u n g der W i e d e r g u t m a c h u n g 
m i t den Strafen o h n e F r e i h e i t s e n t z u g , w i e sie ursprünglich in § 30 A b s . 3 S t G B / D D R 
enthalten w a r , i m 6. S t Ä n d G v . 2 9 . 6 . 1990 gestr ichen w u r d e . V e r m u t l i c h w u r d e der 
d a v o n ausgehende Z w a n g z u r W i e d e r g u t m a c h u n g für p r o b l e m a t i s c h gehal ten. 

, D D i e s w u r d e auch an anderen Ste l len s i chtbar , so z . B . bei den E r z i e h u n g s m a ß n a h 
m e n der gesel lschaf t l ichen G e r i c h t e (§ 29 I N r . 2 S t G B / D D R ) , bei der V e r u r t e i l u n g auf 
B e w ä h r u n g (§ 33 III S t G B / D D R ) , bei der außergewöhnl i chen S t r a f m i l d e r u n g (§ 62 II 
S T G B / D D R ) u n d - unter d e m A s p e k t des N a c h t a t v e r h a l t e n s - bei der S t r a f z u m e s s u n g 
( § 6 1 I S t G B / D D R ) . 
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2. Beratung und Entscheidung durch ein gesellschaftliches Organ der 
Rechtspflege 

N a c h § 28 S t G B / D D R war die Übergabe v o n Vergehen an die 
gesellschaftlichen Gerichte nicht nur ein prozessualer A k t , sondern 
eine selbständige S a n k t i o n . 1 1 D i e relativ weiten Voraussetzungen (ge
ringe Schuld, keine erhebliche Gesel lschaftswidrigkeit , vollständige 
Aufklärung, Geständnis, erzieherische E i n w i r k u n g z u erwarten) 
führten dazu , daß etwa ein Vier te l aller Straftaten 1 2 v o n den gesell
schaftlichen Ger ichten erledigt w u r d e n . In § 29 I N r . 1-6 S t G B / D D R 
waren die „Erziehungsmaßnahmen" aufgezählt, die v o n den gesell
schaftlichen Ger ichten auferlegt oder bestätigt werden k o n n t e n : 1 3 

1. E n t s c h u l d i g u n g bei d e m Geschädig ten o d e r v o r d e m K o l l e k t i v ; 
2 . Schadensersatz le i s tung in G e l d o d e r W i e d e r g u t m a c h u n g des anger ichteten Schadens 

d u r c h eigene A r b e i t ; 
3 . G e m e i n n ü t z i g e A r b e i t i n der F r e i z e i t bis z u 20 S t u n d e n ; 
4 . S e l b s t v e r p f l i c h t u n g des Bürgers z u r F ö r d e r u n g u n d G e w ä h r l e i s t u n g gesetzmäßigen 

H a n d e l n s ; 1 4 

5. E r t e i l u n g einer R ü g e ; 
6. Z a h l u n g einer G e l d b u ß e v o n 10-500 M . 

G e s t r i c h e n w u r d e n i m 6. S t Ä n d G die Bestät igung v o n E r z i e h u n g s v e r p f l i c h t u n g e n 
der K o l l e k t i v e u n d die E m p f e h l u n g e n an L e i t e r gesel lschaf t l icher O r g a n i s a t i o n e n (§ 29 
I I , I V S t G B / D D R ) . E r h a l t e n b l i eb die N o t w e n d i g k e i t eines Einvernehmens mit dem 
Geschädigten bei einer W i e d e r g u t m a c h u n g s v e r p f l i c h t u n g des T ä t e r s (§ 29 III S t G B / 
D D R , z u l e t z t § 29 II). 

1 1 D a n e b e n gab es die u n m i t t e l b a r e Zuständigkei t der Gese l l schaf t sger ichte für V e r 
f e h l u n g e n ( z . B . geringfügige E i g e n t u m s - u n d V e r m ö g e n s d e l i k t e ) ; umfassend z u r E n t 
w i c k l u n g s g e s c h i c h t e u n d F u n k t i o n Eser 1970, 12 f f . ; Weigend 1989, 248f f . (auch z u 
anderen soz ia l i s t i s chen M o d e l l e n ) ; ferner Grünwald Z S t W 82 (1970), 250, 263 f.; Röss-
ner, Bagate l ld iebs tahl u n d V e r b r e c h e n s k o n t r o l l e 1976, 184 f f . ; k r i t i s c h z u r E r h ö h u n g 
d e r W e r t g r e n z e v o n 50 - auf 1 0 0 - D M i m 5. S t Ä n d G Lilie N S t Z 1990, 158. 

1 2 V g l . Feltes Z R P 1991, 96 f. m i t stat ist ischer D o k u m e n t a t i o n u n d insgesamt p o s i t i 
ver B e w e r t u n g ; z u r K r i t i k s . u . II 1. H i n z u k o m m t n o c h ein beträcht l i cher A n t e i l i m 
B e r e i c h der Bagate l lde l ik te ( z . B . bei E i g e n t u m s v e r l e t z u n g e n bis 100 D M , v g l . Lilie 
N S t Z 1990, 158 m . w . N . ) , die nach § 3 S t G B / D D R n icht als Straftaten gal ten, s o n d e r n 
als V e r f e h l u n g (§ 4 S t G B / D D R ) , O r d n u n g s w i d r i g k e i t , D isz ip l inarvers toß o d e r nach 
d e n B e s t i m m u n g e n der mater ie l len V e r a n t w o r t l i c h k e i t jedenfal ls te i lweise v o n d e n 
gesel lschaf t l ichen G e r i c h t e n er ledigt w e r d e n k o n n t e n ( v g l . StGB/DDR-Komm. § 3 
A n m . 5 : n i ch t a u t o m a t i s c h ) ; k r i t i s c h h i e r z u u n d z u a n d e r w e i t i g e n E r l e d i g u n g e n Lilie 
N S t Z 1990, 158; Brunner N S t Z 1990, 473f . 

1 3 T r o t z der e rheb l i chen p s y c h i s c h e n B e l a s t u n g e n , die m i t der V e r h a n d l u n g v o r d e n 
m i t 6-20 P e r s o n e n besetzten Schieds- o d e r K o n f l i k t k o m m i s s i o n e n v e r b u n d e n w a r e n , 
beugten s i c h w o h l d o c h recht viele n u r deshalb , u m die nachte i l igen F o l g e n eines 
Strafverfahrens z u v e r m e i d e n (Schroeder S. 137 f.). 

1 4 So d i e F o r m u l i e r u n g nach d e m 6. S t Ä n d G unter S t r e i c h u n g des „sozial ist ischen 
R e c h t s " . 
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3. Strafen ohne Freiheitsentzug, insbesondere Verurteilung auf Be
währung und öffentlicher Tadel 

N e b e n der Geldstrafe als Hauptstrafe (§ 36 S t G B / D D R ) , deren 
A n t e i l an sämtlichen Verurte i lungen nur langsam v o n 1 9 % i m Jahre 
1969 auf 2 4 % i m Jahre 1986 gestiegen w a r , 1 5 gab es mit der Verurtei
lung auf Bewährung (§§ 33-35 S t G B / D D R ) u n d dem öffentlichen 
Tadel (§ 37 S t G B / D D R ) z w e i Sanktionsarten, die unser Strafrecht in 
dieser F o r m nicht kennt. 

Insgesamt s o l l es bei d e n S a n k t i o n e n o h n e F r e i h e i t s e n t z u g g r ö ß e r e S c h w a n k u n g e n 
der A n w e n d u n g s h ä u f i g k e i t gegeben h a b e n . 1 6 U n s e l b s t ä n d i g e B e g l e i t m a ß n a h m e n w a 
ren n a c h § 31 S t G B / D D R die Bürgschaft d u r c h „Kol lek t ive der W e r k t ä t i g e n " 1 7 oder 
„zur E r z i e h u n g des T ä t e r s befähigte u n d geeignete B ü r g e r " 1 8 u n d - i m 6. S t Ä n d G 1990 
gestr ichen - M i t w i r k u n g s p f l i c h t e n der Be t r iebe , s taat l ichen O r g a n e , gese l l schaf t l i chen 
O r g a n i s a t i o n e n u n d K o l l e k t i v e der Werktä t igen (§ 32 S t G B / D D R ) s o w i e die V e r 
p f l i c h t u n g z u r B e w ä h r u n g a m A r b e i t s p l a t z (§ 34 S t G B / D D R ) . 

M i t der Verurteilung zur Bewährung so l l te der T ä t e r i n erster L i n i e z u r Se lbs terz ie 
h u n g u n d z u s t ra f f re iem V e r h a l t e n i n n e r h a l b einer B e w ä h r u n g s z e i t v o n e i n e m bis z u 
d r e i J a h r e n angehalten w e r d e n , 1 9 unters tützt d u r c h A u f e r l e g u n g b e s o n d e r e r V e r p f l i c h 
t u n g e n w i e Schadensersa tz le i s tung , W i e d e r g u t m a c h u n g d u r c h eigene A r b e i t , g e m e i n 
nütz ige A r b e i t bis z u r D a u e r v o n 10 T a g e n , fachärzt l iche B e h a n d l u n g o d e r B e r i c h t s 
p f l i c h t e n . H i n z u k a m die Androhung einer Freiheitsstrafe v o n d r e i M o n a t e n bis z u 
z w e i J a h r e n für d e n F a l l , „daß der V e r u r t e i l t e seiner P f l i c h t z u r B e w ä h r u n g s c h u l d h a f t 
n i c h t n a c h k o m m t " (§ 33 II 2, 3 S t G B / D D R ) . B e i p o s i t i v e m V e r l a u f der B e w ä h r u n g s 
zeit b l i e b d e m V e r u r t e i l t e n die Fre ihe i tss t rafe erspart , bei n e g a t i v e m V e r l a u f b e s c h l o ß 
das G e r i c h t d e n W i d e r r u f der B e w ä h r u n g s z e i t u n d o r d n e t e d e n V o l l z u g der F r e i h e i t s 
strafe an (§ 35 V ) . D e r W i d e r r u f w a r o b l i g a t o r i s c h , w e n n eine neue Straftat m i t einer 
f r e i h e i t s e n t z i e h e n d e n Strafe geahndet w u r d e , f a k u l t a t i v bei V e r s t o ß gegen d ie zusätz l i 
c h e n V e r p f l i c h t u n g e n o d e r be i V e r u r t e i l u n g z u G e l d s t r a f e . 

D i e zunächst etwas schonender kl ingende K o n z e p t i o n des D D R -
Strafrechts ( A n d r o h u n g statt Verhängung einer Freiheitsstrafe) unter
scheidet sich daher nur in N u a n c e n von der Strafaussetzung z u r Be
währung nach § 56 S t G B . Während die hier geregelte A u s s e t z u n g der 
V o l l s t r e c k u n g dem M o d e l l des aus dem französisch-belgischen Recht 
stammenden „sursis" folgt, orientierte sich die D D R - L ö s u n g eher an 

15 StGB/DDR-Lehrb. S. 347. 
1 6 V g l . StGB/DDR-Lehrb. S. 347 : M i t t e der s iebz iger Jahre 6 5 % , 1986 ca . 5 7 % aller 

V e r u r t e i l u n g e n . 
1 7 K r i t i s c h h i e r z u Schroeder 1983, S. 140 f.; d ie Kol lek t ivbürgschaf t w u r d e d u r c h das 

6. S t Ä n d G 1990 ges tr ichen . 
1 8 E t w a v e r g l e i c h b a r m i t e h r e n a m t l i c h e r Bewährungsh i l f e n a c h § 5 6 d V S t G B ; 

Schroeder, der die E inze lbürgschaf t , d ie i n der D D R erst i m 5. S t Ä n d G g l e i c h r a n g i g 
w u r d e , nach s o w j e t i s c h e m R e c h t als „ P a t e n s c h a f t " b e z e i c h n e t , ber ichte t A n f a n g der 
80er Jahre über geringe Z a h l e n u n d fa l lende T e n d e n z bei a l len B ü r g s c h a f t e n , a a O . 
S. 141. 

1 9 E i n z e l h e i t e n i m Gesetzes text der § § 33, 35 S t G B / D D R s o w i e i n StGB/DDR-
Lehrb. S. 348f . , u n d StGB-DDR-Komm. § § 33, 35. 
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dem aus dem anglo-amerikanischen Recht stammenden M o d e l l der 
„probat ion 2 0 " , doch w u r d e die für den F a l l des Versagens angedrohte 
Strafe bereits i m U r t e i l festgesetzt. 2 1 

D i e Verur te i lung auf Bewährung war in der D D R die häufigste 
Sankt ion ohne Fre ihe i tsentzug. 2 2 

Eine geringere Rol le 2 3 spielte der öffentliche Tadel, mit dem das Gericht dem Täter 
die Mißbilligung seines Handelns aussprach (§ 37 S t G B / D D R ) . Die seltene A n w e n 
dung wurde damit begründet, daß es sich nur um eine verbal tadelnde M a ß n a h m e 
handelte, die sich kaum von den Erz iehungsmaßnahmen gesellschaftlicher Gerichte 
unterschied. 2 4 Gedacht war offenbar an Fälle, in denen wegen der Schwierigkeit der 
Sach- und Rechtslage eine Ü b e r g a b e an ein gesellschaftliches Gericht nicht in Betracht 
kam, z . B . bei Arbeitsschutz- oder Wirtschaftsdelikten, bei fahrlässig begangenen Straf
taten mit großem Schaden und geringer Schuld oder bei mehreren angeklagten Tätern 
zur Differenzierung des Strafmaßes . 2 5 

4. Strafen mit Freiheitsentzug und Strafaussetzung zur Bewährung 

Als Strafen mit Freiheitsentzug kannte das Strafrecht der D D R die Freiheitsstrafe 
von mindestens sechs Monaten bis zu 15 Jahren oder lebenslänglich (§ 40 I S t G B / 
D D R ) , außerdem die Haftstrafe von einer Woche bis zu sechs Monaten, die der „un
verzüglichen und nachdrücklichen Disziplinierung des T ä t e r s " diente (§ 41 S t G B / 
D D R ) . Diese problematische Überlappung im Bereich bis zu sechs Monaten, 2 6 die dem 
kriminalpolitischen Programm des § 47 StGB geradezu entgegengesetzt war, ist in 
unserem Zusammenhang insofern bemerkenswert, als sie dazu beitrug, daß der Anteil 
der freiheitsentziehenden Strafen an allen Verurteilungen mit ca. 30-40% etwa fünfmal 
so hoch war wie in der Bundesrepublik Deutschland, 2 7 die Gefangenenziffer trotz 
erheblich geringerer Kriminalitätsbelastung jedenfalls in den 70 er Jahren fast 3 mal so 
h o c h . 2 8 Dadurch war trotz der normativen Bandbreite der ambulanten Sanktionen der 
Spielraum für ihre faktische Durchsetzung und Erprobung relativ gering. Dies mag 
dazu beigetragen haben, daß nach den hier erhältlichen Informationen die Wiedergut-

2 0 Vgl . Schroeder, 1983, 139. 
2 1 Vgl . dazu Jescheck § 8 V I 2, 3. 
2 2 Vgl . StGB/DDR-Lehrb. S. 347; nach Lammich R O W 1981, 145: im Jahr 1978 ca. 

37% aller gerichtlichen Verurteilungen. 
2 3 Nach Lammich R O W 1981, 141, 151 kaum über 1% der Verurteilungen. 
2 4 StGB/DDR-Lehrb. S. 347. 
2 5 StGB/DDR-Lehrb. S. 348, 356; zutreffend weist Schroeder 1983, 142 auf die sy

stematische Widersprüchlichkeit hin, daß die Strafe „öffentlicher Tadel" vom Täter in 
der Regel als weniger belastend empfunden wurde als die Verhandlung vor einem 
Gesellschaftsgericht, die nicht als Strafe galt. 

2 6 Kritisch dazu Schroeder 1983, 145f. 
2 7 Nach Schroeder (1983, 135) 34,5% im Jahre 1978; nach Lammich ( R O W 1981, 

141, 143) in den 60er und 70er Jahren Schwankungen zwischen 32% und 40,5%; nach 
Luther/Weis R O W 1990, 289, 292 im Jahre 1988 43,7%, wobei die Haftstrafe keine 
große Rolle gespielt habe. 

2 8 Nach Lammich ( R O W 19S1, 146f.) 1972 ca. 222 pro 100000 der Bevölkerung, 
1977 ca. 274; nach Luther/Weis R O W 1990, 289, 290 „in den vergangenen Jahren" bei 
180 gegenüber ca. 70-85 in der B R D ; vgl. Kaiser/Kerner/Schöch, Strafvollzug, 4. A u f l . 
1992, § 2 R n . 121. 
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m a c h u n g , d ie V e r u r t e i l u n g z u m Schadensersatz u n d der öffentl iche T a d e l eher selten 
p r a k t i z i e r t w u r d e n . 2 9 

D i e Strafaussetzung zur Bewährung n a c h § 45 S t G B / D D R hatte m i t unserer Straf
ausse tzung nach § 56 n u r den N a m e n g e m e i n . Tatsächl ich g i n g es i n dieser N o r m u m 
eine Strafrestaussetzung i . S . des § 5 7 S t G B , 3 0 die aber bei Fre ihe i t ss t ra fen bis z u 6 
J a h r e n n i c h t e i n m a l eine M i n d e s t v e r b ü ß u n g v or au s s e tz te , 3 1 während be i längeren F r e i 
heitsstrafen die H ä l f t e der Strafe v e r b ü ß t sein m u ß t e . 3 2 Ü b e r die P r a k t i z i e r u n g dieser 
recht großzügig ersche inenden R e g e l u n g ist w e n i g b e k a n n t ; 3 3 nach der hier v o r g e n o m 
m e n e n T h e m e n a b g r e n z u n g ist j edoch die P r o b l e m a t i k der bedingten E n t l a s s u n g nicht 
G e g e n s t a n d des G u t a c h t e n s . 

5. Zusatzstrafen und Ausweisung 

A l s Zusatzstrafen bezeichnete das D D R - S t r a f r e c h t , das die Z w e i 
spurigkeit v o n Strafen u n d Maßregeln der Besserung u n d Sicherung 
ablehnte, 3 4 einen Kata log v o n nichtfreiheitsentziehenden Sanktionen, 
die bei uns teils als Maßregeln, teils als Nebenfolgen, teils als sonstige 
Maßnahmen bezeichnet 3 5 werden. D a z u gehören die Geldstrafe als 
Zusatzstrafe, das V e r b o t bestimmter Tätigkeiten, der E n t z u g der 
Fahrerlaubnis , die E i n z i e h u n g v o n Gegenständen und die A b e r k e n 
nung staatsbürgerlicher Rechte. 

A b w e i c h e n d v o m b u n d e s d e u t s c h e n Strafrecht gab es drei weitere Z u s a t z s t r a f e n , die 
i m 6. S t Ä n d G v. 28. 6. 1990 beseit igt w u r d e n ( § § 5 0 - 5 2 , 57 S t G B / D D R ) . D i e öffentli
che Bekanntmachung der Verurteilung w a r für alle rechtskräft igen V e r u r t e i l u n g e n 
mögl i ch , o h n e B e s c h r ä n k u n g auf strafbare Ä u ß e r u n g e n in der Ö f f e n t l i c h k e i t . 3 6 D i e 
Aufenthaltsbeschränkung für eine D a u e r v o n 2 -5 J a h r e n erinnerte an d i e V e r b a n n u n g 
i m russ ischen R e c h t ; sie hatte e r h e b l i c h gravierendere F o l g e n als die be i uns mögl iche 
W e i s u n g bezügl ich des A u f e n t h a l t e s n a c h § 56c II N r . I . 3 7 A u c h die Vermögenseinzie
hung, d ie s ich bei Staatsschutz- u n d W i r t s c h a f t s d e l i k t e n grundsätzlich auf das gesamte 
V e r m ö g e n m i t A u s n a h m e der unpfändbaren G e g e n s t ä n d e erstreckte, g i n g w e i t über die 
G r e n z e n h i n a u s , die bei uns für V e r f a l l u n d E i n z i e h u n g ge l ten . 3 8 D i e S t r e i c h u n g dieser 
dre i Inst i tute i m 6. S t Ä n d G t r u g der M i ß b r a u c h s g e f a h r u n d der rechtsstaat l ichen F r a g 
würdigkei t dieser k o n t u r l o s w e i t e n S a n k t i o n e n R e c h n u n g . 

Erhalten blieb dagegen § 55 S t G B / D D R , der - i m Anschluß an die 
Regelung der Fahrerlaubnisentziehung - den Entzug anderer Erlauh-

2 9 S . o . G l 1 , 3 . 
3 0 E b e n s o Schroeder S. 139. 
3 1 V g l . StGB/DDR-Komm. § 45 A n m . 3, w o al lerdings die s o f o r t i g e A u s s e t z u n g 

u n m i t t e l b a r nach R e c h t s k r a f t als i . d . R . z w e c k w i d r i g bezeichnet w i r d . 
3 2 § 349 II S t P O / D D R . 
3 3 S k e p t i s c h Schroeder S. 154 f. 
3 4 K r i t i s c h Schroeder S. 129 f. 
3 3 V g l . § 11 I N r . 8 S t G B . 
3 6 V g l . dagegen § § 103 II , 165, 200 S t G B ; s . o . A II 3. 
, 7 Schroeder S. 147. 

3 8 D i e E i n z i e h u n g e inze lner G e g e n s t ä n d e , ihrer Surrogate u n d des Wertersa tzes w a r 
in einer besonderen V o r s c h r i f t geregelt (§ 56 S t G B / D D R ) . 
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nisse zuließ, wenn „wegen der Begehung einer Straftat die Vorausset
zungen für eine dem Täter erteilte Er laubnis nicht mehr bestehen". 
A l s Beispiele wurden u . a. genannt: Er laubnis z u m Führen v o n Sport
booten oder Luft fahrzeugen, z u m Besitz von Jagdwaffen, die G e w e r 
beerlaubnis und die A p p r o b a t i o n . 3 9 

Schließlich enthiel t das D D R - S t r a f r e c h t i n e i n e m besonderen A b s c h n i t t außerhalb 
d e r Z u s a t z s t r a f e n die Ausweisung als selbständige s t ra f recht l i che S a n k t i o n , auf die 
anstelle oder zusätzlich z u der i m G e s e t z a n g e d r o h t e n Strafe gegenüber ausländischen 
T ä t e r n e r k a n n t w e r d e n k o n n t e (§ 59 S t G B / D D R ) . Strafger ichte k o n n t e n a u c h anstelle 
des wei teren V o l l z u g e s einer z e i t i g e n Fre ihei tss t rafe jederzei t die A u s w e i s u n g beschl ie 
ß e n . 

IL Zusammenfassung und Konsequenzen 

1. Gesamtwürdigung 

Es wäre verfrüht, ohne die eingangs erwähnte Bestandsaufnahme 
über die Rechtswirk l i chkei t der einzelnen Sanktionen ( A I) u n d ohne 
D i s k u s s i o n mit Experten aus den neuen Bundesländern konkrete 
Empfehlungen auszusprechen. N a c h dem derzeitigen Kenntnisstand 
u n d vor dem H i n t e r g r u n d unseres Sanktionensystems ergibt sich je
denfalls ein differenziertes B i l d . 

E i n i g e S a n k t i o n e n des f rüheren D D R - S t r a f r e c h t s s i n d d e m S y s t e m der s o z i a l i s t i 
s chen Z w a n g s h e r r s c h a f t u n d staat l ichen A l l m a c h t m i t i h r e n s p e z i f i s c h e n G e f a h r e n für 
die M i ß a c h t u n g der Privatsphäre z u z u o r d n e n u n d bedürfen - s o w e i t sie n i c h t o h n e h i n 
s c h o n i m Z u g e des D e m o k r a t i s i e r u n g s p r o z e s s e s i m 6. S t Ä n d G v o m 29. 6. 1990 ges tr i 
c h e n w o r d e n s ind - keiner w e i t e r e n D i s k u s s i o n m e h r . D a z u gehören die Z u s a t z s t r a f e n 
„ A u f e n t h a l t s b e s c h r ä n k u n g " , „ V e r m ö g e n s e i n z i e h u n g " u n d „öf fent l iche B e k a n n t m a 
c h u n g " , d ie wegen ihrer unverhäl tnismäßigen R igoros i tä t über verg le i chbare A n s ä t z e 
i n unserer R e c h t s o r d n u n g w e i t h i n a u s g i n g e n . E i n r i c h t u n g e n w i e Kol lek t ivbürgschaf t 
o d e r U b e r g a b e an gesellschaft l iche G e r i c h t e , ' ' 0 d ie i m übrigen rechtsstaat l ich u n d ver 
f a h r e n s r e c h t l i c h k a u m abgesichert w a r e n , setzen eine s t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e W i r t 
s c h a f t s s t r u k t u r u n d gesel lschaft l iche Verhäl tnisse v o r a u s , d ie eine k o l l e k t i v e I n p f l i c h t -
n a h m e der Bürger gestatten; 4 1 sie wären m i t e i n e m m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n S y s t e m u n d 
e iner fre ien Gesel lschaft n icht z u v e r e i n b a r e n . 

3 9 StGB/DDR-Komm. § 55 A n m . 1, 2. 
4 0 S k e p t i s c h bereits Grünwald Z S t W 82 (1970), 250, 265 m i t H i n w e i s e n auf negative 

E r f a h r u n g s b e r i c h t e aus der C S S R ; überwiegend k r i t i s c h auch Eser 1970, 39 ff. , insbe
sondere w e g e n der k o m p r o m i ß l o s e n gesel lschaf t l ichen B e w u ß t s e i n s h a l t u n g , der G e 
f a h r e n der F o r m l o s i g k e i t u n d der „Inkl inat ion z u r I n h u m a n i t ä t " ( a a O . S. 45) ; sehr 
k r i t i s c h Weigend 1989, 250, 252 , insbesondere wegen der i d e o l o g i s c h e n „ E r z i e h u n g der 
E r z i e h e r " (ca. 300000 M i t g l i e d e r bei 88500 Beschlüssen jähr l ich) s o w i e w e g e n der 
S o z i a l i s i e r u n g der Privatsphäre u n d der A u s w e i t u n g s t ra f recht l i cher S o z i a l k o n t r o l l e . 

4 1 V g l . z . B . Lekschas/Harrland/Hartmann/Lehmann 1983, S. 405 f f . ; k r i t i s c h w e g e n 
der E i n b i n d u n g in die „sozial ist ische G e s e t z l i c h k e i t " Brunner N S t Z 1990, 474. 

4 59. DJT I C 
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E i n i g e S a n k t i o n e n w e i s e n ke ine g r a v i e r e n d e n B e s o n d e r h e i t e n g e g e n ü b e r entspre
c h e n d e n Ins t i tu ten unseres Strafrechts auf, w o b e i letztere i . d . R . rechtss taat l i ch präziser 
u n d d i f f e r e n z i e r t e r ausgestaltet s i n d . D a z u gehören neben d e n meis ten „Zusatzs t ra fen" 
a u c h die G e l d s t r a f e , die Fre ihe i tss t ra fe , d ie V e r u r t e i l u n g z u r B e w ä h r u n g ( s .o . C III) 
u n d die i n d i v i d u e l l e B ü r g s c h a f t , s o w e i t sie A u f g a b e n der B e w ä h r u n g s h i l f e übernahm, 
die bei uns wei taus besser organis ier t ist. 

D i e dritte G r u p p e bi lden einige ambulante Sankt ionen, die einer 
genaueren Prüfung bedürfen. D a z u gehören 
- die V e r p f l i c h t u n g z u r fachärztlichen H e i l b e h a n d l u n g (§ 27 S t G B / 

D D R ) 
- das Absehen v o n Maßnahmen bei V e r u r t e i l u n g z u m Schadenser

satz oder eigenen Wiedergutmachungsanstrengungen (§ 25 S t G B / 
D D R ) , 4 2 

- die Individualbürgschaft (§ 31 S t G B / D D R ) , soweit sie nicht mit 
der Bewährungshilfe k o n k u r r i e r t , also für Verurte i l te außerhalb 
des Anwendungsbere ichs der Strafaussetzung z u r Bewährung, 

- der öffentliche Tade l (§ 37 S t G B / D D R ) , 
- der E n t z u g anderer Erlaubnisse (§ 55 S t G B / D D R ) , 
- die A u s w e i s u n g (§ 59 S t G B / D D R ) . 

2. Ausscheidende Institute 

N e b e n den bereits 1990 gestrichenen V o r s c h r i f t e n (s .o. I I . l . ) so l l 
ten bei genauerer Betrachtung v o n den bis z u m Beitr i t t der D D R 
gültigen ambulanten Sanktionen auch der öffentliche Tadel, der Ent
zug von Erlaubnissen u n d die Ausweisung für die weitere R e f o r m d i s 
kuss ion ausscheiden. Gegen ihre E i n b e z i e h u n g i n unser Sanktionen
system sprechen m . E . folgende Gründe: 

D e m öffentlichen Tadel nach § 37 S t G B / D D R liegt die r i ch t ige A n n a h m e z u g r u n d e , 
daß es i n v ie len Fäl len ausreicht , d ie s t rafrecht l i che M i ß b i l l i g u n g eines V e r h a l t e n s 
a u s z u s p r e c h e n , o h n e daß eine wei tere S a n k t i o n h i n z u k o m m e n m u ß . 4 3 A l l e r d i n g s er
langte der öf fent l i che T a d e l i m D D R - S t r a f r e c h t k a u m e inen n e n n e n s w e r t e n A n w e n 
d u n g s b e r e i c h . D a s lag v o r a l l e m an der K o n k u r r e n z m i t der Ü b e r g a b e an d ie gesell
schaf t l i chen G e r i c h t e , an deren Stelle i n u n s e r e m S y s t e m die K o n k u r r e n z m i t § 153 a 
S t P O s o w i e m i t d e m A b s e h e n v o n Strafe u n d der V e r w a r n u n g m i t S t r a f v o r b e h a l t treten 
würde . F ü r eine wei tere D i f f e r e n z i e r u n g i n d iesem unters ten S a n k t i o n e n b e r e i c h be
steht daher k e i n B e d ü r f n i s . 4 4 

D e r dem M o d e l l des Fahrerlaubnisentzuges nachgebildete „Entzug 
anderer Erlaubnisse'1, die i m Zusammenhang mit der Straftat stehen, 
verspricht auf den ersten B l i c k verfahrensökonomische Vorte i le und 
eine s innvolle Erwei te rung des strafrechtlichen Sankt ionsinstrumen-

4 2 Z u m Schiedsstel lengesetz v . 13. 9. 1990 s . o . A I u n d u . D V 2.3. 
4 3 S . u . E I I I 1. 
4 4 H i n z u k o m m t die unverhäl tn ismäßige S t i g m a t i s i e r u n g ( s . u . E V 1.2). 
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tariums. Skepsis erwecken dagegen die z u erwartenden Probleme bei 
der B i n d u n g s w i r k u n g der strafrechtlichen Entscheidung für das künf
tige Verwal tungsver fahren . 4 5 Diese müssen bei der Fahrerlaubnis h i n 
genommen werden, w e i l ein ungeeigneter Fahrzeugführer ein unver
gleichbar hohes R i s i k o darstellt, das z u m frühestmöglichen Z e i t p u n k t 
d u r c h die damit befaßten Instanzen, also die Strafverfolgungsbehör
den, aufgefangen werden muß. 

Etwas anders ist es bei den sonstigen Er laubnissen, bei denen die 
unmittelbar gefährlichen Gegenstände ( z . B . Waffe bei Waffener laub
nis , M o t o r b o o t bei Verunre in igung eines Gewässers) i n der Regel 
d u r c h vorläufige E i n z i e h u n g sichergestellt werden (§§ 111 bf f . S t P O ) , 
während die zugrunde liegende Er laubnis keine unmittelbare G e f a h 
renquelle darstellt. A l l diese Erlaubnisse werden in differenziert gere
gelten Verwaltungsverfahren erteilt u n d entzogen. Verwal tungsver
fahren u n d Verwaltungsrechtsschutz haben in unserer Rechtsord
n u n g einen so hohen eigenen Standard entwickelt , daß es k a u m mög
l i c h wäre, in einem Strafverfahren Fragen der Zuverlässigkeit eines 
Erlaubnisinhabers mit gleicher Sorgfalt u n d Sachkunde z u klären wie 
i m Verwaltungsverfahren, z u m a l i m Strafverfahren die Aufklärung 
des Sachverhaltes i m M i t t e l p u n k t steht. H i e r gäbe es auch k a u m die 
Differenzierungsmöglichkeiten, die i m Verwaltungsverfahren, z . B . in 
F o r m von Auf lagen u n d Bedingungen für die Wiedererte i lung, zur 
Verfügung stünden. 

F ü r die Ausweisung gi lt l e t z t l i c h das gleiche w i e b e i m E n t z u g v o n E r l a u b n i s s e n , 
z u m a l jene ja nach § 44 I N r . 1 i . V . m i t §§ 15, 27 A u s l G z u m E r l ö s c h e n der A u f e n t 
ha l tser laubnis o d e r A u f e n t h a l t s b e r e c h t i g u n g führt . T r o t z m a n c h e r P r o b l e m e , die s ich 
d u r c h die U n g e w i ß h e i t h i n s i c h t l i c h der A u s w e i s u n g für R esoz i a l i s i e rungsbemühungen 
i m S t r a f v o l l z u g u n d i n der Bewährungsh i l f e e r g e b e n , 4 6 sol l te der V o r r a n g des Auslän
derrechts m i t d e n o b e n erwähnten V o r z ü g e n des V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s be ibehal ten 
w e r d e n . D a s z u n e h m e n d e m o t i o n a l e K l i m a bei der B e h a n d l u n g v o n A u s l ä n d e r - u n d 
A u s w e i s u n g s f r a g e n sol l te das S t ra fver fahren n i c h t n o c h zusätzl ich belasten. 

3. Ausbaufähige Sanktionsansätze 

3.1 Wiedergutmachung und Schadensersatz 

D i e normtheoretisch interessante „Wiedergutmachungsklausel" des 
§ 24 S t G B / D D R , deren Gehal t sich letzt l ich in einem A p p e l l zur 
Förderung der erzieherischen W i r k s a m k e i t des Strafverfahrens durch 
Gel tendmachung von Schadensersatzansprüchen erschöpfte, läßt sich 
i n dieser oder ähnlicher F o r m sicher nicht in ein Strafgesetzbuch 
übernehmen, das auch bei den Rechtsfolgen der Straftat auf systema-

4 5 D a z u Dreher/Tröndle § 6 9 a R n . 16 m . w . N . 
4 6 V g l . Schöch/Gebauer S. 15 f. 

4:;-
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tische Stringenz u n d dogmatische Klarhei t bedacht ist. Eher kommt 
schon die Verur te i lung z u m Schadensersatz nach § 25 I N r . 2 S tGB/ 
D D R in Betracht . 4 7 A l l e r d i n g s mahnt die enge Verknüpfung dieser 
N o r m mit den „sozialistischen Gesellschaftsverhältnissen" ( N r . 1) 
und der „sozialistischen Gesetz l i chke i t " ( N r . 3) zur Skepsis. Letzt l ich 
ist aus den für § 1 A E - W G M maßgebenden Gründen eine solche 
unfreiwil l ige Wiedergutmachung als oktroyierte Sanktion abzuleh
n e n , 4 8 doch bleibt für die weiteren Überlegungen das Z i e l der beiden 
N o r m e n des D D R - S t r a f r e c h t s beachtlich, Bestrafung und Schadens
ersatz i m Strafverfahren soweit wie möglich zusammenzuführen. 

3.2 Verpflichtung zur fach ärztlichen Behandlung 

D a nach unserem Strafrecht die Weisung , sich einer Hei lbehand
lung oder Entz iehungskur z u unterziehen, fast nur i . V . mit der A u s 
setzung einer Freiheitsstrafe, eines Strafrestes oder einer stationären 
Maßregel zur Bewährung angeordnet w i r d (§§ 56c III N r . 1 i . V . mit 
§§ 56, 57 III 1, 57a III, 67b II, 67d II 2, 68b II 2 ) , 4 9 besteht eine 
Lücke bei der fachärztlichen oder therapeutischen Behandlung sol 
cher Täter, die ihre E r k r a n k u n g oder Sucht nicht r ichtig einschätzen, 
die aber keine oder noch keine so erheblichen Taten begangen haben, 
daß sie z u Freiheitsstrafen oder stationären Maßregeln verurteilt wer
den müßten . 5 0 B e i ihnen kann die Straftat u n d das Strafverfahren eine 
kathartische W i r k u n g erzeugen und eine Behandlungsbereitschaft 
wecken, die vorher nicht bestand. In solchen Fällen kann es s innvol l 
sein, als alleinige Sankt ion oder neben anderen ambulanten Sanktio
nen eine fachärztliche Behandlung oder eine andere A r t der H e i l b e 
handlung ( z . B . durch Psychologen oder Sonderpädagogen) anzuord
nen. Sie müßte aber wie in § 56 c III N r . 1 ausdrücklich an die E i n w i l 
l igung des Verurte i l ten geknüpft w e r d e n , 3 1 u m jede A r t von Zwangs
therapie auszuschließen, auch wenn die diesbezügliche Gefahr bei 
ambulanter Behandlung geringer ist. Wegen der engen Voraussetzun
gen des § 59 ist diese Lücke bei uns nach geltendem Recht noch nicht 
über § 59 a III schl ießbar. 5 2 

4 7 P o s i t i v e B e u r t e i l u n g a u c h bei Schroeder S. 148; v g l . a u c h B u n d e s m i n i s t e r i u m der 
J u s t i z ( H r s g . ) 1988, S. 40f f . u n d die c o m p e n s a t i o n o r d e r s . u . D III 4 . 

4 8 A E - W G M , B e g r ü n d u n g z u § 1 s o w i e unten D I V 4, V . 
4 9 W e g e n der seltenen A n w e n d u n g der V e r w a r n u n g m i t S t ra fvorbehal t l iegen z u der 

seit d e m 2 3 . S t Ä G mögl ichen K o m b i n a t i o n m i t dieser S a n k t i o n (§ 59 a III) n o c h ke ine 
E r f a h r u n g e n v o r . 

5 0 Z . B . a u c h i n d e n Fäl len des § 183 III S t G B ( „ u n g e f ä h r l i c h e " E x h i b i t i o n i s t e n ) . 
5 1 I m G e g e n s a t z z u r D D R , v g l . § 27 S t G B / D D R - K o m m . § 27 A n m . 8. 
5 2 Z u entsprechenden R e f o r m v o r s c h l ä g e n s . u . E I V 1, 2, E V 1 .8u . 3. 
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3.3 Individualbürgschaft 

D i e mit der Individualbürgschaft nach § 31 S t G B / D D R verbunde
ne Idee, einem Straftäter auch ohne Strafaussetzung oder Strafrestaus
setzung „eine zur E r z i e h u n g geeignete P e r s o n " be izuordnen , die sich 
„verpflichtet, die E r z i e h u n g des Rechtsverletzers z u gewährleisten", 
ist i m G r u n d e r i c h t i g , 3 3 auch wenn man das darin z u m A u s d r u c k 
kommende Erziehungspathos vielleicht besser analog § 56 d durch 
„Hilfe und Betreuungsangebote" ersetzen sollte. Das neue Jugend
strafrecht hat zur Schließung der hier vorhandenen Lücke am 1. 12. 
1990 nach langjähriger E r p r o b u n g i m R a h m e n des gesetzlichen Spiel
raums die „Betreuungsweisung" nach § 10 I N r . 5 J G G eingeführt . 5 4 

E i n e ähnliche Lösung ist auch für das allgemeine Strafrecht s innvol l 
( s .u . E V 1.9). 

5 3 Pos i t ive Würdigung auch b e i Gieß, M s c h r K r i m 1991, 339, 344, 355. 
5 4 Früher R i c h t l i n i e 3 z u § 10 J G G ; z u r E n ts teh u n gs ges c h ic h te Böttcher/Weber 

N S t Z 1990, 561, 564. 



D. Wiedergutmachung als neue Spur strafrechtlicher Sanktionen 

I. Internationale Reformbewegung 

D i e „Renaissance des Opfers i m Strafverfahren" gehört z u den be
merkenswertesten kr iminalpol i t i schen Ereignissen der letzten Jahr
zehnte. 1 Selten hat ein i n seinen verfahrensrechtlichen Konsequenzen 
u n d Balanceverschiebungen so weitreichendes Gesetz wie das O p f e r 
schutzgesetz v o m 18. 12. 1986, das dieser E n t w i c k l u n g Rechnung 
trug, i n so kurzer Zei t u n d mit so großer M e h r h e i t das Gesetzge
bungsverfahren durchlaufen . 2 N o c h bemerkenswerter ist es aber, daß 
dieses Gesetz nach den bisherigen Erfahrungen nicht z u einer V e r 
schärfung der Sanktionen geführt hat, ebensowenig - in der großen 
M e h r z a h l einschlägiger Fälle - z u einer Verhärtung des V e r h a n d 
lungskl imas . 3 V i e l m e h r ist festzustellen, daß mi t rasch steigender 
Tendenz an vielen O r t e n Initiativen aus der Praxis entstanden s ind, 
die über den Opferschutz hinaus den A u s g l e i c h zwischen Täter u n d 
O p f e r i n das Z e n t r u m des Strafverfahrens rücken. 4 D a b e i steht oft der 
A s p e k t i m V o r d e r g r u n d , den das Opferschutzgesetz z w a r nicht aus
gespart, aber eher stiefmütterlich behandelt hat, nämlich die Entschä
digung des Verletzten und der Täter-Opfer-Ausgle ich. 5 

Diese scheinbare Paradoxie 6 ist kein Z u f a l l s p r o d u k t deutscher G e 
setzgebungsgeschichte, sondern das Ergebnis überwiegend interna
tionaler kr iminalpol i t i scher Strömungen, 7 die teils täter- teils opfer
orientiert s ind, z u einem beträchtlichen T e i l aber auch den E n t l a -

1 Eser A r m i n K a u f m a n n - G e d S 1989, 723; ähnlich Schöch N S t Z 1984, 385. 
2 B G B l . I, 2496; Aus löser w a r e n d ie V e r h a n d l u n g e n des 55. D J T 1984, B d . I T e i l C 

( G u t a c h t e n Rieß), B d . II T e i l L (S i tzungsber i ch te m i t Referaten v o n Hamm er stein u . 
Odersky); z u m G a n g u n d G e h a l t der G e s e t z g e b u n g Rieß/Häger N S t Z 1987, 14; Bött
cher ]K 1987, 133; te i lweise k r i t i s c h Schünemann N S t Z 1986, 193; Zeigend N J W 1987, 
1170. 

3 S . o . B I u n d M. Kaiser 1992, 289, 291 spr icht v o n einer „Verbesserung der G r u n d 
s t i m m u n g i m P r o z e ß z u g u n s t e n des V e r l e t z t e n " . 

4 S . o . A I; Schreckling 1991, 8f f . , 126ff . ; Schöch/Bannenberg 1991, 467: i m a l l g . 
Strafrecht mater ie l le A u s g l e i c h s l e i s t u n g e n e twa in der Häl f t e der Fäl le , i m Jugendstraf 
recht etwas m e h r i m m a t e r i e l l e L e i s t u n g e n ; s. auch Dölling J Z 1992, 493. 

3 Rieß/Hilger N S t Z 1987, 153; Weigend N J W 1987, 1176; Meier N K 1991/4, 35f. 
6 V g l . Seelmann J Z 1989, 670, m i t te i lweise anderer O r i e n t i e r u n g ; skept i sch z u m 

„resti tution b o o m " u n d der K o n v e r g e n z b z w . „ K o n f u s i o n " u n t e r s c h i e d l i c h e r k r i m i 
n a l p o l i t i s c h e r T r e n d s Weigend i n Eser/Kaiser/Madiener S. 110. 

7 E i n g e h e n d z u r sog . A l t e r n a t i v e n - B e w e g u n g Weigend 1989, 220 ff. 
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stungsinteressen der Just iz entgegenkommen. 8 Sie können hier nur 
st ichwortart ig erwähnt w e r d e n : 

- D i e länderübergre i fenden I n i t i a t i v e n z u r V e r b e s s e r u n g des O p f e r s c h u t z e s i m Straf
v e r f a h r e n , die u . a . a m 29. 11. 1985 i n der V o l l v e r s a m m l u n g der V e r e i n t e n N a t i o n e n 
z u e iner „Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of 
Power" geführt h a b e n ; 9 

- e in neues chr is t l i ches Vers tändnis v o n Strafe, V e r a n t w o r t u n g u n d S ü h n e ; 1 0 

- sozia ls taat l i che B e m ü h u n g e n u m staatl iche O p f e r e n t s c h ä d i g u n g ( z . B . O E G ) , die 
z u g l e i c h i n ihrer B e s c h r ä n k u n g auf gesundhe i t l i che Schäden i n f o l g e tät l icher A n g r i f 
fe die v e r b l e i b e n d e n L ü c k e n u n d die begrenzte Leis tungsfähigkei t der sog . compen-
sation v e r d e u t l i c h t h a b e n ; 1 1 

- res ignat ive T e n d e n z e n be i der E f f i z i e n z b e u r t e i l u n g v o n b e h a n d l u n g s o r i e n t i e r t e n 
S a n k t i o n e n ; 1 2 

- B e v o r z u g u n g i n f o r m e l l e r E r l e d i g u n g s s t r a t e g i e n i . S . der D i v e r s i o n s b e w e g u n g , u m 
s t igmat is ierende förml i che V e r u r t e i l u n g e n z u v e r m e i d e n ; 1 3 

- a b o l i t i o n i s t i s c h e S t r ö m u n g e n , die i n e iner R e p r i v a t i s i e r u n g der K o n f l i k t e z w i s c h e n 
T ä t e r u n d O p f e r e inen H e b e l z u r A b s c h a f f u n g o d e r Z u r ü c k d r ä n g u n g des Strafrechts 
s e h e n ; 1 4 

- d ie H e r a u s b i l d u n g i n f o r m e l l e r A b s p r a c h e n i m S t ra fver fahren m i t d e m Z i e l , das V e r 
fahrensergebnis k o n s e n s u a l v o r w e g z u n e h m e n u n d dabe i auf e rhebl i che T e i l e des 
V e r f a h r e n s z u v e r z i c h t e n ; 1 3 

- d ie Z u n a h m e k o o p e r a t i v e r V e r f a h r e n s e l e m e n t e u n d M o d e l l e i n der s t ra fprozessua len 
R e f o r m d i s k u s s i o n . 1 6 

II. Wiedergutmachung aus der Sicht des Täters und des Verletzten 

A l l diese i m einzelnen divergierenden Ansätze haben eine neue 
R i c h t u n g , die Restitutionsbewegung17 begünstigt, in der die her
kömmliche Tat- u n d Täterorientierung des Strafrechts u m die v i k t i -
mologische Perspektive erweitert w i r d . Diese hat nicht - wie manche 

*Rieß 1984 R n . 85. 
9 V g l . Schneider J u r a 1989, 72, 78 m . w . N . ; d ie R e s o l u t i o n beze ichnete es a u c h als 

A u f g a b e des Strafverfahrens , die mater ie l l en u n d i m m a t e r i e l l e n Schäden des O p f e r s 
u n d seiner A n g e h ö r i g e n a u s z u g l e i c h e n . F ü r D e u t s c h l a n d Rössner/Wulf 1987. 

10 EKD-Denkschnft S. 57f f . , 76ff . 
1 1 V g l . § 1 O E G u . die z a h l r e i c h e n I n i t i a t i v e n des W E I S S E N R I N G S e . V . ( M a i n z ) 

z u r V e r b e s s e r u n g der O p f e r e n t s c h ä d i g u n g . 
1 2 Lipton/Martinson/Wilks, T h e Ef fec t iveness o f C o r r e c t i o n a l T r e a t m e n t : A C u r v e y 

o f T r e a t m e n t E v a l u a t i o n , 1975; k r i t i s c h h i e r z u Kaiser § 37 R n . 66f f . m . w . N . ; Schöch in 
Jehle 1992, S. 251 f. 

13 Dölling, D i v e r s i o n , H W K r i m B d . 5, L i e f . 2 1991, 275 m . w . N . 
14 Scheerer, A b o l i t i o n i s m u s , H W K r i m B d . 5, L i e f . 2 1991, 287 m . w . N . 
15 Weigend, A b s p r a c h e n i n ausländischen S t ra fver fahren 1990, 1; V e r h a n d l u n g e n des 

58. D J T 1990, B d . I, T e i l B ( G u t a c h t e n Schünemann), B d . I I , T e i l L ( S i t z u n g s b e r i c h t e 
m i t Referaten v o n Böttcher, Schäfer u n d Widmaier). 

16 Wolter G A 1985, 49, 52 ; ders. 1991, 19, 59, 80 ; Schöch M a i h o f e r - F S S. 461 , 473. 
1 7 V g l . Sessar L e f e r e n z - F S S. 145, 150ff . ; Frehsee 1987, 2 ; Jung 1992, 147ff . 
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erwartet haben - z u einer Verschärfung des Strafrechts i .S . der G e 
nugtuungsdoktr in geführt, auch nicht z u einer M i l d e r u n g wegen 
Schuldzuweisungen an das O p f e r , 1 8 sondern z u einem tert ium, näm
l ich z u einer Erwei te rung des strafrechtlichen Sanktionsinstrumenta
riums durch Inanspruchnahme des z ivi lrecht l ichen Schadensersatz
rechts. D e r Verletzte sol l wirkungsvol le r als bisher entschädigt wer
den, und der Täter sol l letzt l ich davon prof i t ieren. Das Ausgle ichs
p r i n z i p des Schadensersatzrechts verbindet sich also mi t dem S c h u l d 
ausgleichsgedanken des Strafrechts z u r sog. M e d i a t i o n 1 9 und darüber 
hinaus zur Idee der Aussöhnung mit der Gemeinschaft . D i e W i e d e r 
gutmachung hat also ein materielles Element (Schadensersatz) und ein 
ideelles Element (Wiederherstel lung der Rechtsordnung) . Sie sol l dem 
Täter den W e g z u einer konst rukt iven Tatverarbeitung ermöglichen, 
während die Strafe nach herkömmlicher Auf fassung eher „Wunden 
schlagen" s o l l . 2 0 

D e r zwischen dem Täter u n d dem O p f e r angestrebte A u s g l e i c h , der 
letzt l ich durch R e d u z i e r u n g des staatlichen Strafanspruchs begünstigt 
w i r d , führt nicht nur bei den an solchen Projekten Beteiligten z u 
Befriedungsquoten v o n durchschnit t l ich etwa 7 5 % . 2 1 A u c h aus reprä
sentativen Bevölkerungsumfragen ergibt sich bei leichteren Straftaten 
( z . B . Bagatelldiebstahl oder einfacher Körperverletzung) eine Präfe
renz für Wiedergutmachungsmodel le , während bei schwereren D e 
l ikten wie Einbruchsdiebstahl , R a u b oder Vergewal t igung solche L ö 
sungen allenfalls neben Strafe akzeptiert w e r d e n . 2 2 

III. Grenzen des geltenden Rechts 

1. Wiedergutmachung im geltenden Recht 

Angesichts der historisch gewachsenen T r e n n u n g v o n Straf- u n d 
Zivi l recht liegt es nahe, die Wiedergutmachung als alleinige Aufgabe 
des Zivi lrechts z u bezeichnen und die neue R i c h t u n g als strafrechts-
fremd zurückzuweisen. 2 3 Dagegen sprechen allerdings einige Rege-

1 8 D i f f e r e n z i e r e n d d a z u Kaiser 1988, § 52 ; Hillenkamp, V o r s a t z t a t u n d O p f e r v e r h a l 
ten, 1981. 

1 9 V g l . Weigend 1989, 233 ff. , 300 ff. 
2 0 Binding, D i e N o r m e n u n d ihre Ü b e r t r e t u n g , 1. B d . 1872, S. 212. 
2 1 Schöch/Bannenberg 1991, 466 ; Schreckling 1991, 41 . 
12Sessar L e f e r e n z - F S S. 373, 387f f . ; SessarlBeurskenslBoers K r i m J 1986, 86, 91 ff. 

a l lerdings a u f g r u n d v o n f i k t i v e n S t ra f ta t sch i lderungen m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n R e a k 
t ionsvorschlägen; eine geringere A k z e p t a n z bei k o n f l i k t b e h a f t e t e n O p f e r b e z i e h u n g e n 
ergab eine B ie le fe lder B e f r a g u n g (vg l . Voß N K 1989, 5). 

2 3 So i m A n s a t z Hirsch Z S t W 102 (1990), 534, 537ff . jedenfalls gegen die W i e d e r g u t 
m a c h u n g als Strafe o d e r als selbständige „dritte S p u r " der S a n k t i o n e n ; ähnlich bereits 
Hirsch A r m i n K a u f m a n n - G e d S S. 699. 
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lungen des geltenden Rechts, die eine Sanktionsrelevanz der Wieder 
g u t m a c h u n g 2 4 voraussetzen, 2 3 selbst wenn sie bisher nur selten ange
wendet werden. 

I m a l lgemeinen Strafrecht g ibt es die W i e d e r g u t m a c h u n g b isher n u r als unselbständi
ge S a n k t i o n . A l s Bewährungsauf lage nach § 56 b II N r . 1 k o m m t sie bei der Strafausset
z u n g u n d bei der Strafres taussetzung z u r B e w ä h r u n g s o w i e bei der V e r w a r n u n g m i t 
S t ra fvorbeha l t in Bet racht ( § § 57 I I I , 59a II). Sie k a n n d a z u be i t ragen, daß eine an s ich 
gebotene Strafe n icht verhängt o d e r v o l l s t r e c k t , s o n d e r n z u r B e w ä h r u n g ausgesetzt 
w i r d . A l s mater ie l le S a n k t i o n i n p r o z e s s u a l e m G e w a n d k a n n m a n die W i e d e r g u t m a 
chungsauf lage bei der E i n s t e l l u n g g e m . § 153a I N r . 1 S t P O b e z e i c h n e n . 

T r o t z vieler V e r s u c h e , sie in der P r a x i s z u be leben , spielte die S c h a d e n s w i e d e r g u t 
m a c h u n g nach diesen V o r s c h r i f t e n bis z u l e t z t n u r eine untergeordnete R o l l e . 2 6 O f f e n 
bar haben viele Staatsanwälte u n d R i c h t e r B e d e n k e n , nach i n h a l t l i c h e m A b s c h l u ß des 
Strafverfahrens auch n o c h die Schadensersa tz lc i s tungen des Täters an den V e r l e t z t e n z u 
überwachen u n d mögl icherweise z u p r o b l e m a t i s c h e n F o l g e e n t s c h e i d u n g e n i m V o l l 
s t r e c k u n g s v e r f a h r e n g e z w u n g e n z u se in . O h n e h i n ist die W i e d e r g u t m a c h u n g s a u f l a g e 
n u r für die seltenen Fälle völlig unstre i t iger A n s p r ü c h e 2 ' w i r k l i c h geeignet. 

A h n l i c h e R e g e l u n g e n kennt das Jugendstra f recht ( § § 23 I, 45 II 2 J G G ) , das darüber 
h i n a u s den T ä t e r - O p f e r - A u s g l e i c h i n drei F o r m e n als selbständige S a n k t i o n v o r s i e h t . 
S c h o n seit langem gibt es i n § 15 I 1, 2 als u n r e c h t s v e r d e u t l i c h e n d e s Z u c h t m i t t e l die 
W i e d e r g u t m a c h u n g u n d die E n t s c h u l d i g u n g , ebenfal ls m i t ger ingen A n w e n d u n g s q u o 
ten v o n 1,98% b z w . 0 , 1 5 % der V e r u r t e i l t e n . 2 ' A m 1. 12. 1990 ist nach § 10 I 3 N r . 7 
J G G die W e i s u n g h i n z u g e k o m m e n , „sich z u b e m ü h e n , e inen A u s g l e i c h m i t d e m V e r 
le tz ten z u erre ichen ( T ä t e r - O p f e r - A u s g l e i c h ) " . 

Das allgemeine Strafrecht bringt darüber hinaus i m Beispielskatalog 
der strafzumessungsrelevanten Umstände in § 46 II z u m A u s d r u c k , 
daß sich das Bemühen des Täters, den Schaden wiedergutzumachen, 
m i l d e r n d auf die Strafe auswirken kann. D u r c h das Opferschutzge
setz ist noch eine weitere Alternat ive h i n z u g e k o m m e n , nämlich „das 

2 4 Z u t r e f f e n d unterscheidet Hirsch h i e r v o n die p r o z e s s u a l e n B e r ü h r u n g s p u n k t e , also 
das Adhäsionsverfahren nach § 403 o d e r das Sühneverfahren nach § 380 S t P O . 

2 5 V g l . Dünkel/Rössner Z S t W 99 (1987), 847 f. 
2 6 F ü r § 56 II N r . 1 s i n d neuere D a t e n n ich t b e k a n n t , nach d e n le tzten S t i c h p r o b e n 

ergebnissen {Albrecht 1982, 167 f.) bei ca. 1 0 % der ausgesetzten Fre ihe i t ss t ra fen . 
B e i § 153a I N r . I sank der A n t e i l v o n 1 , 5 % i m J a h r 1977 auf 0 , 8 % aller einschlägi

gen E i n s t e l l u n g e n i m Jahr 1989 (1353 v o n 162211 eingestel l ten V e r f a h r e n ; S t a B A - S t A 
1989, T a b . 2 . 2 J ) , z u früheren Z a h l e n Rieß Z R P 1985, 213. 

B e i den g e r i c h t l i c h e n E i n s t e l l u n g e n ist die S c h a d e n s w i e d e r g u t m a c h u n g erstmals 
1989 ausgewiesen m i t e i n e m A n t e i l v o n 8 , 5 6 % (6360 v o n 74274 E i n s t e l l u n g e n nach 
§ 153 a II S t P O ; zusammenges te l l t aus S t a ß A , Strafger ichte 1989 T a b . 2.3, 4 .3, 5.3, 7.3). 

A u f die M ö g l i c h k e i t ungenauer R e g i s t r i e r u n g in den M o d e l l p r o j e k t e n weis t Rössner 
1992 (2.8.1) h i n . 

2 7 OLG Stuttgart N J W 1980, 1114; OLG Hamburg M D R 1982, 340; Dreher/ 
Tröndle § 5 6 b R n . 6; SK-Horn § 5 6 b R n . 4 ver langt sogar deta i l l ier ten Tilgungsplan. 
D e r v o n Odersky (55. D J T , B d . II , L 29, 39 f., 48) e m p f o h l e n e V e r z i c h t auf exakte 
z i v i l r e c h t l i c h e E r m i t t l u n g e n setzt i m G r u n d e E i n i g u n g über die beiderseits akzept ier te 
A n s p r u c h s h ö h e v o r a u s . 

2 8 S t V S t a 1989, T a b . 4 . 3 : W i e d e r g u t m a c h u n g 1683, E n t s c h u l d i g u n g 125 bei 84951 
V e r u r t e i l t e n . 
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Bemühen des Täters, einen A u s g l e i c h mit dem Verletzten z u errei
chen" . D a d u r c h sol l der besondere Stellenwert des Ausgle ichsgedan
kens verdeutl icht u n d die Wiedergutmachung über den materiellen 
A u s g l e i c h hinaus gefördert w e r d e n . 2 9 Tröndle hat diese Ergänzung als 
„Schaufenstervorschrift" bezeichnet, we i l damit „Waren ausgestellt 
werden, die es i m Laden nicht z u kaufen g i b t " . 3 0 W i c h t i g ist jedoch, 
daß damit Schadensersatz u n d persönliche Ausgleichsbemühungen 
als strafrechtlich relevante Leistungen ausdrücklich anerkannt wer
d e n . 3 1 D i e Unzulänglichkeit einer bloßen Strafzumessungsregelung 
liegt neben der geringen Rechtssicherheit in der typischen A m b i v a 
lenz der Strafzumessungsgründe. So hat das OLG Hamburg i n einer 
viel krit is ierten Entscheidung bereits zugelassen, daß der Gesichts 
p u n k t der fehlenden immateriel len G e n u g t u u n g , also ein unterbliebe
ner Täter-Opfer-Ausgleich, auch z u m N a c h t e i l des Täters ergänzend 
in die Strafzumessung einfl ießt . 3 2 

2. Spielräume für die Erprobung 

O b w o h l die gesetzlichen Möglichkeiten z u r A n o r d n u n g oder Be
rücksichtigung v o n Wiedergutmachungsleistungen sehr begrenzt 
s ind, stellt sich die Frage, ob nicht die Spielräume, die v o n der Praxis 
für Experimente genutzt werden, ausreichen, u m der W i e d e r g u t m a 
chung mehr G e l t u n g i m Strafrecht z u verschaffen. Hierfür ist ein 
kurzer U b e r b l i c k über die rechtliche und organisatorische Ausgesta l 
tung der T O A - M o d e l l p r o j e k t e z u m allgemeinen Strafrecht erforder
l i c h . 3 3 

D i e f o l g e n d e n A n g a b e n b e z i e h e n s i c h auf das abgeschlossene T ü b i n g e r G e r i c h t s h i l 
f e p r o j e k t , 3 4 d e m einige k le inere I n i t i a t i v e n an versch iedenen O r t e n f o l g e n , 3 5 auf d ie 
gerade b e g o n n e n e n größeren P r o j e k t e i n N ü r n b e r g 3 6 u n d H a n n o v e r 3 7 u n d auf die R V 
des Genera ls taa tsanwal ts i n S c h l e s w i g v o m 26. 7. 1991 . 3 8 

2 9 B e r i c h t B T - D r s . 10/5828, 7; Weigend N J W 1987, 1176; z u m b e g r i f f l i c h e n V e r 
hältnis v o n W i e d e r g u t m a c h u n g u n d T O A s. Frehsee 1987, 10 f. 

3 0 Tröndle i n : P r o t o k o l l N r . 85 über die 85. S i t z u n g des Rechtsausschusses des D e u t 
schen Bundestages a m 15. 5. 1986 m i t A n l . , S. 101. 

3 1 V g l . Dünkel/Rössner Z S t W 99 (1987), 847 f.; Frühauf 1988, 68. 
3 2 OLG Hamburg N S t Z 1989, 226 m . k r i t . A n m . Hillenkamp S t V 1989, 532 ; Wei

gend ]R 1990, 29 ; Grasnick J Z 1990, 704; z u s t . Dreher/Tröndle § 46 R n . 27. 
3 3 D i e s e o r i e n t i e r e n s i ch hauptsächl ich an den Vor läufern i m J u g e n d s t r a f recht , v g l . 

Schreckling 1990; 1991,51 f f . ; Dünkel/Rössner Z S t W 99 (1987), 864 H.; AE-WGM 2 .2. 
3 4 Rössner 1992. 
3 5 V g l . Schöch/Bannenberg 1991, 462 m i t bes. H e r v o r h e b u n g v o n D ü s s e l d o r f u n d 

H a m b u r g . 
3 6 Dölling, F o r s c h u n g s v o r h a b e n „ T ä t e r - O p f e r - A u s g l e i c h i m E r w a c h s e n e n s t r a f -

r e c h t " , unveröf f . M a n u s k r i p t 1989; ders. J Z 1992, 496. 
3 7 K u r z d a r s t e l l u n g des M o d e l l p r o j e k t s der „ W a a g e " ( H a n n o v e r ) bei Schreckling 

1991, 86. 
3 8 RV GenStA Schleswig, S c h l H A S. 153. 
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D i e A u s w a h l geeigneter Fäl le aus d e m K r e i s der D e l i k t e m i t persönl ich geschädig
t e m O p : e r 3 9 u n d geständigem T ä t e r e r fo lg t meist d u r c h die Staatsanwaltschaft , seltener 
d u r c h d i s G e r i c h t . 4 0 A n r e g u n g e n d u r c h die G e r i c h t s h i l f e , die P o l i z e i o d e r die V e r f a h 
rensbetei l igten s i n d tei lweise v o r g e s e h e n . Z u r D u r c h f ü h r u n g des T O A übermit te l t die 
Staatsanwaltschaft der A u s g l e i c h s s t e l l e die n o t w e n d i g e n I n f o r m a t i o n e n . 

A l s Ausgle ichss te l le fungier t die G e r i c h t s h i l f e o d e r e in fre ier T r ä g e r - meist e in 
gemeinnütz iger V e r e i n . D i e V e r e i n s l ö s u n g hat d e n V o r t e i l , daß d ie A n s t e l l u n g s p e z i a l i 
s ier ter Fachkräf te mögl ich ist u n d außerdem le ichter e in aus S p e n d e n u n d B u ß g e l d e r n 
gespeister O p f e r f o n d s 4 1 z u r V e r f ü g u n g gestellt w e r d e n k a n n , der es e rmögl i cht , m i t t e l 
losen Tätern z ins lose D a r l e h e n z u r T i l g u n g ausgehandel ter G e l d l e i s t u n g e n z u gewäh
r e n . 

N a c h der F a l l z u w e i s u n g , bei der d ie Staatsanwaltschaft o d e r das G e r i c h t gewisse 
M i n d e s t l e i s t u n g e n für eine E i n s t e l l u n g e m p f e h l e n k ö n n e n , bereitet d ie A u s g l e i c h s s t e l l e 
i n getrennten Vorgesprächen m i t d e m B e s c h u l d i g t e n u n d d e m O p f e r d e n A u s g l e i c h 
v o r . Ist der T ä t e r z u e inem A u s g l e i c h s v e r s u c h b e r e i t , 4 2 so w e n d e t s i ch der V e r m i t t l e r an 
d e n V e r l e t z t e n u n d bittet i h n ebenfal ls u m ein V o r g e s p r ä c h . 4 3 B e i p r i n z i p i e l l v o r h a n d e 
ner Ausg le i chsbere i t s chaf t f indet u n m i t t e l b a r danach o d e r i n e i n e m besonderen T e r m i n 
der gemeinsame S c h l i c h t u n g s v e r s u c h statt. 

D a s mündl iche Ausgle ichsgespräch d i e n t der A u f a r b e i t u n g der T a t u n d d e m A b 
schluß einer mögl ichst s c h r i f t l i c h e n A u s g l e i c h s v e r e i n b a r u n g , 4 4 i n der A r t , H ö h e u n d 
B e d i n g u n g e n der L e i s t u n g e n festgelegt w e r d e n . A u f die gemeinsame m ü n d l i c h e A u s 
g l e i c h s v e r h a n d l u n g k a n n nach b i sher igen E r f a h r u n g e n i m a l l g e m e i n e n Strafrecht i n der 
überwiegenden Z a h l der Fäl le v e r z i c h t e t w e r d e n , 4 5 insbesondere w e n n es n u r u m mate
r ie l le L e i s t u n g e n geht u n d T ä t e r o d e r O p f e r eine persönl i che B e g e g n u n g n i c h t w ü n 
schen . Z u r Vermit t lungstät igkei t gehör t i . d . R . auch die K o n t r o l l e u n d Bestät igung der 
erbrachten L e i s t u n g e n . 

N a c h A b s c h l u ß ihrer Tä t igke i t legt die A u s g l e i c h s s t e l l e der Staatsanwaltschaft o d e r 
d e m G e r i c h t e inen s c h r i f t l i c h e n B e r i c h t über das E r g e b n i s der A u s g l e i c h s b e m ü h u n g e n 
v o r . B e i E r f o l g des T O A stellt die Staatsanwaltschaft o d e r das G e r i c h t das V e r f a h r e n 
meist nach § 153 a S t P O e i n , n i c h t selten sogar nach § 153 S t P O . 4 6 E i n i g e P r o j e k t e - v o r 
a l l e m i m Jugendstra frecht - beschränken s i ch auf Fäl le , i n d e n e n bereits m i t der Z u w e i 
s u n g signalis iert w i r d , daß be i e r f o l g r e i c h e m T O A eine E i n s t e l l u n g des V e r f a h r e n s 

3 9 I . d . R . genügt auch ein p e r s o n i f i z i e r b a r e s O p f e r ( z . B . V e r t r e t e r einer K ö r p e r 
schaft o d e r eines U n t e r n e h m e n s ) , v g l . RV GenStA Schleswig a a O . N r . 3 .1 ; Schöch/ 
Bannenberg 1991, 465. 

4 0 So aber die „ W a a g e " - P r o j e k t e i n H a n n o v e r u n d K ö l n ( v g l . Schreckling 1990, 36 ; 
1991, 89). 

41 RV GenStA Schleswig a a O . N r . 5.7 e m p f i e h l t der G e r i c h t s h i l f e die E i n s c h a l t u n g 
eines E n t s c h u l d u n g s f o n d s . 

4 2 D a s O p f e r w i r d n u r a u s n a h m s w e i s e zuers t a n g e s p r o c h e n , w e n n seinen besonde
ren Bedürfnissen Pr ior i tät e ingeräumt w e r d e n s o l l , so anfangs i n T ü b i n g e n . 

4 3 In H a n n o v e r sol l v o r der tel . K o n t a k t a u f n a h m e I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l über d e n 
T O A übersandt w e r d e n . 

4 4 T y p i s c h e Phasen des Vermit t lungsgesprächs i m P r o j e k t „ W a a g e " ( H a n n o v e r ) : 
E i n s t i e g - T a t a u f a r b e i t u n g (sub jekt ive S i chtweisen) - W i e d e r g u t m a c h u n g ( A u s g l e i c h ) -
A u s s t i e g ( V e r e i n b a r u n g ) . 

4 3 V g l . Rössner (1992): 6 6 % . 
4 6 N a c h Rössner (1992) 3 5 , 4 % ; dies erscheint auch sachgerecht , w e i l d u r c h den T O A 

das öf fent l iche Interesse an der V e r f o l g u n g entfa l len k a n n , u . U . auch die S c h u l d g e r i n 
ger w i r d (vgl . LG Aachen J Z 1971, 507, 520 f . ) ; i . ü. s che iden aber die re inen G e r i n g f ü 
gigkeitsfälle des § 153 S t P O aus d e m A n w e n d u n g s b e r e i c h des T O A aus ( v g l . RV 
GenStA Schleswig, S c h l F I A 1991, 153 N r . 3.2). 
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mögl ich ist. A n d e r e s i n d j e d o c h brei ter angelegt, u m einen m ö g l i c h e n A u s g l e i c h in 
s c h w e r e r e n Fällen n i c h t auszuschl ießen u n d diesen i m F a l l e e iner V e r u r t e i l u n g straf
m i l d e r n d z u r G e l t u n g b r i n g e n z u k ö n n e n . 4 7 

3. Verbleibender gesetzlicher Regelungsbedarf 

A l l e r d i n g s lassen die Erprobungsmodel le i m R a h m e n des geltenden 
Rechts trotz ihrer überwiegenden Ausgle ichser fo lge 4 8 einige bedeut
same L ü c k e n . 4 9 Recht l i ch unbefriedigend ist z . B . unter dem A s p e k t 
der Gle ichbehandlung die A u s k l a m m e r u n g bloß versuchter Straftaten 
oder solcher ohne persönliches O p f e r , außerdem die Beschränkung 
auf V e r g e h e n 5 0 oder die Abhängigkeit v o n lokalen Gegebenheiten. So 
hängt das A n g e b o t z u m T O A 5 1 bisher i . d . R . davon ab, daß sich 
Staatsanwälte u n d Richter , die bereit s ind, neue Wege z u gehen, über 
diese Strategie e in igen . 5 2 H i n z u k o m m e n müssen dann leistungsfähige 
Gerichtshelfer oder freie Träger, die in der K o n f l i k t r e g e l u n g geschult 
s ind. Schon diese Schwierigkeiten führen d a z u , daß selbst in O r t e n , in 
denen ein M o d e l l p r o j e k t prakt iz ier t w i r d , nur in etwa 2 - 3 % der an
klagefähigen Verfahren ein T O A versucht werden k a n n . 5 3 

H i n z u k o m m e n gelegentlich schwierige rechtliche Fragen, mit de
nen die Vermit t ler überfordert sein können, z . B . die B e w e r t u n g v o n 
Versicherungsleistungen auf Seiten des Täters oder des O p f e r s , F r a 
gen des Mitverschuldens , kompliz ier tere Fragen der Schadensberech
nung oder die mit der Betei l igung von Rechtsanwälten verbundenen 
Verhandlungs- u n d Kostenprobleme. 

E ine gesetzliche Regelung des Gesamtkomplexes W i e d e r g u t m a 
chung ist schließlich auch erforderl ich, u m mehr Eigenini t iat ive der 
Verfahrensbeteiligten z u fördern. Für den Täter geht es d a r u m , sein 
Vor le is tungsr is iko - insbesondere bei Schadensersatzpflichten - ange
sichts eines ungewissen Ausgangs des Strafverfahrens erträglich z u 
halten. D e r Verletzte kann daran interessiert sein, etwa w e i l er d u r c h 
einen Rechtsanwalt oder Opferhi l fevere in entsprechend beraten w i r d , 

4 7 Z . B . H a n n o v e r , B r e m e n , N ü r n b e r g u n d T ü b i n g e n , d o r t nach Rössner (1992) 
g l e i c h w o h l n u r z u 1 7 , 7 % E r l e d i g u n g d u r c h A n k l a g e o d e r S t ra fbe feh l . 

4 8 N a c h Schreckling 1991, 41 bei vier P r o j e k t e n E r f o l g s q u o t e d u r c h s c h n i t t l i c h ca . 
3/4; ähnlich SchöchIBannenherg S. 466 : z w . 6 6 % u . 8 1 % ; " v g l . a u c h BMJ 1991. 

4 9 Ähnl ich bereits f rüher Zipf 1980, 190f. 
5 0 A n d e r s i m Jugendstra f recht , w o die §§ 45, 47 J G G m e h r S p i e l r a u m lassen ( z . B . 

bei H a n d t a s c h e n r a u b o d e r bei räuber ischer E r p r e s s u n g v o n g e r i n g w e r t i g e n j u g e n d l i 
chen S t a t u s s y m b o l e n ) . 

5 1 Z u m A u f b a u eines A u s g l e i c h s a n g e b o t e s Schreckling 1991, 46 ff. 
5 2 Selbst in den Fällen der §§ 153, 153a S t P O ist i . d . R . Ü b e r e i n s t i m m u n g e r f o r d e r 

l i c h ; v g l . § 153 1 2 S t P O . 
^Schreckling 1991, 33 m . w . N . ; der A n t e i l geeigneter Fälle w i r d auf ca . 3 0 % d e r 

angeklagten Jugendstrafsachen geschätzt . 
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den für ihn schonenderen W e g der umfassenden Wiedergutmachung 
z u wählen, u m das öffentliche Strafverfahren u n d langwierige Z i v i l 
prozesse z u vermeiden. D i e neue Einflußmöglichkeit könnte dazu 
beitragen, daß von Straftaten betroffene Bürger wieder besser erken
nen, daß es i m Strafrecht auch u m den A u s g l e i c h ihrer persönlichen 
Rechtsverletzung geht 5 4 u n d nicht nur u m die Erfüllung abstrakter 
staatlicher Strafzwecke. 

4. Internationaler Kodifikationstrend 

A u c h die E n t w i c k l u n g in anderen europäischen Ländern und in den 
U S A spricht dafür, durch eine Gesetzesergänzung eine einigermaßen 
systemkonforme Lösung z u entwicke ln , die überall einheit l ich prak
t iziert w i r d . 

So hat Osterreich, das s c h o n seit l a n g e m die s trafbefre iende tätige R e u e bei f r e i w i l l i 
g e m Schadensersatz v o r B e g i n n der S t r a f v e r f o l g u n g k e n n t , d iesen S t ra faufhebungs
g r u n d i m Jahre 1987 auf wei tere V e r m ö g e n s d e l i k t e ausgedehnt u n d eine ähnl iche Rege
l u n g für U m w e l t d e l i k t e u n d das S o n d e r d e l i k t der N i c h t a b f ü h r u n g v o n S o z i a l v e r s i c h e 
rungsbei trägen d u r c h d e n D i e n s t g e b e r g e s c h a f f e n . 5 5 D a r ü b e r h inaus w u r d e 1987 das 
ursprüngl ich al le in z u r E n t k r i m i n a l i s i e r u n g v o n B a g a t e l l d e l i k t e n geschaffene R e c h t s i n 
st i tut der „mangelnden Strafwürdigkei t der T a t " g e m ä ß § 42 ö S t G B so ausgebaut, daß 
n u n m e h r bei al len D e l i k t e n , deren S t r a f r a h m e n d r e i Jahre Fre ihei tss trafe n i ch t ü b e r 
steigt , Straffreiheit e intr i t t , w e n n „die F o l g e n der Ta t i m w e s e n t l i c h e n beseit igt , gutge
m a c h t oder sonst ausgegl ichen w o r d e n s i n d " u n d „sich der T ä t e r z u m i n d e s t e rns t l i ch 
d a r u m b e m ü h t h a t " . 5 6 D a m i t w u r d e die W i e d e r g u t m a c h u n g geziel t als I n s t r u m e n t z u r 
E r s e t z u n g v o n Strafe ausgebaut. 

In England w u r d e 1982 - w i e bereits 1980 i n Schottland - d ie compensation order, 
also d ie V e r p f l i c h t u n g z u r L e i s t u n g v o n Schadensersatz , als selbständige S a n k t i o n aus
gestaltet. Seit 1988 s o l l diese sogar V o r r a n g v o r der G e l d s t r a f e h a b e n ; a l lerdings d o m i 
n ier t w e i t e r h i n die K o m b i n a t i o n m i t anderen S a n k t i o n e n . 5 7 

In den USA w u r d e neben z a h l r e i c h e n M o d e l l e n der restitution u n d mediation i n d e n 
e i n z e l n e n Staaten auf B u n d e s e b e n e 1982 der Victim and Witness Protections Act erlas
sen , i n d e m außer verschiedenen O p f e r s c h u t z r e g e l u n g e n a u c h die Pflicht zur Wieder
gutmachung als strafrechtliche Sanktion vorgesehen ist, d ie bei V e r g e h e n sogar a l le inige 
R e c h t s f o l g e sein k a n n . * 8 

E i n e n eigenen W e g geht s c h o n seit l angem Frankreich m i t der action civile, d ie es 
d e m V e r l e t z t e n ermögl icht , den aus der Straftat resul t ie renden Schaden i m S t ra fver fah
r e n geltend z u m a c h e n . E r h e b t der Staatsanwalt ke ine öf fent l i che K l a g e , so k a n n der 
V e r l e t z t e bei Z a h l u n g eines K o s t e n v o r s c h u s s e s sogar diese m i t der ac t ion c i v i l e aus lö-

5 4 V g l . Eyrich R e b m a n n - F S S. 193. 
5 5 § 167 ö S t G B , jetzt auch § 183b ö S t G B u n d § 114 III Ö A S V G ; E i n z e l h e i t e n AE-

WGM, A n h a n g D II. H i n z u w e i s e n ist auch auf die w e i t r e i c h e n d e K o n f l i k t r e g e l u n g i m 
neuen österreichischen J u g e n d r e c h t seit 1 . 1 . 1989; d a z u Jesionek P a l l i n - F S 1989, 161. 

3 6 V g l . AE-WGM, A n h a n g D II . 
57Jung in Eser/Kaiser/Madiener, S . 9 3 f f . ; v g l . auch AE-WGM, A n h a n g D V 

m . w . N . 
5 8 V g l . AE-WGM, A n h a n g D V I I m . w . N . ; s k e p t i s c h Weigend i n Eser/Kaiser/Mad

iener, S. 114 ff. 
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s e n . 5 9 D i e ac t ion c i v i l e ist populär u n d w i r d m i t g r o ß e m E r f o l g p r a k t i z i e r t . 6 0 Sie ist 
b i l l i g e r u n d schnel ler als die K l a g e i m Z i v i l v e r f a h r e n , verschaff t d e m V e r l e t z t e n Be
w e i s v o r t e i l e u n d v e r m e i d e t W i d e r s p r ü c h e z w i s c h e n Straf- u n d Z i v i l u r t e i l . B e i fahrlässi
ger T ö t u n g o d e r K ö r p e r v e r l e t z u n g k a n n sogar die H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g des Täters 
e i n b e z o g e n w e r d e n . 

5. Grenzen des Adhäsionsverfahrens 

A u c h das deutsche Strafprozeßrecht kennt bekanntl ich ein Ver fah
ren, mit dem d u r c h besonderen A n t r a g des Verletzten die aus einer 
Straftat erwachsenen vermögensrechtlichen Ansprüche i m Strafver
fahren geltend gemacht werden können, also neben dem Ersatz des 
materiellen u n d immateriel len Schadens etwa auch die Rückgabe der 
gestohlenen Sache (Adhäsionsverfahren, §§ 403 bis 406 c S t P O ) . D i e 
ses theoretisch interessante Verfahren , das 1944 eingeführt w u r d e , ist 
bis auf eine kurze Blüte in der unmittelbaren Nachkr iegsze i t v o n der 
Praxis so gut wie nicht angenommen w o r d e n . 6 1 

I m O p f e r s c h u t z g e s e t z w u r d e deshalb v e r s u c h t , d e m Adhäs ionsver fahren d u r c h dre i 
Ä n d e r u n g e n z u größerer p r a k t i s c h e r B e d e u t u n g z u v e r h e l f e n : 6 2 

- Schadensersatzansprüche k ö n n e n sei ther v o r d e m A m t s g e r i c h t o h n e R ü c k s i c h t auf 
z i v i l r e c h t l i c h e S t r e i t w e r t g r e n z e n gel tend gemacht w e r d e n (§ 403 I S t P O ) ; 

- die f rüher ausgeschlossenen G r u n d - u n d T e i l u r t e i l e s i n d für zulässig erklär t w o r d e n 
( § 4 0 6 1 2, III 3 S t P O ) ; 

- d e m V e r l e t z t e n u n d d e m A n g e s c h u l d i g t e n ist für das Adhäs ionsver fahren P r o z e ß k o 
stenhi l fe z u b e w i l l i g e n (§ 404 V S t P O i . V . m . § § 114 ff. Z P O ) . 
D a g e g e n hat s i ch der G e s e t z g e b e r n i c h t d a z u entschl ießen k ö n n e n , d e n G e r i c h t e n 

d e n le i chten A u s w e g nach § 405 S. 2 S t P O a b z u s c h n e i d e n , m i t d e m sie o h n e A n f e c h 
t u n g s r i s i k o (vg l . § 406 a S t P O ) v o n der E n t s c h e i d u n g über d e n A n t r a g absehen k ö n n e n . 
D e n n d a v o n w i r d n i c h t n u r bei d r o h e n d e r Ver fahrensverzögerung , s o n d e r n auch bei 
a l len r e c h t l i c h e n K o m p l i k a t i o n e n gerne G e b r a u c h gemacht . So w i r d überwiegend be
z w e i f e l t , daß diese V e r f a h r e n s e r l e i c h t e r u n g e n ausre ichen , u m das Adhäs ionsver fahren 
n a c h h a l t i g z u be leben. D i e erste statist ische E r f a s s u n g für das J a h r 1989 w e i s t i n al len 
e r s t i n s t a n z l i c h e n V e r f a h r e n 1689 U r t e i l e i m Adhäs ionsver fahren aus, d a v o n 126 m i t 
b l o ß e m G r u n d u r t e i l ; das ist eine n i c h t m e h r ganz u n e r h e b l i c h e G r ö ß e n o r d n u n g , die 
aber d o c h w e i t unter 1 % des mögl i chen A n w e n d u n g s b e r e i c h s l i e g t . 6 3 

3 9 E i n z e l h e i t e n bei Merigeau i n Eser/Kaiser/Madiener, S. 325 f f . ; v g l . a u c h AE-
WGM, A n h a n g D I V m . w . N . 

6 0 Eser A r m i n K a u f m a n n - G e d S S. 731 m . w . N ; Merigeau a a O . S. 325 f. ; z u t r e f f e n d 
weis t aber Jung (1992, 158, F n . 5 2 1 ) auf die ger ingen C h a n c e n e iner tatsächl ichen 
Entschädigung des V e r l e t z t e n h i n . 

6 1 Rieß, D J T - G u t a c h t e n 1984 R n . 43 m . w . N . 
6 2 Roxin § 63 A I; Rieß/Hilger N S t Z 1987, 156 f.; Böttcher J R 1987, 138; Weigend 

N J W 1987, 1136. 
6 3 Z a h l e n aus StaBA, S trafgerichte 1989, T a b . 2 .1 , 4 .1 , 7 .1 : G e s a m t z a h l der er ledigten 

V e r f a h r e n 654691 (e inschl . der jenigen o h n e V e r l e t z t e n ) . D i e V e r t e i l u n g weis t e r h e b l i 
che regionale U n t e r s c h i e d e auf. So ent fa l len auf den O L G - B e z i r k D ü s s e l d o r f 4 0 % der 
Adhäs ionsverfahren u n d 8 , 6 % der er ledigten V e r f a h r e n ; i m O L G - B e z i r k S c h l e s w i g 
lauten die entspr . Q u o t e n 1 2 % z u 3 , 7 % . A u f die 3 O L G - B e z i r k e D ü s s e l d o r f , Schles-
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So scheint es dabei z u bleiben, daß das Adhäsionsverfahren nur bei 
einfachen, unbestreitbaren Forderungen angewandt w i r d , we nn der 
Verletzte nachhaltig darauf dringt , rasch einen Vol ls treckungst i te l z u 
erhalten, vor al lem bei reinen Schmerzensgeldansprüchen. 6 4 

M ö g l i c h e r w e i s e l ießen s i ch die A n w e n d u n g s q u o t e n n o c h etwas s te igern , w e n n m a n 
e inige p r a x i s p s y c h o l o g i s c h e B a r r i e r e n beseit igen würde , also insbesondere für A n w ä l t e 
d i e gebührenrecht l i chen N a c h t e i l e nach § 89 B R A G O u n d für R i c h t e r die N i c h t b e 
rücks icht igung i m Pensenschlüsse l . A b e r v e r m u t l i c h l iegen d ie G r ü n d e für die v o r s i c h 
tige A n w e n d u n g des Adhäs ionsver fahrens i n der P r a x i s t iefer . D i e i n d i e s e m V e r f a h r e n 
ge l tenden s t ra fprozessua len Beweisgrundsä tze , also insbesondere die I n q u i s i t i o n s m a x i 
m e u n d der G r u n d s a t z „in d u b i o p r o r e o " , lassen s i ch m i t d e n z i v i l r e c h t l i c h e n B e w e i s 
las tregeln , m i t d e m p r i m a - f a c i e - B e w e i s , der fre ien Schadensschätzung u n d den d i f f e 
r e n z i e r t e n Mi tverschuldensabwägungen des Z i v i l r e c h t s n u r s c h w e r i n e i n e m e i n h e i t l i 
c h e n V e r f a h r e n u n d i n e i n e m g e m e i n s a m e n U r t e i l i n E i n k l a n g b r i n g e n . H i n z u k o m m t , 
daß nach längerer S p e z i a l i s i e r u n g des R i c h t e r s auf das Straf- o d e r Z i v i l r e c h t o f t die 
s p o n t a n e S icherhei t bei der B e h e r r s c h u n g der jewei ls anderen M a t e r i e v e r l o r e n g e h t . 

Dies schließt nicht aus, daß in einem informel leren Verfahren , wie 
es die rasch zunehmende Z a h l der Er ledigungen i m Wege der D i v e r 
s ion oder der A b s p r a c h e n nahelegt, eine stärkere V e r z a h n u n g straf-
u n d z ivi l recht l icher Elemente möglich ist. Dies käme auch den Be
strebungen der Rest i tut ionsbewegung entgegen. 6 5 

IV. Leitprinzipien für eine Einbeziehung der Wiedergutmachung 
in das Strafrecht 

1. Vereinbarkeit der Wiedergutmachungs-Spur mit den Strafzwecken 

U n s e r Strafrecht w i l l die Aufgabe des Gesellschaftsschutzes nicht 
d u r c h schuldausgleichende Strafen u m ihrer selbst w i l l e n erfüllen. Es 
verbindet mit der Bestrafung das Z i e l der V e r h i n d e r u n g künftiger 
Straftaten. 6 6 Deshalb trägt die Wiedergutmachung Wesentliches z u r 
Erre i chung der Strafzwecke b e i . 6 7 

Allerdings ist einzuräumen, daß Wiedergutmachung allein die spe
zi f i sch strafrechtliche Schuld nicht vollständig beseitigen k a n n . 6 8 W i e -

w i g u n d F r a n k f u r t ent fa l len 6 5 , 6 % der Adhäs ionsver fahren , aber n u r 2 0 , 8 % der erle
d ig ten V e r f a h r e n . 

6 4 Ähnl ich Rieß 1984, R n . 43. 
6 5 V g l . Weigend 1989, 220 ii.-Frehsee 1987, 186 f. k r i t i s i e r t u . a . die einseit ige O p f e r 

o r i e n t i e r u n g des A d h ä s i o n s v e r f a h r e n s . 
6 6 Vgl. Jescheck § 1 II 1 ; Baumann/Weher § 5 II 2. 
6 7 Roxin A T § 3 R n . 64 ; EKD-Denkschrift S. 57 f f . ; Dölling J Z 1992, 498. 
6 8 V g l . Hirsch Z S t W 102 (1990), 541 ; Müller-Dietz 1990, 360 ; a. A . Frehsee 1987, 56, 

119; Frühauf 1988, 121 ff. 
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dergutmachung ist eine konstrukt ive Sozialleistung des Täters, mit 
der er seine V e r a n t w o r t u n g für die Tat vor dem O p f e r und vor der 
Gemeinschaft auf sich n i m m t 6 9 und damit die verletzte Rechtsord
nung wenigstens teilweise wiederherstel l t . 7 0 D i e auszugleichende 
Schuld w i r d h ierdurch nicht geringer als bei einem vergleichbaren 
Täter, der sich u m die Tatfolgen überhaupt nicht kümmert , jedoch 
kann die Wiedergutmachung die schuldangemessene Strafe insoweit 
ersetzen, als sie zur Wiederherstel lung des Rechtsfriedens beiträgt. 
A u f diesem G e d a n k e n beruht die Strafzumessungsrelevanz der W i e 
dergutmachung u n d des T O A in § 46 I I . 7 1 

D e m A s p e k t der positiven Generalprävention w i r d R e c h n u n g ge
tragen, we i l die Versöhnung zwischen Täter u n d O p f e r die durch die 
Straftat entstandene soziale Störung beseitigt. 7 2 D i e Unverbrüchlich
keit der Rechtsordnung w i r d bekräft igt , 7 3 „wenn der Del inquent so 
viel getan hat, daß das allgemeine Rechtsbewußtsein sich über den 
Rechtsbruch beruhigt und den K o n f l i k t mit dem Täter als erledigt 
ansieht" . 7 4 

Betrachtet man die negative Generalprävention, so wäre die reine 
Wiedergutmachung ohne jede strafrechtliche K o m p o n e n t e der Strafe 
unterlegen, 7 5 selbst wenn man die A b s c h r e c k u n g s w i r k u n g der Strafe 
für gering hält. Behält man aber die Strafdrohung, die staatliche Straf
verfolgung, das Strafverfahren und den strafrechtlichen Schuldspruch 
neben der Wiedergutmachung bei, so bleiben die wesentlichen A b 
schreckungselemente des Strafrechts erhal ten. 7 6 D i e allein entfallende 
Strafmaßprävention, die ohnehin nur in Sonderfällen eigenständige 
Bedeutung haben dar f , 7 7 w i r d i m wesentlichen durch die über den 
Schadensersatz hinausgehenden Elemente der Wiedergutmachung 
ausgeglichen. 7 8 

U n t e r spezialpräventivem Aspekt kann die Wiedergutmachung zur 
Sicherung der Al lgemeinhei t vor weiteren Straftaten so gut wie nichts 
beitragen. Bei Tätern mit hoher Rückfallgefährdung, insbesondere 
solchen, die sich auch durch ein laufendes Strafverfahren nicht beein
drucken lassen, entfaltet die Wiedergutmachung keine W i r k u n g e n . 

6 9 Schneider, V i k t i m o l o g i e , i n H W K r i m 1991, 461. 
7 0 K r i t i s c h z u m B e g r i f f der „ V e r s ö h n u n g " Frehsee 1987, 54 ff. m . w . N . 
71 SK-Horn § 46 R n . 143. 
72 Roxin A T § 3 R n . 64. 
7 3 V g l . BGHSt 24,40, 4 4 f f . ; 24, 64, 66 ; Maiwald G A 1970, 33, 36. 
74 Roxin i n Schöch, 1987, S. 48 ; ähnlich Müller-Dietz 1990, 363 m i t H i n w e i s auf die 

e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n z u r A k z e p t a n z in der B e v ö l k e r u n g (s .o . D II). 
7 3 Müller-Dietz 1990, 363. 
7 6 So die G e s a m t k o n z e p t i o n des AE-WGM. 
7 7 S . o . B I V 1. 
7 8 S . u . I V 2 - 5 . 
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Fre i l i ch schadet sie auch nicht und braucht deshalb für diese Fälle 
nicht ausgeschlossen z u w e r d e n . 7 9 

D i e individuelle Abschreckung der Wiedergutmachung dürfte bei 
Aufrechterhal tung des strafrechtlichen Kontextes i n vielen Fällen 
nicht geringer sein als die der Strafe ; 8 0 denn z u der D e n k z e t t e l w i r 
k u n g des Strafverfahrens u n d des strafrechtlichen Schuldspruchs 
k o m m t die unmittelbare Auseinandersetzung mit den Tatfolgen für 
das O p f e r h i n z u , die bei der abstrahierten Bestrafung oft verdrängt 
w i r d u n d die jedenfalls den nicht rational planenden Täter durchaus 
beeindrucken kann. 

Dieser lerntheoretische Ef fekt leitet bereits über z u r Resozialisie
rung, die durch Wiedergutmachung eher gefördert w i r d als durch 
Strafe. 8 1 D i e Auseinandersetzung mit dem L e i d des O p f e r s kann eine 
motivationsfördernde Betroffenheit des Täters auslösen, die ebenso 
wie die gegenüber der Strafe konstrukt ive Wiedergutmachungsle i 
stung die Bereitschaft z u r A n e r k e n n u n g der Rechte anderer fördert. 
Darüber hinaus reduziert sie die eingliederungshemmenden N e b e n 
w i r k u n g e n der Strafe, also die f inanziel len Belastungen aus der G e l d 
strafe u n d u . U . die schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges. 8 2 

2. Wiederherstellung des Rechtsfriedens als Ziel der Wiedergutma
chung 

D e r spezifische Gehal t der Wiedergutmachung würde nicht h inre i 
chend erfaßt, w e n n man es bei der Feststellung beließe, daß sie mit 
A u s n a h m e des Sicherungszweckes die herkömmlichen Aufga be n der 
Strafe ebenso gut ganz oder teilweise übernehmen könne. D e n n die 
Übernahme wesentlicher Aufgaben des z iv i l recht l ichen Schadenser
satzes u n d die erstrebte Aussöhnung zwischen Täter u n d O p f e r ge
hen über das hinaus, was v o n der Strafe definitionsgemäß erwartet 
werden kann. 

Diese übergreifende Z ie l r i ch tung läßt sich am besten mit dem Be
griff der „Wiederherstellung des Rechtsfriedens" umschre iben . 8 3 D e r 
durchaus beabsichtigte programmatische Gehal t dieses Begri f fes 8 4 

weist über die täterorientierten Z w e c k e des Strafrechts u n d über den 
gemeinschaftsorientierten Begrif f der „Verteidigung der Rechtsord-

7 V S. d a z u § 4 A E - W G M . 
8 0 Skept i sch w o h l Müller-Dietz 1990, 363. 
8 1 E b e n s o Roxin in Schöch 1987, S. 50 f.; Müller-Dietz 1990, 363 ; Rössner in Frank/ 

Harrer 1990, 168ff . ; Zipf 1980, 190 f.; Frehsee 1987, 95. 
8 2 S. § § 4 , 5, 7, 9 A E - W G M . 
"§112 AE-WGM u . V o r b e m . z u den §§ 1-9 ; s k e p t i s c h Dölling J Z 1992, 498. 
8 4 K r i t i s c h z u m R e c h t s f r i e d e n als P r o z e ß z i e l Weigend 1989, 189 ff . , 211 f. 

5 59. DJTI C 
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n u n g " hinaus. E r macht deut l ich , daß es hier auch u m den friedenstif
tenden V o r g a n g der Versöhnung des Täters mit dem O p f e r geht und 
daß dies ein wesentlicher Bestandteil des Ausgle ichs der Rechtsord
nung ist. 

3. Strafrechtlicher Begriff der Wiedergutmachung und Definition der 
Wiedergutmachungsleistungen 

D e r am häufigsten geäußerte E i n w a n d gegen die neue Spur beruht 
auf der vereinfachenden Gle ichsetzung v o n Schadensersatz u n d W i e 
dergutmachung. Es könne doch nicht sein, daß der Täter nur das als 
Strafe erhalte, w o z u er z iv i l recht l i ch ohnehin verpflichtet s e i . 8 5 Selbst 
w e n n dies nur mit Einschränkungen gelte, so sei doch das R e i c h e n p r i 
vileg geradezu v o r p r o g r a m m i e r t . 8 6 

Diesem E i n w a n d ist auf verschiedenen Ebenen R e c h n u n g z u tra
gen: einmal d u r c h eine gesetzliche D e f i n i t i o n des strafrechtlichen Be
griffes der Wiedergutmachung u n d der in Betracht k o m m e n d e n W i e 
dergutmachungsleistungen, sodann durch z w e i oft nicht hinreichend 
beachtete Besonderheiten der Wiedergutmachung gegenüber der V e r 
urtei lung z u m Schadensersatz: die Freiwilligkeit der Wiedergutma
chung u n d das Prinzip der Erfolgsgarantie.87 A l l dies zusammen be
deutet, daß nur f re iwi l l ig erbrachte Leistungen mit Ausgle ichseig
nung die spezifischen Rechtsfolgen der Wiedergutmachung auslösen 
können, nicht bloße Leistungsversprechen oder die D u l d u n g der 
Zwangsvol l s t reckung. 

Wiedergutmachung als strafrechtlicher Begrif f bedeutet A u s g l e i c h 
der Fo lgen der Tat mit dem Z i e l der Wiederherste l lung des Rechts
friedens (§ 1 I u. 2 AE-WGM). Schadensersatz ist also nur eines der 
hierfür geeigneten M i t t e l , allerdings das wichtigste, v o n dessen v o l l 
ständiger Erfüllung es in der Regel keine A b s t r i c h e geben d a r f . 8 8 

A n d e r e Wiedergutmachungsle is tungen 8 9 gegenüber dem Verle tzten 
sind G e s c h e n k e 9 0 oder immaterielle Leistungen wie E n t s c h u l d i g u n g 
oder Versöhnungsgespräch. 

N i c h t immer ist ein Verletzter als Empfänger v o n Leistungen v o r 
handen, z . B . beim Versuch oder bei sofortiger Sicherstellung der 
Beute nach vollendeter Tat, wenn kein weiterer Schaden entstanden 
ist. In solchen Fällen müssen aus Gleichbehandlungsgründen sog. 

In d iesem Sinne e t w a Hirsch A r m i n K a u f m a n n - G e d S S. 721. 
V g l . Hirsch Z S t W 102 (1990), 549, 555. 
D a z u unten D I V 5, 6. 
Z u den engen A u s n a h m e n § 3 AE-WGM. 
Beispie lhaf te A u f z ä h l u n g in § 2 I I AE-WGM. 
G e s c h e n k e s i n d mater ie l le Z u w e n d u n g e n , die n i c h t o h n e h i n geschuldet w e r d e n . 



Wiedergutmachung als neue Spur C67 

symbolische Wiedergutmachungsleistungen möglich se in , 9 1 also insbe
sondere Geldzahlungen an gemeinnützige E inr i ch tungen oder ge
meinnützige A r b e i t . 9 2 D i e unbegrenzte K o m b i n i e r b a r k e i t der e inzel 
nen Leistungen (§ 2 I AE-WGM) eröffnet die notwendige Flexibilität, 
auch etwa für die Fälle, i n denen der Schaden gering, die Schuld des 
Täters aber hoch ist, wie z . B . regelmäßig be im V e r s u c h schwererer 
Straftaten. 

B e i der E inbez iehung symbol ischer Wiedergutmachungsleistungen 
muß streng darauf geachtet werden , daß auf sie nicht ausgewichen 
w i r d , u m schwierige Verhandlungen mit einem Ver le tzten z u umge
hen. Gerechtfertigt s ind sie nur , wenn ein A u s g l e i c h mit dem V e r l e t z 
ten „nicht möglich ist, keinen E r f o l g verspricht oder für sich allein 
nicht ausreicht" (§ 113 AE-WGM). Problemat isch s ind insbesondere 
die Fälle, in denen der Verletzte eine Begegnung mi t dem Täter völlig 
ablehnt, möglicherweise sogar mittelbare Ausgleichsverhandlungen 
über Beauftragte. In diesem F a l l verspricht ein A u s g l e i c h „keinen 
E r f o l g " , jedoch soll er dann auch nicht beliebig d u r c h symbolische 
Wiedergutmachung ersetzt werden . Je unzumutbarer dem Verletzten 
bei verständiger Würdigung ein Ausgleich mit dem Täter ist, desto 
weniger reichen symbolische Wiedergutmachungsleistungen aus, um 
den Rechtsfrieden wiederherzustellen. 

D i e Zustimmungsverweigerung ist i n der R e g e l e in I n d i z für die sub jekt iv e m p f u n 
dene S c h w e r e der R e c h t s g u t s v e r l e t z u n g , die i n die A b w ä g u n g e i n z u b e z i e h e n ist . In 
s o l c h e n Fällen k a n n also s y m b o l i s c h e W i e d e r g u t m a c h u n g al lenfal ls s t r a f m i l d e r n d nach 
§ 46 berücks icht ig t w e r d e n . 9 3 J e d o c h s i n d i m B e r e i c h le ichterer D e l i n q u e n z o h n e per 
sönl iche B e t r o f f e n h e i t Fäl le d e n k b a r , i n denen die vol lständige V e r w e i g e r u n g des O p 
fers n i c h t n a c h v o l l z i e h b a r ist o d e r gar schikanös erscheint , z . B . bei Sachbeschädigung 
o d e r le ichteren V e r m ö g e n s d e l i k t e n . D a b e i ist z u berücks icht igen , daß i m a l lgemeinen 
Strafrecht A u s g l e i c h s v e r h a n d l u n g e n o h n e h i n v ie l fach o h n e persönl iche B e g e g n u n g 
über e i n e n A u s g l e i c h s v e r m i t t l e r p r a k t i z i e r t w e r d e n k ö n n e n . 9 4 H a t i n derar t igen Fäl len 
der T ä t e r gegenüber e i n e m A u s g l e i c h s b e r a t e r , Staatsanwalt o d e r R i c h t e r i n v e r b i n d l i 
cher F o r m alle e r d e n k l i c h e n W i e d e r g u t m a c h u n g s l e i s t u n g e n angeboten , so k a n n auf 
s y m b o l i s c h e W i e d e r g u t m a c h u n g a u s g e w i c h e n w e r d e n . A h n l i c h e s sol l te gel ten, w e n n 
der V e r l e t z t e v o n ü b e r h ö h t e n F o r d e r u n g e n t r o t z eines r i c h t e r l i c h e n V o r s c h l a g e s (§ 18 I 
2 AE-WGM) n icht a b z u b r i n g e n ist. 

O f t werden Versicherungen auf Täter- oder Opferseite als H i n d e r 
nis für eine breitere A n w e n d u n g des T O A angesehen. 9 5 Dieses unbe-

9 1 Vgl. Jung 1992, 2. T e i l I I ; ähnlich A r t . 55 des S c h w e i z . V o r e n t w u r f s v o m D e z e m 
ber 1985, v g l . Schultz in Eser/Kaiser/Madiener 1990, 224 f. 

9 2 V g l . Frühauf 1988, 229 f. m i t w e i t e r e n B e i s p i e l e n aus a m e r i k a n i s c h e n R e s t i t u t i o n s -
P r o g r a m m e n . 

9 3 § § 4, 5 A E - W G M sche iden aus, w e i l in so lchen Fäl len d ie T a t n i c h t w i e d e r g u t g e 
m a c h t ist. 

9 4 S . o . D III 2, Rössner (1992): 6 0 % . 
9 5 V g l . z . B . Hirsch A r m i n K a u f m a n n - G e d S S. 712. 
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streitbare P r o b l e m dürfte theoretisch gravierender sein als prak
t i s c h , 9 6 da Versicherungen durchaus gewohnt s ind, Streitigkeiten im 
Vergleichswege beizulegen u n d diesen W e g schon aus Kostengründen 
oft vorz iehen. A b e r auch rechtl ich sind die Probleme le tzt l ich w e n i 
ger schwierig als sie auf den ersten B l i c k erscheinen. 9 7 

H a t eine Schadensversicherung auf Opferseite den Schaden ersetzt , so geht der Scha
densersa tzanspruch i . d . R . auf die V e r s i c h e r u n g über . L e i s t u n g e n des T ä t e r s an die 
V e r s i c h e r u n g s i n d also ebenso v o l l w e r t i g e r Schadensersatz w i e L e i s t u n g e n an jeden 
anderen Z e s s i o n a r , e t w a an die K r a n k e n k a s s e , die nach einer K ö r p e r v e r l e t z u n g die 
B e h a n d l u n g s k o s t e n getragen hat, o d e r die E l t e r n , die s i ch d e n A n s p r u c h ihres K i n d e s 
auf V e r d i e n s t a u s f a l l haben abtreten lassen (vg l . § 2 I Nr. 2 AE-WGM).99 

E t w a s s c h w i e r i g e r ist die S i t u a t i o n i m Fa l l e einer Haftpflichtversicherung des Täters, 
also insbesondere bei fahrlässiger Körperver le tzung o d e r T ö t u n g i m S t r a ß e n v e r k e h r . 
H a t d ie V e r s i c h e r u n g geleistet, so ist der T ä t e r so z u b e h a n d e l n , als o b die T a t k e i n e n 
mater ie l l en Schaden verursacht hätte . I h m stehen also n u r i m m a t e r i e l l e L e i s t u n g e n , 
G e s c h e n k e u n d die M ö g l i c h k e i t z u s y m b o l i s c h e r W i e d e r g u t m a c h u n g z u r V e r f ü g u n g . 

P r o b l e m a t i s c h k ö n n t e n bei V e r s i c h e r u n g s b e t e i l i g u n g n u r die Fäl le se in , i n d e n e n die 
H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g des Tä ters n i c h t rechtze i t ig leistet u n d der T ä t e r z u r F r i s t w a h -
r u n g i m S t r a f v e r f a h r e n " d e n V e r l e t z t e n aus eigenen M i t t e l n be f r ied ig t . D a m i t k ö n n t e 
er gegen das Anerkenntnis- und Befriedigungsverbot nach § 154 II W G v e r s t o ß e n , 
also eine O b l i e g e n h e i t n a c h § 6 III W G v e r l e t z e n . 1 0 0 D a s d a m i t n o r m a l e r w e i s e ver
b u n d e n e R i s i k o der L e i s t u n g s f r e i h e i t des V e r s i c h e r e r s dürf te j e d o c h d u r c h d ie B i l l i g 
ke i t sk lause l nach § 154 II W G h i n r e i c h e n d begrenzt se in . I m übrigen m ü ß t e n sich 
solche V o r l e i s t u n g s r i s i k e n d u r c h entsprechende V o r b e h a l t e i n den A u s g l e i c h s v e r e i n 
b a r u n g e n ausschließen lassen. H i l f s w e i s e b l iebe i m m e r n o c h ein v o r ü b e r g e h e n d e r A u f 
s c h u b i m A u s g l e i c h s v e r f a h r e n bis z u m V o r l i e g e n einer V e r s i c h e r u n g s e n t s c h e i d u n g . 1 3 1 

E i n e Ä n d e r u n g des Vers i cherungsver t ragsrechts erscheint daher n i c h t u n b e d i n g t e r f o r 
d e r l i c h , k ö n n t e s ich aber als z w e c k m ä ß i g e r w e i s e n , 1 0 2 falls die V e r s i c h e r u n g e n T e i l l e i 
s tungen - t r o t z ausdrückl icher A u s k l a m m e r u n g of fener V e r s i c h e r u n g s f r a g e n i m A u s 
g le ichsvertrag ( s . u . 6.) - als O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g betrachten s o l l t e n . 

4. Freiwilligkeitsprinzip 

W e n n man das Z i e l einer Entschädigung des Ver letzten i m Strafver
fahren in den M i t t e l p u n k t rückt, spricht manches für eine selbständi
ge Sanktion „Verurteilung z u m Schadensersatz", wie sie etwa das 
frühere D D R - S t r a f r e c h t kannte oder wie sie in F o r m der compensa-
tion order derzeit i m englischen Recht prakt iz iert w i r d . 1 0 3 

9 6 Schöch/Bannenberg 465 ; Rössner 1992, i m D r u c k . 
9 7 V g l . B e g r ü n d u n g z u § 2 AE-WGM. 
9 8 Frehsee 1987, 176 bejaht ebenfal ls den ausre ichenden T a t b e z u g i n s o l c h e n Fäl len. 
9 9 S. §6 AE-WGM. 
1 0 0 V g l . Prülls/'Martin W G , 24. A u f l . 1988, § 154 A n m . 3 - 5 . 
1 0 1 V g l . die Fr is tver längerungsmögl ichkei ten nach §§ 13 III 2, 16 13 AE-WGM. 
1 0 2 B e d e n k l i c h s t i m m e n i n s o w e i t die aus O s t e r r e i c h ber ichte ten P r o b l e m e bei der 

B e t e i l i g u n g v o n V e r s i c h e r u n g e n ( v g l . AE-WGM A n h a n g D II 4.2.2). 
1 0 3 V g l . § 25 S t G B / D D R , s . o . C I; z u r c o m p e n s a t i o n o r d e r s . o . D III 4. 
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D i e s hat auch den F a c h a u s s c h u ß der B u n d e s v e r e i n i g u n g für Straffäl l igenhilfe b e w o 
gen , die A u s g e s t a l t u n g der S c h a d e n s w i e d e r g u t m a c h u n g als selbständige k r i m i n a l r e c h t 
l i che R e a k t i o n v o r z u s c h l a g e n , a l l e rd ings begrenzt auf Schadensersa tz le i s tungen i n G e l d 
u n d die gemeinnützige A r b e i t als R e a k t i o n s a l t e r n a t i v e auf der V o l l s t r e c k u n g s e b e n e . 1 0 4 

A u c h die d e m A b o l i t i o n i s m u s nahestehende R i c h t u n g favor is ier t diese L ö s u n g , so fern 
sie überhaupt die D u r c h f ü h r u n g eines Strafverfahrens i n B e t r a c h t z i e h t . 1 0 5 

Gegen diese Lösung spricht die systemwidrige Gle ichste l lung v o n 
Strafe und Schadensersatz. D i e Jahrhunderte währende E n t w i c k 
lungsgeschichte, die auf T r e n n u n g der z i v i l - u n d strafrechtlichen 
Sanktionen hinauslief, kann nicht so abrupt übersprungen werden. 
W e n n Straftäter nur z u der z iv i l recht l i ch ohnehin geschuldeten L e i 
stung verurteilt werden, so mag das den Interessen vieler Verletzter 
genügen, 1 0 6 für die Realis ierung der Straf rechtszwecke ist damit aber 
wenig getan. 

Anders ist es mit f re iwi l l igen Wiedergutmachungsleistungen, die 
bereits vor der strafrechtlichen Sankt ionierung erbracht w o r d e n 
s i n d . 1 0 7 Sie indizieren eine nicht erzwingbare konstruktive Tatverar
beitung beim Täter. Dieser autonome Beitrag zur Wiederherstellung 
des Rechtsfriedens durch freiwillige Verantwortungsübernahme ist ein 
al iud gegenüber der zwangsweisen Verantwortungsauferlegung durch 
Strafe, aber auch ein al iud gegenüber der bloßen Verur te i lung z u m 
Schadensersatz bei strafrechtlichem Reaktions verzieht. D i e freiwillige 
Wiedergutmachung legitimiert deshalb eine neue Spur des strafrecht
l ichen Sanktionensystems i m Grenzbere ich zwischen Strafrecht u n d 
Zivi l recht . So wie die an der Gefährlichkeit ausgerichtete Maßregel 
der Besserung u n d Sicherung die schuldbezogene Strafe ergänzen 
oder ersetzen kann, so soll die autonome Wiedergutmachung die 
Strafe ersetzen oder ergänzen, soweit es die anerkannten Strafzwecke 
zulassen . 1 0 8 

D e r G e d a n k e der S t r a f v e r s c h o n u n g o d e r S t r a f m i l d e r u n g be i f r e i w i l l i g e r W i e d e r g u t 
m a c h u n g ist ein P r i n z i p , das unserer S t r a f r e c h t s o r d n u n g auch an anderen Ste l len z u 
grundel iegt , z . B . bei der S t r a f b e f r e i u n g w e g e n tätiger R e u e o d e r bei der n o c h wei terge 
h e n d e n strafbefre ienden Selbstanzeige nach § 371 A O , 1 0 9 aber auch i m S a n k t i o n s b e 
re ich b e i m P r i n z i p „Therapie statt S trafe" nach den § § 35 ff. B t M G o d e r b e i m E r b i e t e n 

1 0 4 Bundesministerium der Justiz (Hrsg.) 1988, 34 ff . , 40 f. ; ähnlich Jung 1992, 2. T e i l 
I I , der h i n s i c h t l i c h der übrigen A u s g l e i c h s f o r m e n ausdrückl ich das F r e i w i l l i g k e i t s p r i n 
z i p betont . 

1 0 5 V g l . Frehsee 1987, 384; i m E r g . v e r g l e i c h b a r der V o r s c h l a g v o n Sessar L e f e r e n z -
F S S. 145, 159, der auf ein V i k a r i i e r e n v o n S c h a d e n s w i e d e r g u t m a c h u n g u n d G e l d s t r a f e 
( b z w . ausgesetzter Freihei tsstrafe) hinausläuft ( v g l . a u c h S. 148, 152). 

1 0 6 So die verbreitete d e m o s k o p i s c h e R e c h t f e r t i g u n g für die G l e i c h s t e l l u n g ; v g l . Ses-
sar/Beurskens/Boers K r i m J 1986, 86ff . . 

1 0 7 V g l . h i e r z u u n d z u m f o l g e n d e n AE-WGM, B 3 u n d B e g r ü n d u n g z u § 1; außer 
d e m Rössner 1992 ( i m D r u c k ) . 

1 0 8 Roxin in Schöch 1987, S. 52 ; Schöch M a i h o f e r - F S S. 468. 
1 0 9 V g l . h i e r z u Hdlenkamp i n Schöch 1987, S. 81 ff. m . w . N . 
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z u A u f l a g e n u n d W e i s u n g e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t B e w ä h r u n g s e n t s c h e i d u n g e n 
( § § 5 6 b I I I , 56c I V , 5 9 a I I , III S t G B ; 2 6 5 a S t P O ) . F r e i w i l l i g k e i t setzt k e i n e n e thisch 
m o t i v i e r t e n A k t des Täters v o r a u s . E s genügt eine unter d e m D r u c k des S tra fver fahrens 
z u s t a n d e g e k o m m e n e a u t o n o m e E n t s c h e i d u n g . 1 1 0 D e r G e s e t z g e b e r geht v o n der u n e i n 
geschränkten E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t des v o n e inem St ra fver fahren b e t r o f f e n e n B e s c h u l 
d ig ten aus, w i e die genannten B e s t i m m u n g e n des S a n k t i o n s r e c h t s , aber z . B . a u c h das 
Z u s t i m m u n g s e r f o r d e r n i s nach § 153 a S t P O d e u t l i c h m a c h e n . 

5. Erfolgsgarantie und Vorleistungsobliegenheit 

D i e Eigenständigkeit der neuen Spur ist auch dar in begründet, daß 
nur bereits erbrachte Leistungen die spezifischen Rechtsfolgen der 
Wiedergutmachung auslösen sollen. D a m i t entfallen die bisherigen 
Anwendungshemmnisse bei den Auf lagen nach § 56 b II N r . 1 S t G B 
oder § 153 a I N r . 1 S t P O . U n t e r dem A s p e k t der Verletztenentschä-
digung ist dieses M o d e l l sogar der herkömmlichen T r e n n u n g v o n 
Straf- und Z i v i l u r t e i l überlegen, ebenso der V e r e i n i g u n g beider i m 
Adhäsionsverfahren; denn ein bloßer T i t e l gegen den Straftäter stellt 
nur selten die faktische Befr iedigung sicher. U n m i t t e l b a r nach der Tat 
u n d unter dem E i n d r u c k eines drohenden Strafverfahrens werden 
aber mehr Reserven mobil is iert als nach langen Prozessen oder gar 
nach einer Strafverbüßung. 

Z u realisieren ist dieses P r i n z i p durch eine zeit l iche G r e n z e für 
sanktionsrelevante Wiedergutmachungsleistungen. E ine solche ist o h 
nehin geboten, we i l das personale, friedenstiftende Element der W i e 
dergutmachung eine gewisse Spontanität voraussetzt, die mi t z u n e h 
mender Formal i s ierung u n d D a u e r des Verfahrens i m m e r geringer 
w i r d . Außerdem muß verhindert werden, daß Strafverfahren d u r c h 
schleppende Wiedergutmachungsverhandlungen oder unpünktliche 
Leistungen in die Länge gezogen werden. Andererseits darf der Z e i t 
p u n k t nicht z u früh liegen, damit der Täter in der Lage bleibt , eine 
Vorklärung des Tatvorwurfs durch die Strafverfolgungsbehörden ab
zuwarten u n d sich die erforderl ichen M i t t e l rechtzeit ig z u beschaffen. 
A u s sachlichen u n d verfahrensökonomischen Gründen bietet sich 
hierfür der A b l a u f des Zwischenverfahrens a n . 1 1 1 D a m i t kann die 
ohnehin erforderliche Zei t während der Äußerungsfrist (§ 201 I 
S t P O ) für Wiedergutmachungsverhandlungen genutzt werden . 

Leistungen oder Ausgleichsbemühungen, die der Täter nach dem 
Eröffnungsbeschluß erbringt, werden durch diese Regelung nicht i r -

1 1 0 V g l . § 1 II AE-WGM; z u r F r e i w i l l i g k e i t s p r o b l e m a t i k bei der K o n f l i k t b e w ä h i -
g u n g Frehsee 1987, 143, 365; Schneider 1987, 778. 

1 1 1 V g l . §6 1 AE-WGM m i t sachgerechter G l e i c h s t e l l u n g des B e g i n n s der ersten 
H a u p t v e r h a n d l u n g nach E i n s p r u c h i m Stra fbefehlsver fahren . 
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relevant, sondern sind wie bisher nach § 46 II bei der Strafzumessung 
z u berücksichtigen. 1 1 2 

6. Ausgleichsvereinbarung als Vergleich 

Freiwi l l igkei t u n d Erfolgsgarantie schließen die in vielen Projekten 
praktizierte schriftl iche N i e d e r l e g u n g des Ergebnisses der A u s 
gleichsverhandlungen nicht aus (vgl. § 1 II AE-WGM), vielmehr s ind 
diese ein entscheidendes H i l f s m i t t e l , u m die v o m Täter übernomme
nen Verpf l ichtungen festzuhalten u n d ungerechtfertigte Zusatz forde
rungen des Verletzten, die dieser unter dem D r u c k des Strafverfah
rens nachschießen könnte, auszuschließen. Soweit die übernomme
nen Verpf l ichtungen nicht sofort erfüllt werden können, müssen sie 
bis z u r Eröffnung des Hauptverfahrens erbracht sein, wofür eine 
Fr is t mit einmaliger Verlängerungsmöglichkeit eingeräumt werden 
kann (vgl. §§ 13 I, III, 16 I AE-WGM). 

Im Regelfall stellt die Vere inbarung hins icht l ich der zwischen dem 
Täter und dem Verletzten geregelten Verpf l i chtungen einen Vergleich 
dar, für den § 779 B G B gilt . E i n e Vere inbarung vor dem Ger icht hat 
außerdem die W i r k u n g eines Prozeßvergleichs (794 I N r . 1 Z P O ) . 
Dies stellt sicher, daß es nur unter ganz engen Voraussetzungen z u 
N a c h - oder Rückforderungen k o m m e n k a n n . Außerdem kann sich 
der Verletzte weitergehende Ansprüche vorbehalten ( z . B . hinsicht
l i ch noch nicht absehbarer Spätschäden), der Täter kann evtl . noch 
ungeklärte Versicherungsfragen ausklammern, oder beide können ein 
Interesse daran haben, schwierige Zivi lrechtsfragen ( z . B . z u r Scha
densberechnung oder z u m Mitverschulden) anderweit ig - notfalls ge
richt l ich - klären z u lassen, während sie sich über einen unstreitigen 
Teilbetrag des Schadensersatzes oder über andere Leistungen einigen. 
H i e r d u r c h kann die beiderseitige Ausgleichsbereitschaft u n d auch die 
gestalterische M i t w i r k u n g v o n Rechtsanwälten gefördert werden. Für 
die sanktionsrechtlichen Konsequenzen ist z u betonen, daß W i e d e r 
gutmachung als strafrechtlicher Begrif f nicht unbedingt vol len Scha
densersatz er forder t , 1 1 3 w e n n sich der Täter mit dem Verletzten ver
gleichsweise auf einen Tei lbetrag einigt. 

1 1 2 Dasselbe gilt für b l o ß e B e m ü h u n g e n des T ä t e r s , den Schaden w i e d e r g u t z u m a c h e n 
( v g l . § 46 II), sofern sie n i ch t wenigs tens z u e r h e b l i c h e n T e i l l e i s t u n g e n geführt haben 
( d a z u § 3 A E - W G M u n d u . I V 9). Soz ia le H ä r t e n des Schadensersatzrechts dürfen 
n ich t über das Strafrecht z u L a s t e n des V e r l e t z t e n ausgegl ichen w e r d e n . D a s P r i n z i p 
der „Opferg le i chhe i t " bei A r m e n u n d R e i c h e n , w i e es e t w a u n s e r e m G e l d s t r a f e n s y s t e m 
z u g r u n d e l i e g t (vgl . Jescheck § 73 I), k a n n also n u r be i der V e r e i n b a r u n g s y m b o l i s c h e r 
W i e d e r g u t m a c h u n g s l e i s t u n g e n angestrebt w e r d e n ( s .o . I V 3 u . I V 8). 

1 1 3 So bereits für die A u f l a g e nach § 56 b Odersky, 55. D J T 1984, S i t z u n g s b e r i c h t L 
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7. Koordination von strafrechtlichen Sanktionen und pönalen Ele
menten beim Schmerzensgeld 

Für die i m Interesse des Verletzten u n d des Täters vorgeschlagene 
stärkere K o o r d i n a t i o n v o n Bestrafung u n d Wiedergutmachung 
spricht auch die E n t w i c k l u n g der Rechtsprechung u n d Lehre zur 
Genugtuungs funkt ion be im Ersatz des immateriel len Schadens in den 
letzten J a h r z e h n t e n , 1 1 4 die deut l ich macht, daß ein primär strafrechtli
ches A n l i e g e n fast ganz aus dem Strafrecht verdrängt w o r d e n ist. 

A m d e u t l i c h s t e n k o m m t dies i n der R e c h t s p r e c h u n g z u r Doppelfunktion des 
Schmerzensgeldes z u m A u s d r u c k , 1 1 5 der s i ch i n z w i s c h e n a u c h die überwiegende M e i 
n u n g i n der L i t e r a t u r angeschlossen h a t . 1 1 6 D a n a c h s o l l das S c h m e r z e n s g e l d n i c h t n u r 
A u s g l e i c h für erl i t tene S c h m e r z e n u n d entgangene L e b e n s f r e u d e b ie ten , s o n d e r n d e m 
V e r l e t z t e n a u c h Genugtuung für das verschaf fen , was i h m der Schädiger angetan h a t . 1 1 7 

I n Sonderfä l len , z . B . bei Persönl i chke i t s rechtsver le tzungen d u r c h M a s s e n m e d i e n , w i r d 
die A u s g l e i c h s f u n k t i o n fast ganz d u r c h d ie G e n u g t u u n g s f u n k t i o n e r s e t z t . 1 1 8 D i e s t r ik te 
T r e n n u n g v o n Straf- u n d Z i v i l r e c h t hat h ier also d a z u beigetragen, daß das Z i v i l r e c h t 
praeter l egem p r a k t i s c h eine A r t Pr ivats t ra fe kre ier t h a t , 1 1 9 d ie d e m S ü h n e p r i n z i p z u z u 
o r d n e n i s t . 1 2 0 A u ß e r d e m w i r d h ier d e m „nachgeordneten P r ä v e n t i o n s z w e c k der H a f 
t u n g v o r a b z u m D u r c h b r u c h " 1 2 1 v e r h o l f e n . M e i s t geschieht dies z u L a s t e n v o n H a f t 
p f l i c h t v e r s i c h e r u n g e n , d a s i ch die R e c h t s p r e c h u n g b isher stets geweiger t hat , eine A u f 
t e i l u n g des S c h m e r z e n s g e l d a n s p r u c h s nach A u s g l e i c h s - u n d G e n u g t u u n g s f a k t o r e n aus
z u w e i s e n . 1 2 2 

Deshalb ist es nur konsequent, w e n n die Wechselwirkung zwischen 
öffentlich-rechtlicher Bestrafung u n d privatrechtl icher G e n u g t u u n g 
betont w i r d 1 2 3 u n d w e n n die Rechtsprechung eine bereits erfolgte 

4 0 : ke ine exakte B i n d u n g an die z i v i l i s t i s c h e S c h a d e n s h ö h e ; ähnl ich SK-Horn, § 5 6 b 
R n . 8: Schaden n u r O b e r g r e n z e der S c h a d e n s w i e d e r g u t m a c h u n g . 

1 1 4 V g l . Wieacker, D i s k u s s i o n s b e m e r k u n g , i n : Schöch 1987, S. 56 ( B e r i c h t v o n Lilie); 
z u pönalen E l e m e n t e n i m Schadensersatzrecht generel l v g l . H. Lange E i n l . I I I 2. 

1 1 5 BGHZ-GS 18, 149, 154; BGH N J W 1976, 1792. 
1 , 6 V g l . z . B . Lange § 7 I V 2 m . w . N . ; Deutsch 1976, § 27 III 3 ; Staudinger-Schäfer, 

12. A u f l . 1986, § 847 R n . 8 f f . ; k r i t i s c h u . a . Münch Komm-Mertens, B d . 3. H a l b b a n d 2, 
1980 § 847 R n . 2 f f . ; MünchKomm-Schwerdtner B a n d 1, 2. A u f l . , § 1 2 R n . 291 ff . ; 
Esser/Weyers B T II § 61 II 3 a. 

1 1 7 Münch Komm-Mertens § 847 R n . 2. 
1 1 8 BGHZ 26, 349 ( „ H e r r e n r e i t e r " ) ; 35, 363 ( „ G i n s e n g w u r z e l " ) ; z u r V e r f a s s u n g s m ä 

ßigkeit dieser R e c h t s f o r t b i l d u n g BVerfGE 34, 269 ; z u r E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e der 
R e c h t s p r e c h u n g Staudinger-Schäfer, 12. A u f l . 1986, § 847 R n . 140ff . 

1 1 9 V g l . Köndgen, H a f t p f l i c h t f u n k t i o n u n d I m m a t e r i a l s c h a d e n , 1978, S. 67, 120; 
Münch Komm-Mertens § 847 R n . 2 „bedenkl i che N ä h e z u r P r i v a t s t r a f e " . 

1 2 0 Stoll, G u t a c h t e n z u m 45. D J T 1964, S. 152; a b l e h n e n d Böttcher, Referat z u m 
45. D J T 1964, B d . I I , S i t z u n g s b e r i c h t e , C 15 ff . ; Münch Komm-Schwerdtner § 12 R n . 
295. 

121 Deutsch 1976, § 27 III 3. 
1 2 2 Deutsch 1976, § 27 I I I 3 ; Münch Komm-Mertens § 847 R n . 2. 
1 2 3 Deutsch 1987, R n . 4 5 1 ; v g l . a u c h Staudinger-Medicus, 12. A u f l . 1983, § 253 R n . 

5 : G r e n z ü b e r s c h r e i t u n g z u den A u f g a b e n des Strafrechts . 
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strafrechtliche Verur te i lung schmerzensgeldmindernd berücksich
t i g t . 1 2 4 Dies führt z u dem kur iosen Ergebnis , daß die H ö h e des 
Schmerzensgeldes davon abhängt, ob der Verletzte seine Ansprüche 
v o r oder nach einem Strafverfahren geltend m a c h t . 1 2 5 

Ist er auf die ger icht l i che D u r c h s e t z u n g angewiesen , so w i r d es i h m k a u m mögl i ch 
s e i n , die v o l l e H ö h e des Schmerzensge ldes z u er langen, da i m Stra fver fahren i n der 
R e g e l i n n e r h a l b v o n 3 -6 M o n a t e n e in ers t ins tanzl iches U r t e i l e r g e h t . 1 2 6 G e l i n g t es i h m 
i n n e r h a l b dieser Z e i t , so w i r d der Schädiger i m E r g e b n i s h ö h e r belastet als bei u m g e 
k e h r t e r R e i h e n f o l g e , da z u d e m v o l l e n S c h m e r z e n s g e l d die ungeschmäler te Strafe h i n 
z u k o m m t ; d e n n eine r e z i p r o k e S t r a f m i l d e r u n g bei V e r u r t e i l u n g z u m Schadensersatz 
k e n n t unser Strafrecht n i c h t . D i e al lenfal ls i n B e t r a c h t k o m m e n d e fakul ta t ive B e r ü c k 
s i c h t i g u n g bei der S t r a f z u m e s s u n g ist n u r unter d e m A s p e k t des w i e d e r g u t m a c h e n d e n 
N a c h t a t v e r h a l t e n s mögl ich , setzt also eigenes B e m ü h e n des T ä t e r s v o r a u s 1 2 7 u n d ist 
d a m i t be i e inem A b w a r t e n bis z u r g e r i c h t l i c h e n K l ä r u n g a u s g e s c h l o s s e n . 1 2 8 

Es kann nicht h ingenommen werden, daß die H ö h e des Schmer
zensgeldes einerseits u n d der Strafe andererseits davon abhängt, in 
w relcher zeitl ichen Reihenfolge das zivi lrechtl iche u n d das strafrecht
liche Verfahren abläuft, z u m a l der Verletzte u n d der Schädiger hier
auf nur begrenzt Einfluß nehmen können. Beide müssen Gelegenheit 
erhalten, sich in einem koordin ier ten Verfahren zuerst über das 
Schmerzensgeld z u einigen, bevor die Strafe festgesetzt w i r d . Dieses 
Z i e l w i r d ermöglicht oder zumindest wesentl ich gefördert d u r c h die 
E inbez iehung der Wiedergutmachung in das strafrechtliche Sanktio
nensystem mit dem Z i e l weitgehender Subsidiarität der Strafe, also 
m i t einer vorrangigen Befr iedigung der Schmerzensgeldansprüche des 
Verletzten vor der Verhängung und V o l l s t r e c k u n g der staatlichen 
Strafe . 1 2 9 

1 2 4 OLG Celle J Z 1970, 548 ; Hans OLG Hamburg M D R 1972, 1033; OLG Düssel
dorf N]W 1974, 1289; LG Frankfurt N J W 1985, 2 0 3 ; a. A . OLG Hamm M D R 1974, 
1018; z u m k o n t r o v e r s e n M e i n u n g s s t a n d i n der L i t . v g l . Staudinger-Schäfer § 847 R n . 
75. 

1 2 5 MünchKomm-Schwerdtner § 12 R n . 300; Köndgen ( F n . 119) S. 99. 
1 2 6 N a c h StaBA, Strafgerichte 1988, T a b . 1, ab E i n g a n g bei der Staatsanwaltschaft 

v o n 1 394637 amtsger i ch t l i chen V e r f a h r e n i n n e r h a l b v o n 3 M o n a t e n 5 4 , 4 % , i n n e r h a l b 
v o n 6 M o n a t e n 8 0 , 0 % ; bei d e n w e n i g e n e r s t i n s t a n z l i c h e n S t r a f k a m m e r v e r f a h r e n 
(13018) a l lerdings bis 6 M o n a t e 3 0 , 2 % , bis 12 M o n a t e 6 3 , 4 % . 

1 2 7 V g l . S/S-Stree § 46 R n . 40 „nur f r e i w i l l i g e S c h a d e n s w i e d e r g u t m a c h u n g " . 
1 2 8 V g l . LK-Hirsch § 46 R n . 98 ; Dreher/Tröndle § 46 R n . 29, 2 9 a ; SK-Horn § 46 R n . 

143; z u r k o n t r a p r o d u k t i v e n W i r k u n g des § 149 Z P O s. Frehsee 1987, 144 f. 
1 2 9 Z u r prozessualen E i n b e t t u n g v g l . § § 10-21 A E - W G M s o w i e u . D V 2 ; z u der 

d a m i t v e r b u n d e n e n wünschenswer ten A k z e n t v e r s c h i e b u n g des Strafrechts aus der 
S i cht der v o n Straftaten be t ro f fenen B ü r g e r s . o . D III 3 ; Eyrich R e b m a n n - F S S. 193. 
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8. Öffnung für alle Delikte durch symbolische Wiedergutmachung 

D i e Begrenzung der bisherigen Model lpro jekte auf D e l i k t e mit per
sönlich geschädigtem O p f e r ist unter dem A s p e k t des personalen 
Täter-Opfer-Ausgleichs sachgerecht. Sie erweist sich aber als z u eng, 
w e n n man die Wiedergutmachung als allgemeingültige strafrechtliche 
Sankt ion einführen w i l l . 

D e r T ä t e r , dessen T a t i m V e r s u c h s s t a d i u m gebl ieben ist , k a n n n i c h t schlechter ge
stellt w e r d e n als der jenige , der eine v o l l e n d e t e T a t begangen hat. D e r z u a l len e r forder 
l i c h e n L e i s t u n g e n bereite T ä t e r e t w a eines V e r k e h r s d e l i k t e s d a r f n i c h t d a d u r c h benach
tei l igt w e r d e n , daß er auf ein O p f e r t r i f f t , das jede f r e i w i l l i g e A u s g l e i c h s l e i s t u n g ab
l e h n t . Schl ießl ich wäre es unverständl ich, d e m T ä t e r e iner u m w e l t g e f ä h r d e n d e n A b f a l l 
bese i t igung (§ 326) d e n A n r e i z z u n e h m e n , die F o l g e n seiner Straftat so s c h n e l l w i e 
mögl i ch z u besei t igen. Selbst bei Straftaten, bei denen es u m die V e r l e t z u n g abstrakter 
Be lange der A l l g e m e i n h e i t geht, also z . B . bei Straftaten i m A m t ( § § 331-358) , bei 
A u s s a g e d e l i k t e n ( § § 153-164) o d e r bei Be täubungsmit te lde l ik ten ( § § 2 9 - 3 1 B t M G ) 
k a n n es K o n s t e l l a t i o n e n geben, i n d e n e n der T ä t e r v o n s i ch aus die F o l g e n der T a t für 
die ver le tz te R e c h t s o r d n u n g wenigs tens te i lweise ausgle ichen w i l l . O b dies aus innerer 
B e t r o f f e n h e i t o d e r aus b l o ß e m Kalkül geschieht , k a n n h i e r w i e be i d e n klass ischen 
T O A - F ä l l e n ke ine R o l l e sp ie len . 

D e r Gleichbehandlungsgrundsatz läßt keine unterschiedliche Be
handlung solcher Täter z u , die i m Sinne der Rechtsordnung mit ver
gleichbarem Z i e l handeln. Das Strafrecht muß sich nicht nur bei den 
Straftatbeständen, sondern auch bei den Sanktionen an der Tat und 
am Täter orientieren u n d nicht an den Zufälligkeiten der O p f e r k o n 
stellation. Geeignetes M i t t e l hierfür ist die E i n b e z i e h u n g der bereits 
erwähnten symbol ischen Wiedergutmachungsleistungen, wie ge
meinnützige A r b e i t oder Z a h l u n g eines Geldbetrages zugunsten einer 
gemeinnützigen E i n r i c h t u n g . 1 3 0 

A u c h ein genereller Ausschluß schwererer D e l i k t e ( z . B . Verbre 
chen) wäre nicht sachgerecht, da gerade bei ihnen eine Tatfolgenver
arbeitung und eine Entschädigung für den Ver le tz ten besonders 
w i c h t i g sein k a n n . 1 3 1 Entscheidend k o m m t es auf die Z u m u t b a r k e i t 
für das O p f e r u n d nicht auf abstrakte Del iktskategor ien an. 

Natür l i ch würde der S c h w e r p u n k t der W i e d e r g u t m a c h u n g s - S p u r bei d e n D e l i k t e n 
m i t persönl ich geschädigtem O p f e r s o w i e bei le ichteren V e r m ö g e n s d e l i k t e n i m unteren 
B e r e i c h der G e l d s t r a f e l iegen , te i lweise auch i m B e r e i c h der b i s h e r i g e n E i n s t e l l u n g e n 
nach § 153 a S t P O . G l e i c h w o h l sol l te eine behutsame A u s w e i t u n g i n andere D e l i k t s b e 
reiche n i ch t v o n v o r n h e r e i n ausgeschlossen w e r d e n . B e i der A n w e n d u n g der neuen 

1 3 0 S . o . 4. u n d §§ 113, 2 I AE-WGM; z u m V o r t e i l der D i f f e r e n z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t 
unter d e m A s p e k t der „ O p f e r g l e i c h h e i t " s . o . I V 5. 

1 3 1 D e r AE-WGM v e r z i c h t e t daher k o n s e q u e n t auf jede D e l i k t s e i n s c h r ä n k u n g , v g l . 
AE-WGM B 3.3 u n d B e g r . z u § 1 13 AE-WGM; ähnlich der S c h w e i z . V o r e n t w u r f , v g l . 
Schultz i n Eser/Kaiser/Madiener 1990, 225 ; Jung 1992, 161; s. a u c h Frehsee 1987, 
172 f.; enger Frühauf 1988, 251 . 
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S p u r i n der Praxis würde es s i ch v o n selbst ergeben, daß m i t z u n e h m e n d e r S c h w e r e der 
Straftaten u n d A b s t r a k t h e i t der v e r l e t z t e n R e c h t s g ü t e r das S p e k t r u m der z u r W i e d e r 
g u t m a c h u n g geeigneten u n d ausre i chenden L e i s t u n g e n i m m e r ger inger w i r d . U m der 
P r a x i s aber gewisse A n h a l t s p u n k t e z u geben, halte i c h eine D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n 
der b isher recht engen D e l i k t s a u s w a h l i n den M o d e l l p r o j e k t e n (persönl ich geschädigtes 
O p f e r ) u n d der r a d i k a l e n G l e i c h s t e l l u n g al ler D e l i k t e i m A E - W G M für s i n n v o l l : B e i 
D e l i k t e n u n d D e l i k t s v e r s u c h e n m i t e i n e m V e r l e t z t e n i . S . des § 172 S t P O sol l te die 
W i e d e r g u t m a c h u n g i n geeigneten Fäl len besonders gefördert w e r d e n . 1 3 2 

A b g r e n z u n g s p r o b l e m e der s y m b o l i s c h e n W i e d e r g u t m a c h u n g z u § 153 a S t P O k ö n 
n e n s i ch n u r bei der Z a h l u n g eines G e l d b e t r a g e s z u g u n s t e n einer gemeinnütz igen 
E i n r i c h t u n g ergeben, d a nach § 12 AE-WGM S c h a d e n s w i e d e r g u t m a c h u n g u n d ge
meinnütz ige L e i s t u n g e n für die neue S a n k t i o n „freiwill ige W i e d e r g u t m a c h u n g " reser
v ier t w e r d e n s o l l e n . W ä h r e n d n a c h § 153 a I N r . 2 S t P O G e l d b u ß e n auferlegt w e r d e n 
u n d d a n n erst abgewartet w e r d e n m u ß , o b der B e s c h u l d i g t e z u s t i m m t u n d sie erfüllt , 
müssen sie hier v o r w e g vere inbar t u n d geleistet w e r d e n , u m als W i e d e r g u t m a c h u n g s l e i 
s tungen anerkannt z u w e r d e n . I n d i e s e m Fa l l e führen sie d a n n je nach D e l i k t s b e r e i c h 
u n d U m f a n g der L e i s t u n g e n z u m A b s e h e n v o n K l a g e b z w . z u r E i n s t e l l u n g nach § 11 
A E - W G M (entspricht § 153 b S t P O ) o d e r z u r B e r ü c k s i c h t i g u n g i n e i n e m G e r i c h t s b e 
sch luß nach § 19 o d e r § 20 A E - W G M . 

9. Abgestufte Rechtsfolgenrelevanz 

Vollständige Wiedergutmachung führt definitionsgemäß z u r W i e 
derherstellung des Rechtsfriedens (vgl. §11 2 AE-WGM) u n d macht 
damit Strafe entbehrl ich. N o t w e n d i g bleibt aber i m K o n t e x t des 
Strafverfahrens ein strafrechtlicher Schuldspruch, mit dem die soz ia l 
ethische Mißbilligung der Tat z u m A u s d r u c k gebracht w i r d . D i e 
A h n d u n g w i r d schon hierdurch gewichtiger als etwa eine Eins te l lung 
nach den §§ 153, 153 a S t P O . D i e sachgerechte strafrechtliche Reak
t ion für dieses kr iminalpol i t i sche Z i e l ist das Absehen von Strafe}^ 
H i e r b e i handelt es sich u m einen Schuldspruch ohne Strafausspruch 
(vgl. § 260 I V 1, 4 S t P O ) , der nicht mit einem Fre ispruch oder mit 
einer Einste l lung wegen Geringfügigkeit z u verwechseln ist. 

D i e Frage, welchen U m f a n g oder welches G e w i c h t eine Wiedergut 
machungsleistung haben muß, u m die Strafe ersetzen z u können, ist 
mit ähnlichen Schwierigkeiten verbunden wie die Suche nach der 
richtigen Strafe. H i e r dürften sich i m Laufe der Zei t bei den Staatsan
wälten und Richtern Regeln herausbilden, die jedenfalls bei häufig 
v o r k o m m e n d e n D e l i k t e n eine ähnliche L e i t f u n k t i o n wie die gericht l i 
che Strafzumessungspraxis und die R i c h t l i n i e n z u den §§ 153, 153 a 
S t P O entfalten. Gewisse K o n t u r e n muß aber das Gesetz vorgeben, 
vor allem für die Fälle, bei denen auch vol ler Schadensersatz u n d noch 
so große Anstrengungen des Täters z u r E r b r i n g u n g anderer L e i s t u n 
gen nicht ausreichen, u m den Rechtsfrieden wiederherzustel len oder 

1 3 2 S. Thesen G I V 5 a, b. 
1 3 3 E i n z e l h e i t e n u . E III . 



C76 Gutachten von Prof. Dr. Heinz Schöch 

bei denen aus spezial- oder generalpräventiven Gründen Strafe erfor
derl ich bleibt. § 4 AE-WGM enthält die hierfür erforderl ichen E i n 
schränkungen des Pr inz ips Wiedergutmachung statt Strafe; danach ist 
fehlende E i g n u n g in der Regel bei einer konkreten Straferwartung 
v o n mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe anzunehmen. 

Jenseits dieser G r e n z e k o m m t also in der Regel nur die nächste 
Sanktionsstufe in Betracht, die Verhängung einer Strafe mit obligato
rischer Strafrahmenmilderung nach § 49 I (vgl. § 5 I AE-WGM).m 

Diese gesetzliche M i l d e r u n g ist geboten, w e i l der Verweis auf die 
allgemeine Strafzumessungsvorschrift in § 46 II z u vage wäre. W i e 
dergutmachung muß auch i m Bereich der schwereren D e l i k t e u n d für 
schwierigere Täter eine lohnende Alternat ive sein. D e r Täter, der 
vollständige Wiedergutmachung geleistet hat u n d nur wegen der 
Schwere der Tat oder aus präventiven Gründen nicht v o n Strafe ver
schont werden kann , verdient eine gesetzlich abgesicherte M i l d e 
rungsaussicht, ebenso derjenige, der den größten T e i l eines hohen 
Schadens beglichen hat u n d dann zahlungsunfähig w i r d (vgl . § 5 II 
AE-WGM). 

H i n g e g e n ist bei Tei l leistungen, unvollständiger W i e d e r g u t m a 
chung oder bei bloßem Bemühen u m einen A u s g l e i c h die Strafmilde
rungsmöglichkeit nach der allgemeinen Strafzumessungsvorschrift 
(§ 46) ausreichend, z u m a l die Schadenswiedergutmachung u n d das 
Ausgleichsbemühen i m Richt l in ienkata log des § 46 II ausdrücklich 
genannt s i n d . 1 3 5 

Insgesamt entspricht dieses flexible M o d e l l einer drit ten S p u r 1 3 6 

eher den empirischen Befunden z u r A k z e p t a n z der W i e d e r g u t m a 
chung in der Bevölkerung als das selbständige S a n k t i o n s m o d e l l . 1 3 7 Es 
vermeidet in V e r b i n d u n g mit den prozessualen Vorschlägen (s .u. V ) 
die krasse Benachtei l igung der Verletzteninteressen bei den prozes
sualen Opportunitätseinstel lungen, 1 3 8 die bisher den Sanktionsbe
reich unterhalb der Geldstrafe beherrschen. 

1 3 4 W e i t e r e A b s t u f u n g s m ö g l i c h k e i t bei der S t ra fausse tzung z u r B e w ä h r u n g , v g l . § 7 
AE-WGM. 

1 3 5 E t w a s größer ist der S p i e l r a u m für eine B e r ü c k s i c h t i g u n g der w i r t s c h a f t l i c h e n 
Leis tungsfähigkei t des Tä ters bei der s y m b o l i s c h e n W i e d e r g u t m a c h u n g , da bei der 
V e r e i n b a r u n g der A u s g l e i c h s l e i s t u n g das P r i n z i p der „ O p f e r g l e i c h h e i t " angestrebt 
w e r d e n k a n n (s .o . I V 5). 

1 3 6 Z u d iesem B e g r i f f v g l . Frehsee 1987, 119; Roxin i n Schöch 1987, 52. 
1 3 7 V g l . Sessar/Beurskens/Boers K r i m J 1986, 86, 94 f.; nach S c h a u b i l d 2 (S. 96) über 

w i e g e n i m m i t t l e r e n u n d s c h w e r e n B e r e i c h der Kr iminal i tä t die E i n s c h ä t z u n g e n , die 
Strafe b z w . S t ra fver fahren u n d W i e d e r g u t m a c h u n g k o m b i n i e r e n . 

1 3 8 Schöch N S t Z 1984, 389; Rieß 1984, R n . 30, 113ff . ; Hirsch A r m i n K a u f m a n n -
G e d S S. 703. 
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V. Strafprozessuale Rahmenbedingungen 

/. Gestaltungsauf gaben 

Angesichts des primär materiellen Regelungsgehaltes der Wieder 
gutmachung sind keine neuen Verfahrensarten erforder l ich , sondern 
nur strafprozessuale Ergänzungen z u r Stützung u n d Förderung der 
Wiedergutmachung. U n s e r Strafverfahrensrecht ist bisher so ange
legt, daß i m Anschluß an die Tatfeststellung v o m G e r i c h t hohei t l ich 
eine Sanktion festgesetzt w i r d . Be i der hier vorgeschlagenen neuen 
Spur geht es hingegen zentral d a r u m , daß eine sanktionsrelevante 
Wiedergutmachung, also eine f r e i w i l l i g erbrachte Le is tung des Täters, 
vor der gerichtlichen Entscheidung erbracht werden sol l (§ 6 AE-
WGM). Es müssen also in ein Strafverfahren, das aus guten Gründen 
erst am Ende eine Entscheidung über den T a t v o r w u r f vorsieht, G e -
staltungs- und Entscheidungsalternativen eingebaut werden, die es 
ermöglichen, ohne V e r l e t z u n g der U n s c h u l d s v e r m u t u n g vorher einen 
freiwil l igen Ausgle ich der Tatfolgen durchzuführen u n d das Ergebnis 
bei der verfahrensbeendenden Entscheidung z u berücksicht igen. 1 3 9 

Rechtspolitisches Z i e l einer solchen Regelung ist es u .a . , so weit 
wie möglich auch private Initiativen z u r Herbeiführung eines T a t f o l 
genausgleichs anzuregen, also Kontakte unmittelbar zwischen dem 
Täter und dem O p f e r , etwa vermittelt d u r c h Rechtsanwälte oder V e r 
sicherungen oder durch gemeinsames A u f s u c h e n einer Schlichtungs
stelle. Sodann muß das Verfahren so angelegt sein, daß möglichst 
rasch auf erfolgreiche private Ausgleichsverhandlungen reagiert w i r d 
oder daß solche in geeigneten Fällen auf A n t r a g oder v o n A m t s wegen 
gefördert werden. N e b e n der rein privaten Regul ierung, die in allen 
Verfahrensstadien möglich bleiben so l l , k o m m e n bis z u m Eröff 
nungsbeschluß folgende vier Möglichkeiten in Betracht: Einschaltung 
einer Schlichtungsstelle durch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht, 
u m außerjustizielle K o n f l i k t s c h l i c h t u n g z u ermöglichen, sowie Aus
gleich sv er handlung vor dem Staatsanwalt oder dem Richter für inner
justizielle Vermi t t lungen , die besonders bei symbol ischer Wiedergut 
machung oder bei schwieriger Sach- u n d Rechtslage hi l fre ich sein 
k ö n n e n . 1 4 0 

Schließlich geht es noch u m ein spezif isch strafprozeßrechtliches 

1 3 9 V g l . AE-WGM, 2. T e i l , V o r b e m . z u den § § 10-22 ; n u r te i lweise v e r g l e i c h b a r ist 
die P r o b l e m a t i k bei § 153a S t P O , v g l . LR-Rieß § 153a R n . 12, 14. 

1 4 0 V g l . §§ 13, 16 A E - W G M ; n i c h t ausdrückl ich geregelt w u r d e die staatsanwalt-
scbaftlicbe Wiedergutmachungsverhandlung, deren Zulässigkeit aber selbstverständlich 
ist, v g l . AE-WGM, V o r b e m . z u den § § 10 bis 22. 
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P r o b l e m , nämlich die Frage, wie in einem eher auf Konsens und 
Verständigung angelegten V e r f a h r e n 1 4 1 gewährleistet werden kann, 
daß auf keinen der Beteiligten unzulässiger Konformitätsdruck ausge
übt w i r d u n d daß insbesondere die Einlassungsfreiheit des Beschul 
digten erhalten bleibt . 

2. Grundzüge der prozessualen Gestaltung 

Im folgenden können nur diejenigen Grundzüge der prozessualen 
Gestal tung zusammengefaßt werden, die für das Verständnis der 
Sanktionsentscheidungen unbedingt erforderl ich s ind. 

2.1 Hinweise auf Wiedergutmachungsmöglichkeit und Mitwirkungs
freiheit 

D i e Wiedergutmachung ist primär auf Eigeninit iat ive anstelle h o 
heitl icher Regelung angelegt. Deshalb sind z u ihrer Förderung so früh 
wie möglich H i n w e i s e auf die sanktionsrelevanten Fo lgen der W i e 
dergutmachung geboten. Diese richten sich in erster L i n i e an den 
Beschuldigten, in geeigneten Fällen auch an den Ver le tzten (vgl. § 10 
AE-WGM). M i t diesen H i n w e i s e n ist v o n A n f a n g an u n d bei späteren 
Weichenstel lungen die Belehrung beider z u verbinden, daß sie zur 
M i t w i r k u n g an Ausgleichsverhandlungen nicht verpfl ichtet sind (vgl. 
z . B . §§ 13 I 2, 16 II Nr. f 17 III AE-WGM). 

2.2 Innehaltung mit dem Verfahren 

Wegen der A b w e i c h u n g v o n dem strafprozessualen Beschleuni
gungsgebot muß es eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung ge
ben, die es dem Staatsanwalt oder dem Richter gestattet, die Entschei 
dung über die E r h e b u n g der A n k l a g e b z w . über die Eröffnung des 
Verfahrens für einen Ze i t raum v o n bis z u 3 M o n a t e n aufzuschieben, 
wenn es aussichtsreich erscheint, daß in dieser Zei t eine private oder 
amtlich vermittelte Wiedergutmachung zustandekommt (vgl. §§ 13 
III 161 AE-WGM). 

2.3 Einschaltung außergerichtlicher Schlichtungsstellen 

O f t sind Täter u n d Verletzte allein nicht imstande, in eigener Init ia
tive eine Wiedergutmachung zustande z u br ingen. D i e s e m U m s t a n d 
verdanken zahlreiche Model lpro jek te ihre Entstehung. D i e E inscha l 
tung solcher Ausgleichsstel len w i r d auch künftig geboten sein, und 
zwar je nach Verfahrensstand durch die Staatsanwaltschaft oder das 

1 4 1 V g l . Wolter 1991, 1 9 f . , 6 5 f f . 
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Ger icht (vgl. §§ 13 II, 16 II AE-WGM). D u r c h einen möglichst neu
tralen A u s d r u c k wie „Schlichtungsstelle" sollte z u m A u s d r u c k ge
bracht werden, daß sich für den Gesetzgeber eine Festlegung auf 
spezielle M o d e l l e nicht empfiehlt . N e b e n den i n den alten Bundeslän
dern besonders erfahrenen Gerichtshel fern oder Ausgleichsberatern 
bei freien Trägern, die meist Sozialpädagogen s ind , k o m m e n auch die 
Schiedsmänner und Vergleichsbehörden der G e m e i n d e n nach § 380 
S t P O 1 4 2 sowie die „Schiedsstellen in den G e m e i n d e n " 1 4 3 i n den neuen 
Bundesländern in Betracht, sofern sie eingerichtet w o r d e n s ind. 

2.4 Richterliche Wiedergutmachungsverhandlung 

Für das gerichtliche Wiedergutmachungsverfahren eignet sich das 
sonst weitgehend bedeutungslos gewordene Zwischenverfahren, e in
mal wegen der bis z u diesem Z e i t p u n k t vorl iegenden Anklageschr i f t , 
z u m andern wegen der ohnehin gebotenen Wartezei t bis z u m A b l a u f 
der Erklärungspflicht nach § 201 S t P O . Dieses Verfahren sollte neben 
den Möglichkeiten des Innehaltens für einen privaten A u s g l e i c h u n d 
der Überweisung an eine Schlichtungsstelle auch die Einschal tung 
eines Richters auf A n t r a g oder v o n A m t s wegen vorsehen (vgl. §§ 17, 
18 AE-WGM). D i e als N o v u m vorgeschlagene richterliche Wieder
gutmachungsverhandlung144 k o m m t vor allem dann in Betracht, 
w e n n rechtliche Fragen i m M i t t e l p u n k t stehen, w e n n eine weitere 
Sachverhaltsaufklärung 1 4 5 geboten ist oder wenn die Autorität eines 
Richters aus anderen Gründen erforderl ich erscheint, z . B . auch bei 
E m p f e h l u n g durch die Schlichtungsstelle, die den F a l l mit eigenen 
M i t t e l n nicht abschließen kann. 

2.5 Schutz der Einlassungsfreiheit des Beschuldigten 

D i e Schlechterstellung des Beschuldigten, der v o n seinem Schwei 
gerecht Gebrauch macht u n d sich aus Sorge v o r Selbstbelastung nicht 
auf Ausgleichsverhandlungen einläßt, ist unvermeidbar, aber auch 
nicht unzulässig. N i c h t sein passives Verhalten w i r d sanktioniert , 
sondern die aktive Wiedergutmachung des anderen Täters w i r d in 
rechtlich einwandfreier Weise h o n o r i e r t . 1 4 6 Im übrigen ist in größt-

1 4 2 Z u r p r a k t i s c h e n B e d e u t u n g des Sühnever fahrens s o w i e z u den V o r - u n d N a c h t e i 
len des Einsatzes e h r e n a m t l i c h e r u n d jur i s t i sch geschulter V e r m i t t l e r s. Martin, C . P . , 
D a s Sühneverfahren v o r d e m S c h i e d s m a n n i n Strafsachen, 1988, 220ff . , 252 ff. 

1 4 3 S . o . A I , C v o r l . 
1 4 4 M e i n früherer V o r s c h l a g eines besonderen R e s t i t u t i o n s r i c h t e r s (vg l . Schöch N S t Z 

1984, 390f.) w i r d z u g u n s t e n dieser v e r f a h r e n s ö k o n o m i s c h e r e n L ö s u n g aufgegeben. 
1 4 5 Z u r V e r f a h r c n s g e s t a l t u n g u n d z u m F r e i b e w e i s v e r f a h r e n v g l . § 18 AE-WGM. 
1 4 6 V e r g l e i c h b a r m i t der G e s t ä n d n i s p r o b l e m a t i k ; v g l . Streng I X 2 d , aa(6); Schäfer 

R n . 296. 
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möglichem U m f a n g sicherzustellen, daß über die für das Strafverfah
ren typische Belastung hinaus kein D r u c k auf den Beschuldigten aus
geübt w i r d , der die Fre iwi l l igke i t der Entscheidung über eine Wieder 
gutmachung beeinträchtigen könnte. So kann z . B . auf das Geständnis 
als Reuebekundung verzichtet werden ; es genügt die schlichte Z u 
s t immung z u m Wiedergutmachungsvergleich u n d z u r vereinfachten 
Verfahrenserledigung (vgl. §§ 1 II, 11 L 19 I AE-WGM). 

I m übrigen ist i m materiellen T e i l i n § 6 I AE-WGM i m H i n b l i c k 
auf den maßgeblichen Z e i t p u n k t für Wiedergutmachungsleistungen 
eine enge Ausnahmeklausel für diejenigen Beschuldigten vorgesehen, 
denen eine sanktionsrelevante Wiedergutmachung aus legitimen 
Gründen bis z u r Eröffnung des Hauptverfahrens nicht z u z u m u t e n 
ist, etwa wenn der Täter d u r c h eine frühere Einstellungsverfügung 
oder einen Fre ispruch davon ausgehen konnte , sich überhaupt nicht 
strafbar gemacht z u haben, oder wenn er sonst bei zweifelhafter Sach-
u n d Rechtslage erst i n der H a u p t v e r h a n d l u n g erkennen konnte , ob 
u n d in welchem U m f a n g er strafrechtliche Schuld auf sich geladen 
hat, z . B . bei Fahrlässigkeitsdelikten oder gerade noch vermeidbarem 
V e r b o t s i r r t u m . 1 4 7 

3. Erledigungsarten 

D i e verfahrensabschließenden Entscheidungen müssen der K o m 
plexität der v o n der neuen Spur erfaßten Fälle angepaßt werden. D i e 
bisher für das Absehen von Strafe vorgesehene Einstellungsmöglich
keit nach § 153 b S t P O w i r d dem breiten A n w e n d u n g s b e r e i c h dieser 
Sanktion nach den materiel l-rechtl ichen Vorschlägen nicht mehr ge
recht. Jedenfalls für die gravierenderen Fälle oder solche, in denen es 
u m Fragen der Rechts for tb i ldung geht, ist eine mit Gründen versehe
ne gerichtliche Entscheidung erforderl ich. Deshalb empfehlen sich 
folgende abgestufte Erledigungsarten: 
- D i e Einste l lung nach § 153 b S t P O durch die Staatsanwaltschaft 

und das Ger icht , die aber auf leichtere Vergehen z u beschränken 
ist, die nicht mit einer i m Mindestmaß erhöhten Strafe bedroht sind 
{§ 11 AE-WGM); 

- der Schuldspruch unter Absehen von Strafe d u r c h gerichtlichen 
Beschluß mit Z u s t i m m u n g des Beschuldigten (§ 19 AE-WGM); 

- der Eröffnungsbeschluß mit Informationsanhang über erbrachte 
Wiedergutmachungsleistungen bei Weiterführung des Verfahrens 
bis z u r H a u p t v e r h a n d l u n g (§ 20 AE-WGM); 

V g l . B e g r ü n d u n g z u § 6 AE-WGM. 
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- Absehen von Strafe d u r c h U r t e i l , wenn der Richter erst in der 
H a u p t v e r h a n d l u n g die Überzeugung v o n der Schuld des Beschul 
digten erlangt und volle Wiedergutmachung erfolgt ist (§ 260 I V 1, 
4 S t P O ) ; 1 4 8 

- für alle anderen Fälle bleibt es wie bisher beim gerichtl ichen U r t e i l 
nach der H a u p t v e r h a n d l u n g , das eine uneingeschränkte V e r u r t e i 
l u n g und Bestrafung, eine obligatorische oder fakultative Strafmi l 
derung oder einen Fre ispruch beinhalten kann. 

1 4 8 V g l . B e g r ü n d u n g z u § 19 AE-WGM. 

6 59. DJT I C 



E . Reformvorschläge auf der Grundlage des geltenden Rechts 

I. Strafaussetzung zur Bewährung und Bewährungshilfe als eigenständige 
Reformthemen 

D i e Strafaussetzung z u r Bewährung ist „zum wicht igsten Instru
ment einer auf ambulante Unterstützung u n d K o n t r o l l e v o n Straftä
tern aufgebauten K r i m i n a l p o l i t i k g e w o r d e n " . 1 N a c h allgemeiner 
U b e r z e u g u n g hat sie sich trotz einer enormen A u s w e i t u n g in den 
letzten Jahrzehnten (s. Tab. ly 3) bewährt 2 u n d wesentl ich d a z u beige
tragen, daß die schädlichen Fo lgen des Freiheitsentzuges i n vielen 
Fällen ohne Nachtei le für die Al lgemeinhei t vermieden werden k o n n 
ten. D a ß sie trotz der E i n b e z i e h u n g immer schwierigerer Probanden 
ein der vollstreckten Freiheitsstrafe weitgehend ebenbürtiges, te i lwei
se sogar überlegenes M i t t e l z u r Bekämpfung des Rückfalls geblieben 
ist , 3 verdankt sie entscheidend der Bewährungshilfe. 4 

So k o n n t e der G e s e t z g e b e r i m 23. S t Ä G v. 13. 4. 1986 m i t a l lgemeiner Z u s t i m m u n g 
den A n w e n d u n g s b e r e i c h der S t ra fausse tzung b e h u t s a m a u s w e i t e n , 3 te i lweise gab es 
sogar K r i t i k an einer z u zaghaf ten H a l t u n g gegenüber der v i e l f a c h g e f o r d e r t e n A u s d e h 
n u n g der A u s s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t auf Fre ihe i tss t ra fen bis z u d r e i J a h r e n . 6 A n g e s i c h t s 
der großen p r a k t i s c h e n B e d e u t u n g der S t ra faussetzung u n d der B e w ä h r u n g s h i l f e ü b e r 
rascht es n i c h t , daß s c h o n k u r z nach dieser G e s e t z e s n o v e l l e w i e d e r z a h l r e i c h e Ä n d e -
r u n g s - o d e r Verbesserungsvorsch läge v o r l i e g e n . 7 

D i e Strafaussetzung z u r Bewährung u n d die Bewährungshilfe s ind 
für die moderne Strafrechtspflege so wesentl ich u n d die einschlägigen 
Reformvorschläge so dif ferenziert , 8 daß es unangemessen erscheint, 

'Jescheck 111,2103. 
2 BReg B T - D r s . 10/5828, S. 3 -Jescheck § 79 I 2 ; Dünkel/Spieß 1983, 503 ff. 
3 Kaiser § 116 R n . 37 ; Spieß M s c h r K r i m 1981, 296 ; Dünkel/Spieß 1983, 504; Dün

kel/Spieß B e w H i 1992, H e f t 2. 
4 BReg B T - D r s . 10/5828, S. 3 s o w i e o . B I 2 . ; v g l . auch Stockei 1981, 76. 
5 Jescheck § 79 I 2 ; Dölling N J W 1987, 1042 f. 
6 V g l . z . B . Groß S t V 1985, 8 1 ; entsprechende V o r s c h l ä g e lagen v o r z . B . v o n der 

S P D - B u n d e s t a g s f r a k t i o n ( B T - D r s . 10/1116) u n d den L ä n d e r n N R W ( B R - D r s . 533/82) 
u n d H e s s e n ( B R - D r s . 370/2/84). 

7 Insbesondere der „ D i s k u s s i o n s e n t w u r f eines Gesetzes z u r W i e d e r e i n g l i e d e r u n g 
Straffäll iger d u r c h n i c h t f re ihe i t sentz iehende M a ß n a h m e n ( B u n d e s r e s o z i a l i s i e r u n g s g e -
se tz ) " , vorgelegt am 4. 6. 1988 v o n der A r b e i t s g e m e i n s c h a f t s o z i a l d e m o k r a t i s c h e r J u r i 
sten ( A S J ) ; z u r neueren D i s k u s s i o n Dünkel/Spieß B e w H i 1992, H e f t 2 ( i m D r u c k ) . 

8 S . o . F n . 7. 
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diesen Fragenkomplex 9 in der hier gebotenen Kürze einfach neben 
den anderen Reformthemen z u behandeln. A u c h bei den Beratungen 
i m R a h m e n des 59. D J T bestünde die Gefahr , daß diese P r o b l e m a t i k -
insbesondere wegen der aktuellen Wiedergutmachungsdiskuss ion -
z u sehr an den R a n d gedrängt würde u n d daß die für die Beratung 
unentbehrliche sozialarbeiterische K o m p e t e n z nicht hinreichend re
präsentiert wäre. Deshalb w i r d vorgeschlagen, die m i t der Strafausset
z u n g z u r Bewährung u n d der Bewährungshilfe zusammenhängenden 
F r a g e n 1 0 in einem anderen R a h m e n vertieft z u erörtern. 1 1 

II. Geldstrafe 

1. Ausgangssituation und mögliche Kritikpunkte 

D e r Siegeszug der Geldstrafe, der auch i m internationalen V e r 
gleich e i n d r u c k s v o l l 1 2 u n d bis heute i m wesentlichen ungebrochen ist, 
spricht für wenig Änderungsbedarf in diesem Bereich. A l l e r d i n g s gibt 
es pr inzipie l le Nachte i le der Gelds t ra fe , 1 3 die z w a r h ingenommen 
werden müssen, w e i l die Freiheitsstrafe noch größere Nachtei le hat, 
die aber i m Zusammenhang mit den bereits erwähnten A n w e n d u n g s 
defiziten (s. o. B I 3) immer wieder die Frage nach der sozial gerechten 
Ausgestaltung dieser Sankt ion aufwerfen. Insbesondere geht es u m 
folgende P r o b l e m e : 1 4 

- H ä r t e r e S t r a f w i r k u n g bei ärmeren P e r s o n e n (ohne V e r m ö g e n s r ü c k l a g e n ) t r o t z der 
m i t d e m Tagessa tzsys tem angestrebten O p f e r g l e i c h h e i t , 

- G r e n z e n der A n w e n d b a r k e i t bei A r b e i t s l o s e n u n d s o z i a l Randständigen u n d d a m i t 
a l lgemein bei schlechter W i r t s c h a f t s k o n j u n k t u r , 

- Bee inträcht igung l eg i t imer Schadensersatz interessen des V e r l e t z t e n d u r c h f a k t i s c h e n 
V o r r a n g der G e l d s t r a f e , d ie m i t der E r s a t z f r e i h e i t s s t r a f e n d r o h u n g beigetr ieben w i r d , 

9 D a z u gehört auch die neuerdings besonders streit ige Frage , o b der W i d e r r u f w e g e n 
einer neuen Straftat gegen die U n s c h u l d s v e r m u t u n g ( A r t . 6 II M R K ) vers tößt , w e n n 
die Anlaßta t n o c h n icht rechtskräf t ig abgeurte i l t w o r d e n ist, v g l . z u l e t z t BGHSt 34, 
209 ; BVcrfG N S t Z 1987, 127; Ostendorf S t V 1990, 2 3 1 ; Bötticher N S t Z 1991, 1, 4 f f . ; 
Stree N S t Z 1992, H e f t 4. 

1 0 D a s Verhältnis z w i s c h e n Führungsaufs ichtss te l le u n d B e w ä h r u n g s h e l f e r nach 
§ 6 8 a wäre ebenfalls h ierher z u rechnen ( s . u . E V I ) . 

1 1 V g l . z . B . Schöch N S t Z 1992 ( i m D r u c k ) . W e n n m a n b e d e n k t , daß das S t r a f v o l l 
zugsgesetz v o m 16. 3. 1976 wesent l i che I m p u l s e d u r c h den 48. D J T (1970; m i t G u t a c h 
ten v o n Müller-Dietz u n d Refera ten v o n Einselc u n d Groothoff) erhie l t , erscheint die 
A n r e g u n g vertretbar , das T h e m a „Sozialarbei t in der Stra f rechtspf lege" für einen der 
nächsten Juristentage v o r z u s c h l a g e n . 

12 Vgl. Jescheck § 73 V I ; Kaiser § 116 R n . 42 f.; s . o . B I 1 u n d T a b . 1, 6. 
1 3 Z u s a m m e n f a s s e n d Jescheck § 73 II 2 ; Dreher/Tröndle V o r § 46 R n . 3. 
1 4 V g l . Kaiser § 116 R n . 45 ; Streng V 1-6 ; z u sonst igen A n w e n d u n g s p r o b l e m e n s .o . 

B I 3.3 u . 3.4; z u R e f o r m v o r s c h l ä g e n Dölling Z S t W 104 (1992) i m D r u c k . 

6 : : 
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- besondere soz ia le H ä r t e n bei V e r l u s t der w i r t s c h a f t l i c h e n Leis tungsfähigkei t nach 
R e c h t s k r a f t des U r t e i l s u n d v o r B e z a h l u n g , z . B . i n f o l g e v o n A r b e i t s l o s i g k e i t , 
K r a n k h e i t o d e r U n f a l l . 1 5 

Diese Probleme dürften sich in den neuen Bundesländern in den 
k o m m e n d e n Jahren schärfer stellen als in der alten Bundesrepubl ik , 
solange die allgemeine Wirtschafts- u n d Beschäftigungssituation dort 
deutl ich schlechter ist. Es ist deshalb darauf h inzuweisen , daß neben 
den geldstrafenspezifischen Lösungsansätzen, die i m folgenden erör
tert werden, vor allem die Al ternat iven z u m unteren Bereich der 
Geldstrafe in Betracht k o m m e n , insbesondere die Wiedergutmachung 
u n d die erweiterte Verwarnung mit Strafvorbehalt (s .o. D , s .u . 
E I V , V ) . 

2. Keine Aussetzung oder Teilaussetzung zur Bewährung 

D i e Bundesregierung hat 1986 eingehend begründet, w a r u m sie 
eine A u s s e t z u n g der Geldstrafe z u r Bewährung ablehnt . 1 6 I m wesent
l ichen geht es u m den befürchteten Ver lust der spezialpräventiven 
W i r k u n g der Geldstrafe, die Gefahr des Ausweichens der Gerichte 
auf spürbarere ausgesetzte Freiheitsstrafen (mit W i d e r r u f s r i s i k o ) , feh
lende Abgrenzungskr i ter ien für Ausse tzung oder Nichtaussetzung 
der Geldstrafe u n d erhebliche Spannungen z u m O W i G , w o schon aus 
praktischen Gründen eine A u s s e t z u n g nicht i n Betracht k o m m t . D i e 
se Gründe s ind überzeugend. 

Z w a r hat i n O s t e r r e i c h s o w o h l die bedingte als a u c h d ie t e i lbed ingte G e l d s t r a f e 
e inen beträcht l ichen A n w e n d u n g s b e r e i c h e r l a n g t , 1 7 j e d o c h k e n n t unser R e c h t m i t der 
V e r w a r n u n g m i t S t ra fvorbeha l t u n d der E i n s t e l l u n g nach § 153 a S t P O A l t e r n a t i v e n , 
die eine d i f fe renz ier te A u s g e s t a l t u n g dieses unteren S a n k t i o n s b e r e i c h e s e rmögl i chen . 
M i t diesen S a n k t i o n e n k a n n z . B . s c h o n n a c h ge l tendem R e c h t a u c h d ie A u f l a g e der 
S c h a d e n s w i e d e r g u t m a c h u n g v e r b u n d e n w e r d e n , w e s h a l b d ie ausgesetzte G e l d s t r a f e 
m i t A u f l a g e n ke ine wesent l i che zusätz l iche V a r i a t i o n e r m ö g l i c h t . 1 8 

3. Keine Änderung nach Rechtskraft wegen unvorhersehbarer wirt
schaftlicher Notlage 

Während vor der A n o r d n u n g der Geldstrafe durchaus bedacht wer
den muß, ob für den Verurte i l ten wegen längerer Arbei ts los igkei t , 
Krankhe i t oder allgemeiner wirtschaftl icher N o t l a g e nicht eine ande-

1 5 V g l . B e s c h l . des D t . Bundestages v o m 5. 12. 1985, B T - D r s . 10/4391. 
16 BReg B T - D r s . 10/5828, 4 f.; für A u s s e t z u n g bis z u 90 Tagessä tzen z . B . Zipf Je

s c h e c k - F S S. 983 f.; a b l . Dölling Z S t W 104 (1992), i m D r u c k . 
17 Kaiser § 116 R n . 4 2 ; Zipf G ö p p i n g e r - F S S. 466. 
1 8 A . A . bezügl ich te i lbedingter G e l d s t r a f e Dölling Z S t W 104 (1992), i m D r u c k . 



Reformvor schlage C85 

re Sankt ion besser geeignet wäre ( z . B . V e r w a r n u n g mit Strafvorbe
halt i . V . mit gemeinnütziger A r b e i t ) , kann nach dem U r t e i l auf solche 
N o t l a g e n nur sehr beschränkt reagiert werden, selbst we nn sie u n v o r 
hersehbar erst nach Rechtskraft eingetreten s ind. Das geltende Recht 
sieht nur relativ enge Korrekturmöglichkeiten i m Vol ls t reckungsver
fahren v o r , 1 9 i m übrigen bleibt nur der W e g der G n a d e , der aber auf 
außergewöhnliche, rechtl ich atypische Härtefälle beschränkt bleiben 
muß. 

D i e Bundesregierung hat 1986 i n U b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n L a n d e s j u s t i z v e r w a l t u n 
gen eine darüber h inausgehende nachträgl iche K o r r e k t u r der G e l d s t r a f e abgelehnt , w e i l 
sie n i c h t m i t d e m W e s e n der d u r c h das 2. S t r R G geschaffenen G e l d s t r a f e i n E i n k l a n g 
z u b r i n g e n s e i . 2 0 D e r G e s e t z g e b e r habe s ich b e w u ß t gegen die E i n f ü h r u n g der L a u f 
zei tgeldstrafe u n d für das Tagessa tzsys tem entsch ieden , be i d e m die G e l d s t r a f e g r u n d 
sätzl ich sofor t fällig w e r d e ; d ie für Ausnahmefä l le vorgesehene M ö g l i c h k e i t der R a t e n 
z a h l u n g s b e w i l l i g u n g ändere d a r a n n i c h t s . E i n e s y s t e m w i d r i g e nachträgl iche A n p a s s u n g 
er fordere also eine D u r c h b r e c h u n g der R e c h t s k r a f t , d ie d a n n a u c h z u einer nachträgl i 
c h e n H e r a u f s e t z u n g der G e l d s t r a f e be i V e r b e s s e r u n g der w i r t s c h a f t l i c h e n Verhäl tn isse 
des V e r u r t e i l t e n führen müsse . I m übrigen sei be i Z u l a s s u n g e iner nachträgl ichen K o r 
rekturmögl i chke i t m i t e iner e r h e b l i c h e n M e h r b e l a s t u n g der J u s t i z z u r e c h n e n , d a a u c h 
unbegründete Anträge beschieden w e r d e n m ü ß t e n . 

Diese Einwände s ind überzeugend. I m G r u n d e handelt es sich nicht 
u m ein spezifisches Geldstrafenproblem, sondern u m ein allgemeines 
Rechtskraftproblem, das sich bei der V e r w a r n u n g mit Strafvorbehalt, 
bei der die vorbehaltene Geldstrafe u . U . bis z u 3 Jahre vor der V e r u r 
tei lung u n d noch länger v o r der V o l l s t r e c k u n g nach den früheren 
wirtschaft l ichen Verhältnissen festgesetzt w o r d e n ist, noch schärfer 
stellen kann. Veränderte persönliche Verhältnisse können auch bei 
der Freiheitsstrafe i m Vol ls treckungsverfahren nur in sehr engem 
U m f a n g berücksichtigt werden (vgl. §§ 455-459 h S t P O ) , w i l l man 
nicht die Rechtskraft , die sich auch auf Rechtsfolgeentscheidungen 
bezieht, in ihrem K e r n aushöhlen. 

4. Präzisierung der Tilgung der Ersatzfreiheitsstrafe durch freie Ar
beit gem. Art. 293 EGStGB 

Seit A n f a n g 1987 gibt es in allen alten Bundesländern V e r o r d n u n 
gen oder Verwaltungsvorschri f ten über die T i l g u n g uneinbringl icher 
Geldstrafen durch freie A r b e i t nach A r t . 293 E G S t G B . 2 1 E ine b u n 
deseinheitliche Regelung ist bisher nicht beabsichtigt . 2 2 

1 9 § 459 a S t P O ( R a t e n z a h l u n g s b e w i l l i g u n g ) , § 459 f S t P O ( A b s e h e n v o n der V o l l 
s t r e c k u n g der Ersatzfre ihe i tss t ra fe bei u n b i l l i g e r H ä r t e ) . 

2 0 BReg, B T - D r s . 10/5828, 4. 
2 1 N a c h w e i s e bei Albrecht/Schädler Z R P 1988, 278 ; neuester S tand bei Feuerhelm 

1991, 25 f. 
2 2 BReg, B T - D r s . 10/5828, 5. 
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D i e Z u r ü c k h a l t u n g des Bundesgesetzgebers ist i m P r i n z i p ver t re tbar , da die O r g a n i 
sa t ion u n d V e r m i t t l u n g freier A r b e i t s s t e l l e n A u f g a b e der L a n d e s j u s t i z v e r w a l t u n g e n ist 
u n d der B u n d angesichts der S c h w i e r i g k e i t e n bei der B e s c h a f f u n g geeigneter A r b e i t s 
s te l len ke ine e inhe i t l i che O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r v o r s c h r e i b e n k a n n . D e s h a l b s i n d U n 
terschiede i n der A r t der A n g e b o t e o d e r i n der V e r m i t t l u n g ( z . B . d u r c h R e c h t s p f l e g e r , 
G e r i c h t s h e l f e r u n d / o d e r freie T r ä g e r ) h i n z u n e h m e n , auch w e n n sie d a z u führen, daß 
die A n t r a g s q u o t e n i n d e n v e r s c h i e d e n e n Ländern z w i s c h e n 7 , 7 % u n d 2 0 , 1 % u n d die 
A n t e i l e vol ls tändiger E r l e d i g u n g z w i s c h e n 4 4 , 2 % u n d 6 4 , 8 % der b e g o n n e n e n A r b e i t e n 
s c h w a n k e n . 2 3 D e r k r i m i n a l p o l i t i s c h e G e s t a l t u n g s s p i e l r a u m der L ä n d e r hat s i ch bei der 
E n t w i c k l u n g dieser Sankt ion sa l te rn a t i ve eher i n n o v a t i v a u s g e w i r k t . 2 4 

Daneben sind aber einige Rechtsfragen zur Qualität der gemeinnüt
zigen Arbeit offengeblieben, die i m Zusammenhang m i t A r t . 293 
E G S t G B bundeseinheit l ich gesetzlich geregelt werden soll ten, ähn
l i ch wie dies bereits durch das 23. S t Ä G in A r t . 293 II E G S t G B h i n 
s icht l ich einiger arbeits- u n d sozialversicherungsrechtlicher Klars te l 
lungen geschehen i s t . 2 5 N e b e n den Voraussetzungen für die Zulas 
sung z u r gemeinnützigen A r b e i t und für deren W i d e r r u f 2 6 geht es vor 
allem u m den Umrechnungsmaßstab von Arbeitszeit in Tagessätze 
der uneinbringlichen Geldstrafe.27 

I n d e n meis ten Ländern m u ß ein V e r u r t e i l t e r d e r z e i t i m R e g e l f a l l 6 S t u n d e n , in 
B a y e r n u n d R h e i n l a n d - P f a l z 6-8 S t u n d e n arbei ten , u m e i n e n Tagessatz z u t i l g e n . U b e r 
w i e g e n d ist j e d o c h die M ö g l i c h k e i t v o r g e s e h e n , den U m r e c h n u n g s m a ß s t a b auf bis z u 
3 S t u n d e n z u s e n k e n , insbesondere bei N a c h t - u n d W o c h e n e n d a r b e i t , aber auch gene-
r a l k l a u s e l a r t i g je nach A r t der Tä t igke i t u n d der persönl ichen Verhäl tn isse des V e r u r 
t e i l t e n . 2 8 E i n e B a n d b r e i t e v o n 3 -8 S t u n d e n o h n e h i n r e i c h e n d e gesetz l iche A n h a l t s 
p u n k t e für d ie k o n k r e t e R e c h t s a n w e n d u n g w i d e r s p r i c h t d e m B e s t i m m t h e i t s g e b o t des 
A r t . 103 II G G 2 9 u n d schadet l a n g f r i s t i g a u c h der A k z e p t a n z dieser s o z i a l k o n s t r u k t i 
v e n Sankt ionsa l te rna t ive . 

Bei der gebotenen Präzisierung kann sich der Gesetzgeber nicht 
einfach an einem Umrechnungsmaßstab v o n 1:1 orientieren, wie er in 
§ 43 für die U m w a n d l u n g eines Tagessatzes Geldstrafe in einen Tag 
Ersatzfreiheitsstrafe festgelegt w o r d e n ist. D e n n bei der Trans forma
t ion v o n Ersatzfreiheitsstrafe oder uneinbringl icher Geldstrafe in Ar
beitszeit geht es u m eine ganz andere, nicht vergleichbare D i m e n s i o n . 

E b e n s o w e n i g w i e s ich 24 S t u n d e n F r e i h e i t s e n t z i e h u n g i n 24 S t u n d e n A r b e i t s z e i t 
u m r e c h n e n lassen, k a n n m a n einen T a g Ersatz fre ihe i t ss t ra fe o d e r e inen Tagessatz 

2 3 Feuerhelm 1991, 36 f. ; d i f f e r e n z i e r t e Ergebnisse b e i m V e r g l e i c h u n t e r s c h i e d l i c h e r 
M o d e l l e a . a . O . S. 153ff . ; v g l . a u c h Kästner/Kerner ( H r s g . ) , 1986, S. 151 ff. m i t P r a x i s 
ber i chten aus d e n e i n z e l n e n L ä n d e r n . 

2 4 V g l . Zipf 10. Ost. Jur i s tentag 1988, B d . 2, S. 96. 
2 5 V g l . Dölling i n DBH 1990, 372. 
2 6 Z . B . eigenes In i t ia t ivrecht des V e r u r t e i l t e n , O b e r g r e n z e für die Z u l a s s u n g , W i 

derrufsgründe (auch neue Straftat?) , v g l . d a z u Feuerhelm 1991, 29 f f . 
2 7 Schall i n DBH 1990, 352. 
2 8 Feuerhelm 1991, 32 m . w . N . 
2 9 S c / W / N S t Z 1985, 109. 
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G e l d s t r a f e o h n e weiteres i n e inen A r b e i t s t a g u m r e c h n e n . Selbst w e n n m a n diesen 
M a ß s t a b a k z e p t i e r e n würde , k ä m e m a n be i B e r ü c k s i c h t i g u n g der A r b e i t s z e i t , d ie e i n e m 
tägl ichen N e t t o e i n k o m m e n i . S . des § 40 II 2 entspräche , n u r auf e inen A n r e c h n u n g s 
f a k t o r v o n 5,86 S t u n d e n , da das m o n a t l i c h e N e t t o e i n k o m m e n n i c h t m i t 30, s o n d e r n 
m i t 22 A r b e i t s t a g e n v e r d i e n t w i r d . 3 0 K n a p p 6 S t u n d e n s i n d also s icher die h ö c h s t e 
vertretbare A r b e i t s z e i t p r o Tagessatz . 

Teilweise w i r d aber m i t guten Gründen bei der gemeinnützigen 
A r b e i t nicht v o m E i n k o m m e n s w e r t der A r b e i t , sondern v o n i h r e m 
Freizeitwert ausgegangen, also v o n der möglichen u n d zumutbaren 
Freizeitbeschränkung, die bei dieser Sankt ion i m M i t t e l p u n k t steht. 3 1 

G e h t man dabei - wie es t rotz hoher Arbei ts los igkei t w o h l überwie
gend der Realität entspricht - v o n einem i n A r b e i t stehenden V e r u r 
teilten aus, so dürften neben einem normalen Arbei ts tag z w e i S tun
den zusätzlich u n d am Wochenende - unter Berücksichtigung der 
Feiertagsruhe und anderer sozialer Verpf l i ch tungen - zusätzlich 8 A r 
beitsstunden zumutbar sein, so daß sich p r o W o c h e 18 Stunden u n d 
pro Arbeitstag durchschni t t l i ch 3 Stunden zumutbare Freizei tbe
schränkung ergeben. 3 2 3 Stunden gemeinnützige A r b e i t entsprächen 
also einem Tagessatz. 3 3 

N a t ü r l i c h ist d ie z u m u t b a r e B e l a s t u n g u n d d a m i t der U m r e c h n u n g s f a k t o r n i c h t 
l o g i s c h s tr ingent aus e i n e m a l l g e m e i n e n P r i n z i p a b z u l e i t e n . L e t z t l i c h geht es u m eine 
G e s a m t a b w ä g u n g , bei der neben d e m i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h 3 4 auch f o l g e n d e G e 
s i c h t s p u n k t e m a ß g e b e n d s i n d : B e i e iner d u r c h s c h n i t t l i c h e n T a g e s s a t z h ö h e v o n 
27,60 D M 3 5 ergäbe s ich für 6 S t u n d e n e in „ S t u n d e n s a t z " v o n w e n i g e r als 5 D M , der 
w e n i g a r b e i t s m o t i v i e r e n d wäre . D a b e i ist z u berücks icht igen , daß i n H a m b u r g bereits 
1981 eine A r b e i t s s t u n d e m i t 10 D M auf d ie T i l g u n g der G e l d s t r a f e angerechnet w u r 
d e . 3 6 D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e T a g e s s a t z z a h l v o n 35 T a g e s s ä t z e n 3 7 k a n n n o c h i n einer 
übl icherweise d u r c h g e h a l t e n e n Z e i t (105 Std.) abgearbeitet w e r d e n . 3 8 N a c h i n t e r n a t i o 
na len M a ß s t ä b e n u n d p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g e n ist a l l e rd ings eine Obergrenze von 240 

3 0 8 S t d . x 22/30 = 5,86 S t d . ; nach Schall ( N S t Z 1985, 110), der v o n 21 A r b e i t s t a g e n 
ausgeht , ergeben s i ch 8 X 21/30 = 5,6 S t d . ; w i e h i e r Zimmermann B e w H i 1982, 122. 

3 1 V g l . Pfohl 1983, 171 „Sühne d u r c h F r e i z e i t v e r l u s t " ; Albrecht i n Kerner/Kästner 
1986, 7 1 ; Schultz 1987, 104; Jung 1992, 173f . ; s k e p t i s c h Schall N S t Z 1985, 110 F n . 71 
(nur be i eigenständiger S a n k t i o n ) . 

3 2 Albrecht ( F n . 31) S. 71 schlägt 4 S t d . v o r , b e m i ß t aber die W o c h e n e n d a r b e i t m i t 
15 S t u n d e n z u h o c h ; Jung, Pfohl u n d Schultz ( F n . 31) lassen generel l 2 S t u n d e n genü
gen ; Pfohl hält auch 3 S t u n d e n für ver t re tbar . 

3 3 D i e s e r M a ß s t a b erscheint veral lgemeinerungsfähig u n d a u c h für die U m r e c h n u n g 
p r i m ä r geschuldeter gemeinnütz iger A r b e i t (selbst. S a n k t i o n o d e r W e i s u n g ) i n E r s a t z 
geldstrafe o d e r Ersatz fre ihe i t ss t ra fe angemessen ( s . u . E V 1.4). E b e n s o wäre es generel l 
ver t re tbar , bei Feier tags- u n d N a c h t a r b e i t bereits 2 A r b e i t s s t u n d e n e i n e m Tagessatz 
g l e i c h z u s e t z e n . 

3 4 Vgl Jung, Pfohl, Schultz (o. F n . 31) s o w i e Jescheck 1983 I I I , S. 2128 f. ( N i e d e r l a n 
de, F r a n k r e i c h : ca. 50 b z w . 60 S t d . p r o M o n a t bis z u 3 M o n a t e ) . 

3 5 Feuerhelm 1991, 84 ( 8 6 % b l e i b e n unter 41 D M ; 4 6 , 6 % unter 21 D M ) . 
3 6 Feuerhelm 1 9 9 1 , 2 0 . 
3 7 Feuerhelm 1991, 83. 
3 8 Feuerhelm 1991, 131 f., 140 f. 
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Stunden* e m p f e h l e n s w e r t . D i e s e w ü r d e ausre ichen , u m 80 Tagessä tze u n d d a m i t über 
9 7 % der u n e i n b r i n g l i c h e n G e l d s t r a f e n 4 0 v o l l a b z u d e c k e n . B e i n o c h h ö h e r e r Tagessatz
z a h l d o m i n i e r t o h n e h i n die „gemischte T i l g u n g " . 4 1 

L e t z t l i c h sol l te das P r i n z i p gel ten, F r e i h e i t s e n t z u g so selten w i e mögl i ch a n z u o r d n e n 
u n d d a m i t die U m r e c h n u n g in Fre ihei tss t rafe so u n a t t r a k t i v w i e nöt ig u n d rechtsstaat
l i c h n o c h ver t re tbar z u gestalten. D e s h a l b ist das r igorose P r i n z i p des § 43 gerade n o c h 
z u r e c h t f e r t i g e n . 4 2 U m g e k e h r t , d . h . bei der U m r e c h n u n g v o n G e l d s t r a f e n i n A r b e i t s 
zei t , ist aber e in mögl ichs t moderates P r i n z i p geboten , d a m i t d ie A r b e i t interessanter 
b le ibt als das A b s i t z e n v o n F r e i h e i t s s t r a f e 4 3 o d e r die B e s c h a f f u n g v o n G e l d m i t t e l n aus 
d u b i o s e n Q u e l l e n . 

III. Absehen von Strafe 

1. Verdeutlichung des Sanktionscharakters durch Schuldspruch unter 
Strafverzicht 

D i e i m 1. S t r R G vorgenommene Gle ichste l lung des Absehens v o n 
Strafe nach § 60 mit denjenigen Fällen, in denen diese Rechtsfolge 
schon früher wegen geringer Schuld oder wegen Rücktritts v o n v o l l 
endeter Tat vorgesehen war , hat dazu geführt, daß das eigenständige 
A n w e n d u n g s p r o f i l dieser N o r m (Wegfall der Strafwürdigkeit) 4 4 in 
der breiteren Öffentlichkeit noch nicht hinreichend sichtbar gewor
den ist . 4 ! ) N u r wenige veröffentlichte Entscheidungen tragen dazu bei, 
ihren weiten Anwendungsbere i ch z u verdeutl ichen, da die meisten 
einschlägigen Fälle nach § 153 b S t P O eingestellt w e r d e n . 4 6 D e r 
N a c h t e i l , daß damit i n der Öffentlichkeit u n d bei einem evtl . beteilig
ten V e r l e t z t e n 4 7 der E i n d r u c k der Sanktionslosigkeit erweckt w i r d , ist 
weitaus größer als der V o r t e i l der v o m Gesetzgeber beabsichtigten 
Vereinfachung der Rechts fo lgen . 4 8 

3 9 V g l . Jescheck 1983 I I I , S. 2127iL; Jung 1992, 2. T e i l I I I ; Feuerhelm 1991, 115ff. , 
138 ff. 

4 0 Feuerhelm 1991, 83. 
4 1 Feuerhelm 1991, 129 ff. 
4 2 K r i t i s c h z . B . Dreher/Tröndle § 43 R n . 4 m . w . N . ; dagegen SK-Horn § 43 R n . 2 ; 

§ 4 0 R n . 4 a . 
4 3 Z u m i n d e s t bei V o l l z u g s e r f a h r e n e n dürfte die A b w ä g u n g , „für 20 D M " 6 S tunden 

arbei ten z u müssen o d e r e inen T a g i n der J V A „zu s i t z e n " , n i c h t e i n d e u t i g z u g u n s t e n 
der A r b e i t ausfa l len . 

4 4 V g l . Eser M a u r a c h - F S S. 260 ; Müller-Dietz L a n g e - F S S. 309 m . w . N . ; Jescheck 
§ 8 1 1 2 . 

4 5 S . o . B I 6; k r i t i s c h h i e r z u Baumann/Weher § 40 III 2. 
4 6 S . o . B I 6; v g l die N a c h w e i s e bei Horn s L S K § 60. 
4 7 Z u r A n w e n d b a r k e i t bei Dr i t t s chäden SK-Horn § 6 0 R n . 12; OLG Celle N J W 

1971, 575 ; BayOhLG N J W 1972, 69. 
4 8 V g l . S A - P r o t . V , 2116, 2119 ; k r i t i s c h Baumann, S trafrecht A T , § 4 0 III 2 (bis 

8. A u f l . ) ; Maiwald Z S t W 83 (1971), 663, 680. 
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M a g das Vereinfachungsmotiv 1969 angesichts der Fülle der dama
ligen Neuerungen noch eine gewisse Berechtigung gehabt haben, so 
hat inzwischen die E n t w i c k l u n g der Sanktionspraxis gezeigt, daß es 
unterhalb der Geldstrafe einen beträchtlichen Gestaltungsspielraum 
u n d auch ein Differenzierungsbedürfnis g i b t . 4 9 Deshalb empfiehlt es 
sich, die Fal lgruppe des § 60 unter dem dogmatisch klareren Begriff 
des Schuldspruchs unter Strafverzicht50 z u verselbständigen. D a m i t 
w i r d das sozialethische U n w e r t u r t e i l des Schuldspruchs 5 1 verdeut
l icht , der nach den strafprozessualen Vorschr i f t en ohnehin i m U r 
teilstenor z u m A u s d r u c k z u bringen ist (§ 260 I V 1, 4 S t P O ) . 

Z u g l e i c h m u ß d u r c h eine E i n s c h r ä n k u n g des § 153 b S t P O sichergestel l t w e r d e n , daß 
diese gravierenderen Fäl le , i n denen auch die mögl i che B e t r o f f e n h e i t eines V e r l e t z t e n 
z u berücks icht igen ist, n i c h t e infach n a c h § 153 b S t P O e inges te l l t , 3 2 s o n d e r n i n e i n e m 
f ö r m l i c h e n V e r f a h r e n d u r c h U r t e i l er ledigt w e r d e n , 5 3 s o f e r n n i c h t aus anderen G r ü n 
den eine E i n s t e l l u n g nach O p p o r t u n i t ä t s v o r s c h r i f t e n i n B e t r a c h t k o m m t . 5 4 

2. Neues Anwendungsfeld im Zusammenhang mit der Wiedergutma
chung 

Das Bedürfnis nach einer eigenständigen strafrechtlichen Sankt ion 
„Schuldspruch" w i r d besonders deutl ich bei der hier vorgeschlagenen 
K o m b i n a t i o n des Absehens v o n Strafe mit der neuen Sanktionsspur 
W i e d e r g u t m a c h u n g . 5 5 D i e beabsichtigte Begünstigung des Ver le tz ten 
d u r c h Ersatzleistungen des Täters ist umso eher möglich, je mehr auf 
herkömmliche Strafsanktionen verzichtet werden kann . D e r Schuld
spruch unter Strafverzicht trägt dieser K o n z e p t i o n Rechnung , z u m a l 
er zugleich dem Genugtuungsbedürfnis des Verletzten entgegen
k o m m t und zur N o r m v e r d e u t l i c h u n g i .S . der posi t iven Generalprä
vent ion beiträgt. 

D e r A E - W G M hat i m abgestuften R e c h t s f o l g e n s y s t e m zunächs t die T e r m i n o l o g i e 
des gel tenden Rechts ( „ A b s e h e n v o n Strafe") be ibeha l ten , u m ke ine V e r w i r r u n g z u 
s t i f ten . B e i einer G e s a m t r e f o r m würde j edoch u n z w e i f e l h a f t der bereits f rüher v o r g e 
schlagene „Schuldspruch unter S t r a f v e r z i c h t " (§ 58 A E ) b e v o r z u g t w e r d e n . 5 6 

4 9 S . o . B I , I V . 
5 0 So bereits 1966 § 5 8 A E ; ähnlich Eser M a u r a c h - F S S. 268 ; Schüler-Springorum 

1991, 172 hält diese R e c h t s f o l g e für e inen „ K ö n i g s w e g " der K r i m i n a l p o l i t i k . 
5 1 V g l . Maiwald Z S t W 83 (1971), 663, 680 ; Wagner G A 1972, 35 f f . 
5 2 V g l . § 11 AE-WGM;s.o. D V . 
5 3 E b e n s o Maiwaid Z S t W 83 (1971), 694 : „strafr ichter l iches F e s t s t e l l u n g s u r t e i l " ; z u r 

A b g r e n z u n g Wagner G A 1972, 44 ff. 
5 4 B e i R e a l i s i e r u n g der W i e d e r g u t m a c h u n g s k o n z e p t i o n käme e in B e s c h l u ß nach § 19 

AE-WGM i n B e t r a c h t ; auch eine S o n d e r r e g e l u n g für K o n f l i k t t ä t e r (vgl . § 58 I A E ) 
wäre d a n n w o h l e n t b e h r l i c h . 

5 5 S . o . D I V . 
5 6 B e g r ü n d u n g z u § 4 A E - W G M ; i n d iesem S inne auch Schüler-Springorum 1991, 

172 f. 
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IV. Verwarnung mit Strafvorbehalt 

1. Erweiterung der „Würdigkeitsklausel" (§ 59 I Nr. 2) 

D i e E n t w i c k l u n g der V e r w a r n u n g mit Strafvorbehalt in der Rechts
praxis hat gezeigt, daß dieses Institut - t rotz der vielfach kritisierten 
engen A n w e n d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n 5 7 und trotz der weitgehenden 
Aushöhlung seines potentiellen Anwendungsbereiches d u r c h die ein
fachere prozessuale Lösung nach § 153 a S t P O - eine Sanktionslücke 
zwischen Geldstrafe und Einste l lung gegen A u f l a g e n u n d Weisungen 
fül l t . 5 8 

Z w i s c h e n z e i t l i c h e L o c k e r u n g e n des S t ra f reg is terrechts 3 9 m a c h e n die V e r w a r n u n g 
m i t S t ra fvorbeha l t n i c h t e n t b e h r l i c h , e b e n s o w e n i g s p r i c h t das F e h l e n e iner entspre
c h e n d e n A u s s e t z u n g bei G e l d b u ß e n i m O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n r e c h t gegen diese s p e z i 
f i sch s t rafrecht l iche S a n k t i o n . A n d e r e r s e i t s besteht derze i t k e i n ü b e r z e u g e n d e r G r u n d , 
die ursprüngl iche K o n z e p t i o n des § 57 A E a u f z u g r e i f e n u n d die V e r w a r n u n g als „erste 
Stufe s t ra f recht l i cher R e a k t i o n i m B e r e i c h der sog . Massenkr iminal i tä t gegenüber E r s t 
tä tern" m i t günst iger P r o g n o s e bei an s i ch v e r w i r k t e r G e l d s t r a f e o d e r Fre ihei tss trafe 
bis z u e i n e m J a h r z u f o r d e r n . Solange Gese l l schaf t u n d J u s t i z eine D i v e r s i o n s r a t e v o n 
4 2 % u n d m e h r a l l e in i m B e r e i c h der § § 153, 153a S t P O a k z e p t i e r e n , besteht an der 
unteren G r e n z e außer den p r i n z i p i e l l e n V o r b e h a l t e n gegen § 153 a S t P O bei real is t i 
scher E i n s c h ä t z u n g k e i n r e c h t s p o l i t i s c h e r B e d a r f . 6 0 A n der o b e r e n G r e n z e hat s ich aber 
die G e l d s t r a f e so fest u n d i m K e r n d u r c h a u s e r f o l g r e i c h e tab l ier t , 6 1 daß k e i n A n l a ß 
besteht, die - w e n n auch geringe - generalpräventive Ü b e r l e g e n h e i t der G e l d s t r a f e 6 2 

z u g u n s t e n einer sehr brei ten A n w e n d u n g der V e r w a r n u n g m i t S t r a f v o r b e h a l t aufs Sp ie l 
z u setzen. E i n e S t r e i c h u n g der „ W ü r d i g k e i t s k l a u s c l " des § 59 I N r . 2 w ü r d e i m G e l d 
s trafenbereich bis z u 180 Tagessä tzen , also bei 9 9 , 7 % der G e l d s t r a f e n 6 3 , z u e inem 
k o n t u r l o s e n N e b e n e i n a n d e r der b e i d e n S a n k t i o n e n führen, das auch d u r c h d ie P r o g n o 
seklausel (§ 59 I N r . 1) u n d die „generalpräventive B r e m s e " (§ 59 I N r . 3) n i c h t h i n r e i 
c h e n d s t r u k t u r i e r t w e r d e n k ö n n t e . 6 4 

Es kann jedoch nicht übersehen werden, daß die Geldstrafe an die 
G r e n z e n ihrer Leistungsfähigkeit stößt, insbesondere bei sozial 
Schwachen und Hilfsbedürft igen, 6 5 weshalb bei der benachbarten 
Sanktion nach Entlastung gesucht werden muß. D e r Gesetzgeber hat 

5 7 Z . B . Baumarm/Weber § 43 III 2 ; Schreiber S c h a f f s t e i n - F S S. 290f . 
5 8 S . o . B I 6, 7. 
5 9 Zipf]K 1976, 511 f.; Schmidbauer 1975, B e r n . 20/97, 98. 
6 0 S . o . B I 7 u n d Heinz i n Jehle 1992, S. 110ff . 
6 1 S . o . B I 1 u n d Kaiser § 116 R n . 39, 4 5 ; Albrecht 1982, 169ff . , 240f f . 
6 2 V g l . Lackner V o r § 59 R n . \; Maurach/Gössel/Zipf § 66 R n . 6 m . w . N . ; skept i sch 

Jescheck § 80 II 3 ; Baumann J Z 1980, 468 ; Wiss J u r a 1989, 627. O h n e e m p i r i s c h e D a t e n 
b le iben d ie E r w ä g u n g e n bisher auf Plausibi l i tätsniveau. 

6 3 S. A n h a n g , Tab. 6. 
6 4 K r i t i s c h h i e r z u SK-Horn § 59 R n . 13; Baumann/Weber § 43 III 2. 
6 5 S . o . B I 3.3 u . 3 .4 ; Kaiser § 116 R n . 44f . 
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diesem U m s t a n d teilweise i m 23. S t Ä G R e c h n u n g getragen, indem er 
in § 59 I N r . 2 die Würdigkeitsklausel in A n l e h n u n g an § 56 II gelok-
kert hat. Darüber hinaus w u r d e auf A n r e g u n g des Bundesrates in 
§ 59 a III die Möglichkeit eingefügt, dem V e r w a r n t e n einzelne Wei
sungen z u erteilen (betreffend Unterhal tspf l ichten, ambulante H e i l 
behandlung oder ambulante E n t z i e h u n g s k u r ) . 6 6 Dieser richtige W e g , 
der v o r allem für A l k o h o l - u n d Drogenabhängige, aber auch für an
dere Therapiebedürftige i n Betracht k o m m t , ist behutsam weiter aus
zubauen. E r ist bisher z u verborgen u n d noch z u wenig m i t den 
Anwendungsvoraussetzungen des § 59 I v e r z a h n t . 6 7 

Al lerd ings muß die kr iminalpol i t i sche Grundentsche idung des G e 
setzgebers für den V o r r a n g der Geldstrafe v o r der V e r w a r n u n g heute 
respektiert werden, denn es w a r i m wesentlichen die überzeugende 
u n d erfolgreiche Gelds t ra fenkonzept ion , die entscheidend z u r Z u 
rückdrängung der k u r z e n Freiheitsstrafen beigetragen hat . 6 8 A n g e 
sichts der verbreiteten Skepsis gegen die V e r w a r n u n g mit Strafvorbe
halt wegen der z u weitgehenden „Konzession an die Spezialpräven
t ion auf Kos ten des S c h u l d p r i n z i p s " 6 9 wäre dies bei einem umgekehr
ten Regel-Ausnahme-Verhältnis k a u m möglich gewesen. 

Für eine A u s w e i t u n g des § 59 k o m m e n also nur solche Gründe in 
Betracht, die den besonderen Umständen i .S . des § 59 I N r . 2 unter 
Berücksichtigung des kr iminalpol i t i schen Z w e c k s der V o r s c h r i f t 7 0 

nahekommen. H i e r b e i geht es entgegen einer verbreiteten M e i n u n g 
nicht nur u m Fälle geringster Schuld , sondern - wie auch die t y p i 
schen Anwendungsfälle i n der Strafrechtspraxis zeigen - u m diejeni
gen Fälle, in denen die typische D e n k z e t t e l w i r k u n g der Geldstrafe 
nicht erforderl ich ist oder z u r E i n w i r k u n g auf den Täter nicht aus
reicht, während die V e r w a r n u n g mit Strafvorbehalt in V e r b i n d u n g 
mit Auf lagen oder Weisungen spezialpräventiv überlegen ist. 

Z u d e n k e n ist z . B . an fo lgende F a l l g r u p p e n : 
- H e i l b e h a n d l u n g o d e r E n t z i e h u n g s k u r be i geringfügigen Straftaten v o n A l k o h o l - u n d 

D r o g e n a b h ä n g i g e n , 
- Er fü l lung v o n U n t e r h a l t s p f l i c h t e n bei o h n e h i n überschuldeten T ä t e r n , 

6 6 V g l . Dölling N J W 1987, 1046 m . w . N . 
6 7 B e i den v o n A n f a n g an zulässigen A u f l a g e n haben s ich i n der P r a x i s die G e l d a u f l a 

gen w e i t g e h e n d d u r c h g e s e t z t ; d a d u r c h w i r d auch der ge legent l i ch behauptete W e r 
t u n g s w i d e r s p r u c h z u m O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n r e c h t ausgeräumt, v g l . SK-Horn § 59 
R n . 11 -Jescheck § 80 II 3. 

6 8 S . o . B . I., Kaiser § 116 R n . 35f . 
6 9 Bockelmann/Volk Strafrecht A T 4. A u f l . 1987, S. 275. 
7 0 Z u t r e f f e n d SK-Horn § 60 R n . 11 bereits für die A u s l e g u n g der W ü r d i g k e i t s k l a u 

se l ; ähnlich Grünwald S c h a f f s t e i n - F S , S. 238 f.; de lege ferenda für S t r e i c h u n g der 
Umständeklause i Horn Z S t W 89 (1977), 546, 563 ; Schall i n DBH 1990, S. 339, 350 ; 
t e n d e n z i e l l auch Dölling Z S t W 104 (1992), i m D r u c k ; generel l für A u s w e i t u n g des § 59 
Dünkel/Spieß B e w H i 1992 ( i m D r u c k ) , These 8. 
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- p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e h a n d l u n g v o n E x h i b i t i o n i s t e n , 
- fachärzt l iche B e h a n d l u n g bei p s y c h i s c h K r a n k e n , 7 1 

- gemeinnütz ige A r b e i t u n d m o d e r a t e G e l d b u ß e n i n d e n Fäl len , i n denen die Verhän
g u n g einer G e l d s t r a f e p r o b l e m a t i s c h w ä r e , 7 2 insbes. bei e x t r e m ger inger w i r t s c h a f t l i 
cher Leis tungsfähigkei t , 

- G e l d b u ß e n z u g u n s t e n gemeinnütz iger E i n r i c h t u n g e n bei g e r i n g e m S a n k t i o n s b e d ü r f 
nis o d e r g e m i n d e r t e m U n r e c h t s b e w u ß t s e i n . 

Für derartige Fälle, in denen auch eine generalpräventive Schwä
chung des Strafrechts nicht z u befürchten ist, würde etwa folgende 
M o d i f i k a t i o n der Würdigkeitsklausel in § 59 I N r . 2 genügen: „ . . . 
wen n . . . eine Gesamtwürdigung der Tat u n d der Persönlichkeit des 
Täters besondere Umstände ergibt, nach denen es angezeigt ist, den 
Täter im Hinblick auf die Erteilung von Auflagen und Weisungen v o n 
der Verur te i lung z u Strafe z u verschonen" . 

D i e s e F o r m u l i e r u n g würde z u g l e i c h d ie E r t e i l u n g v o n A u f l a g e n u n d W e i s u n g e n z u r 
o b l i g a t o r i s c h e n B e d i n g u n g für die V e r w a r n u n g m i t S t r a f v o r b e h a l t m a c h e n , ähnlich w i e 
dies i n § 153 a S t P O B e d i n g u n g für d ie E i n s t e l l u n g ist. S c h o n b isher d o m i n i e r t in der 
Prax i s z u den § § 59, 5 9 a die G e l d a u f l a g e , die z . T . i n s tat t l icher H ö h e verhängt w i r d . 7 3 

A u c h o h n e ausdrückl iche R e g e l u n g ist es k l a r , daß die günst ige P r o g n o s e nach § 59 I 
N r . 1 i n Grenzfä l l en ebenfalls d u r c h A u f l a g e n u n d W e i s u n g e n gestützt w e r d e n kann. 7 " ' 

2. Kombination mit einem erweiterten Katalog von Weisungen 

D i e ursprüngliche Beschränkung des § 59 a auf A u f l a g e n beruhte 
auf der Erwägung des Gesetzgebers, daß für eine V e r w a r n u n g kein 
R a u m sei, w e n n der Verwarnte einer H i l f e d u r c h Weisungen bedür
fe . 7 5 Diese Einschränkung war noch z u stark am Ersttäterkonzept des 
§ 57 A E orientiert u n d ist inzwischen durch die Neufassung des § 59 a 
III für diejenigen Weisungen korr igiert w o r d e n , die sich auf Personen 
mi t besonderen psychischen u n d sozialen P r o b l e m e n bez iehen . 7 6 In 

7 1 D i e s e r B e g r i f f aus d e m S t G B / D D R ( s . o . C V I 3.2) dürf te i n v o l l e m U m f a n g v o n 
der „ H e i l b e h a n d l u n g " i n § 5 9 a III N r . 2 gedeckt sein ( v g l . Dreher/Tröndle § 56c R n . 
10). 

7 2 S . o . B 1 3 . 3 - 3 . 5 . 
7 3 Statist ische N a c h w e i s e gibt es d a z u b isher n i c h t , j e d o c h ist ü b e r e inige m a r k a n t e 

Fäl le i n der Presse ber ichtet w o r d e n , v g l . z . B . den F a l l M e r k l e i n Stuttgart m i t G e l d a u f 
lagen i n H ö h e v o n insges. 600000 D M ( v g l . FAZ v . 7. 11. 1990, S. 1, 2) u n d die 
E n t s c h e i d u n g z u m s o g . „Pol izeikessel i n H a m b u r g " m i t G e l d a u f l a g e n i n H ö h e v o n 
16200 D M u n d 8200 D M ( v g l . S t V Z v . 24. 10. 1991); i m H a m b u r g e r F a l l spie l ten w o h l 
auch die außergewöhnl i ch h o h e n V e r f a h r e n s k o s t e n eine R o l l e ( z a h l r e i c h e N e b e n k l ä g e r 
an v ie len V e r h a n d l u n g s t a g e n ) , d ie m a n bei Verhängung einer G e l d s t r a f e k a u m hätte 
berücks icht igen k ö n n e n . 

7 4 § 59 I 2 i . V . m i t § 56 I 2 ; d a z u SK-Horn § 56 R n . 11, 1 8 a ; w o h l auch Dreher/ 
Tröndle § 56 R n . 6 f.; BGH N J W 1978, 599 ; BGH S t V 1982, 222. 

7 5 BT-Drs. V/4095 S . 2 5 ; n o c h entschiedener § 57 II 2 A E : ke ine A u f l a g e n o d e r 
W e i s u n g e n . 

7 6 § 59 II schl ießt V o r b e s t r a f t e n u r i n b e g r e n z t e m U m f a n g aus. 
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Grenzfällen der sozialen Auffälligkeit kann auch die neu z u schaffen
de Betreuungsweisung77 h i l f re ich sein; sie sollte deshalb ausdrücklich 
in § 59 a aufgenommen werden . Darüber hinaus ist dann nicht mehr 
einzusehen, w a r u m die übrigen Weisungen des § 56 c , 7 8 die in der 
Regel eine geringere Eingriffsintensität aufweisen, ausgeschlossen 
bleiben sollen. Zumindest müßte die derzeit abschließende Regelung 
des § 59a III durch eine Of fnungsklause l wie in § 56c II („nament
l i ch" ) erweitert werden, u m auf atypische Fälle angemessen reagieren 
z u k ö n n e n . 7 9 

3. Kombination mit Fahrverbot 

O b w o h l § 59 III 2 n u r Maßrege ln der B e s s e r u n g u n d S i c h e r u n g u n d d a m i t auch die 
E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s neben der V e r w a r n u n g m i t S t ra fvorbeha l t ausdrückl ich 
ausschl ießt , w i r d eine K o m b i n a t i o n m i t d e m F a h r v e r b o t als unzulässig angesehen, da 
dieses als N e b e n s t r a f e eine V e r u r t e i l u n g z u einer Strafe vorausse tz t (§ 44 I ) . 8 0 Es ist 
z w e i f e l h a f t , o b d e m G e s e t z g e b e r diese L ü c k e b e w u ß t gewesen i s t . 8 1 D i e früher m a ß 
gebl iche A n n a h m e , der A n w e n d u n g s b e r e i c h des § 59 als mi ldes te S a n k t i o n sei bereits 
ver lassen, w e n n ein F a h r v e r b o t n o t w e n d i g w e r d e , 8 2 ist bereits d u r c h die i n der Prax i s 
übl iche K o m b i n a t i o n m i t A u f l a g e n s o w i e die v o m G e s e t z g e b e r nachträgl ich eröf fneten 
Weisungsmögl i chke i ten überhol t . D i e w e i t g e h e n d e A u s k l a m m e r u n g der V e r k e h r s d e -
l i n q u e n z aus d e m A n w e n d u n g s b e r e i c h des § 59 ist s c h o n nach b i s h e r i g e m R e c h t ver 
f e h l t . 8 3 

Jedenfalls de lege ferenda wäre das Fahrverbot eine z u r Ergänzung 
des § 59 hervorragend geeignete D e n k z e t t e l s a n k t i o n , 8 4 die gerade 
auch in den Fällen greifen würde, in denen statt Geldstrafe besser § 59 
z u r A n w e n d u n g käme, 8 ; > z . B . bei den jungen Inhabern eines M o p e d 
führerscheins, die kein eigenes E i n k o m m e n haben. Es ist ohnehin 
systemwidrig , das Fahrverbot neben O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n generell 
zuzulassen (§ 25 S t V G ) , es aber aus dem Sanktionsbereich für leichte
re Verkehrsvergehen herauszunehmen. N a c h der hier vertretenen 
K o n z e p t i o n , das Fahrverbot als selbständige Hauptstrafe auszugestal-

7 7 S . u . E V 1.9. 
7 8 P r a k t i s c h relevant dürfte v o r a l l e m § 56c II N r . 1 se in , s o w o h l bezügl ich A u f e n t 

halt u n d A r b e i t s p l a t z als auch bezügl ich „ O r d n u n g seiner w i r t s c h a f t l i c h e n Verhä l tn is 
se" ( V e r m i t t l u n g bei sog . R e s o z i a l i s i e r u n g s f o n d s d u r c h B e t r e u u n g s h e l f e r ) . 

7 9 B e d e n k e n gegen den of fenen W e i s u n g s k a t a l o g i n § 56 c i m H i n b l i c k auf den B e 
s t i m m t h e i t s g r u n d s a t z bei Baumann/Web er § 43 II 3 b , F n . 27. 

8 0 SK-Horn § 59 R n . 18; Dreher/Tröndle § 59 R n . 2 a ; BayObLG N J W 1976, 301 . 
81 V%\. Schöch ]R 1978, 75. 
8 2 So n o c h Berz M D R 1976, 332 f. 
8 3 V g l . OLG Düsseldorf N S t Z 1985, 3 6 2 m . a b l . Anm. Horn; dagegen a u c h Schöch 

J R 1985, 378; ders. Baumann-FS 1992 (im D r u c k ) . 
8 4 P o s i t i v auch Jescheck § 80 II 3 F n . 15; v g l . E V I I . 
8 5 S . o . E I V 1. 
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t e n , 8 6 müßte § 44 ohnehin neu formulier t w e r d e n ; darüber hinaus 
wäre eine Klars te l lung in § 59 III s innvol l . D e r Strafvorbehalt i n § 59 
bezieht sich nur auf die Geldstrafe u n d schließt begri f f l ich die V e r u r 
tei lung z u einer anderen Hauptstrafe nicht aus. B le ibt das Fahrverbot 
Nebenstrafe, so wäre i n den § § 4 4 I, 59 I die Zulässigkeit dieser 
K o m b i n a t i o n ausdrücklich z u rege ln . 8 7 

V . Neue selbständige Sanktionen oder Erweiterung der Auflagen und 
Weisungen 

1. Überblick über die verschiedenen Vorschläge 

N e b e n den bereits erörterten M o d i f i k a t i o n e n der Geldstrafe und 
der ausgesetzten Freiheitsstrafe gibt es ein breites S p e k t r u m v o n V o r 
schlägen über neue selbständige Sanktionen, die also nicht wie etwa 
das Fahrverbot oder Weisungen u n d Auf lagen eine Hauptstrafe v o r 
aussetzen. Sie liegen in ihrem G e w i c h t meist unterhalb der G e l d s t r a 
fe, k o m m e n aber auch als Alternat ive zur Geldstrafe oder gar z u r 
Freiheitsstrafe i n Betracht . 8 8 Sie können hier nur k u r z umrissen w e r 
den. 

1.1 Verurteilung zum Schadensersatz 

In A n l e h n u n g an die englische compensation order u n d andere aus
ländische M o d e l l e 8 9 w i r d die Verurteilung zum Schadensersatz als 
alleinige strafrechtliche Reakt ion vorgeschlagen. 9 0 D i e Z a h l u n g v o n 
Schadensersatz könnte dann - anders als die f r e i w i l l i g erbrachte W i e 
dergutmachung nach dem A E - W G M - v o m Strafrichter u . U . auch 
gegen den W i l l e n des Angeklagten angeordnet werden . Z u r D u r c h 
setzung eines solchen Ur te i l s w i r d teils auf die z iv i l recht l iche 
Zwangsvol l s t reckung b z w . auf die Just izbei t re ibungsordnung ver
wiesen , 9 1 teils auf die gemeinnützige A r b e i t , 9 2 überwiegend aber auf 
die letzt l ich w o h l unvermeidbare strafrechtliche K o n s e q u e n z der E r 
satzfreiheitsstrafe. 9 3 

8 6 S . u . E V I I 2. 
8 7 W i e z . B . i n § 5 7 1 A E . 
S 8 Z u r N o t w e n d i g k e i t einer s tärkeren D i f f e r e n z i e r u n g des S a n k t i o n e n s y s t e m s 

Hirsch Z S t W 92 (1980), 250 ; 95 (1983), 650; H . K a u f m a n n - G e d S S. 162; Maurach/ 
Gössel/Zipf § 57 II B . 

8 9 S . o . D III 4 u n d Weigend 1989, 534 F n . 542 ; außerdem § 25 I N r . 2 S t G B / D D R . 
9 0 Frehsee 1987, 208 ; Sessar B e w H i 1980, 335f . ; BMJ ( H r s g . ) 1988, 4 0 ; Dünkel/Spieß 

B e w F I i 1992 ( i m D r u c k ) , 4 .1 . 
9 1 BMJ (Hrsg.) 1988, 4 1 ; Weigend 1989, 548 F n . 557. 
9 2 BMJ ( H r s g . ) 1988, 4 1 ; Frehsee 1987, 208, 384. 
9 3 Jung 1992, 162f. ; Frehsee 1987, 208, 384. 
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Schon die gegen diese K o n s e q u e n z gerichteten Einwände wiegen 
schwer, erst recht überzeugen die Bedenken gegen die strafgerichtlich 
angeordnete Wiedergutmachung als alleinige S a n k t i o n . 9 4 D i e i m A E -
W G M realisierte K o n z e p t i o n einer f re iwi l l ig erbrachten Wiedergut 
machung vermeidet diese Nachte i le , weshalb die Verur te i lung z u m 
Schadensersatz hier nicht weiter verfolgt w i r d . 

1.2 Einführung der Verwarnung oder des öffentlichen Tadels 

Während der Beratungen des 23. S t Ä G war die Frage erörtert w o r 
den, ob i m allgemeinen Strafrecht eine ledigl ich auf Verwarnung l au
tende Sanktion s innvol l sei, die etwa dem Z u c h t m i t t e l des § 14 J G G 
entspräche. 9 5 

D i e B u n d e s r e g i e r u n g hat die A u f f a s s u n g ver t re ten , daß diese pr imär erz ieher i sche 
S a n k t i o n n icht i n das a l lgemeine Strafrecht passe. F ü r sie bestehe neben d e n E i n s t e l 
lungsmögl ichkei ten nach d e n § § 153, 153 a S t P O , v o n d e n e n sie s i ch k a u m a b g r e n z e n 
lasse, k e i n B e d ü r f n i s . 9 6 A h n l i c h e s gelte für eine V e r w a r n u n g m i t A u f l a g e n 9 7 unter 
Bewährungsze i t , d ie darüber h inaus m i t der V e r w a r n u n g m i t S t ra fvorbeha l t k o l l i d i e r e . 
E i n e derart ige , k a u m v o n e i n a n d e r untersche idbare S a n k t i o n s v i e l f a l t führe z u Z u f a l l s e r 
gebnissen u n d d a m i t l e t z t l i c h z u R e c h t s u n s i c h e r h e i t . 

Diese m . E . überzeugenden Gründe sprechen nicht nur gegen die 
V e r w a r n u n g , sondern auch gegen den öffentlichen Tadel als eigen
ständige Sankt ion, wie er sich z . B . in § 37 S t G B / D D R fand. E r k a m 
hier wie auch in anderen Ländern, die ihn i m Erwachsenenstrafrecht 
kennen, relativ selten z u r A n w e n d u n g . 9 8 E r würde bei uns außerdem 
mit dem Absehen v o n Strafe in K o l l i s i o n geraten, bei dem der S c h u l d 
spruch ja ebenfalls bereits ein sozialethisches U n w e r t u r t e i l z u m A u s 
d r u c k bringt. D i e darüber hinausgehende förmliche Mißbilligung der 
Tat w i r d eher als moral is ierend u n d st igmatis ierend 9 9 empfunden ; 
auch deshalb sollte in einem modernen Strafrecht darauf verzichtet 
w e r d e n . 1 0 0 

1.3 Verurteilung zur Bewährung und zu Bewährungsleistungen 

Im Zusammenhang mit Überlegungen z u einer neuen selbständigen 
Sankt ion „gemeinnützige A r b e i t " hat Horn eine umfassende N e u o r d -

9 4 S . o . D I V u . insbesondere Hirsch Z S t W 102 (1990), 537f f . 
9 3 V g l . auch BT-Beschluß v . 5. 12. 1985, B T - D r s . 10/4391. 
9 6 BReg., B e r i c h t , B T - D r s . 10/5828, S. 5 f. 
9 7 V g l . Groß/Schädler/AG VI 1990, S. 18. 
9 8 Jescheck I I I , 2122 f. 
9 9 K r i t i s c h deshalb auch Brunner N S t Z 1990, 4 7 5 ; v g l . auch C I I I , V I 2. 
1 0 0 W e g e n der unverhäl tnismäßigen P r a n g e r w i r k u n g ist a u c h das v e r w a n d t e Ins t i tut 

der Urteilsbekanntmachung über die b i sher geregelten Fäl le ( s .o . A II 3) h inaus a b z u 
l e h n e n , v g l . Rieß D J T - G u t a c h t e n 1984, R n . 154; Dölling Z S t W 104 (1992), i m D r u c k . 
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nung der ambulanten Sanktionen vorgeschlagen. 1 0 1 A n die Stelle einer 
z u r Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe mit ergänzenden W e i s u n 
gen u n d A u f l a g e n solle die selbständige Verurteilung zur Bewährung 
mit Bewährungsleistungen treten. I m M i t t e l p u n k t steht dann die V e r 
pf l i ch tung z u r Bewährung innerhalb einer festzusetzenden Bewäh
rungszeit . Diese sol l in der Regel - ähnlich wie i m Jugendstrafrecht 
(§§ 10, 15 J G G ) - durch selbständige Auf lagen oder Weisungen er
gänzt werden. D a d u r c h würden die eigentlich wicht igen Sanktions
entscheidungen mit Begründungspflicht in den M i t t e l p u n k t des U r 
teils gerückt, während bisher eher beiläufig in einem Bewährungsbe
schluß (vgl. § 268 a S t P O ) ohne jegliche Begründung über A r t und 
U m f a n g der Auf lagen u n d Weisungen entschieden werde. D i e V e r u r 
tei lung z u r Bewährung sei le tzt l ich auch für den Verurte i l ten mot iv ie 
render „als die den Knüppel nur schwingende V e r u r t e i l u n g z u r (Be-
währungs)Strafe" . 1 0 2 

Dieser faszinierend einfache Vorsch lag z u r Beseit igung der D i f f e 
renzierungsarmut des geltenden Rechts i m Bereich der ambulanten 
Sanktionen hängt in seinem kr iminalpol i t i schen W e r t allerdings ent
scheidend davon ab, ob es gelingt, eine überzeugende Lösung für die 
D u r c h s e t z u n g der Sanktionen bei N i c h t - oder Schlechtleistung und 
darüber hinaus eine angemessene Ersatzreakt ion bei neuen Straftaten 
innerhalb der Bewährungszeit z u f inden. Horn schlägt s o w o h l als 
Beugemittel als auch als Ersatzreakt ion eine an der Schuldangemes
senheit ausgerichtete Ersatzfreiheitsstrafe vor , erwägt aber auch eine 
Ersatzgeldstrafe. D a dies kr imina lpo l i t i s ch die zentrale Frage bei allen 
neuen Sanktionen ist, w i r d h ierzu erst nach Dars te l lung aller M o d e l l e 
Stellung g e n o m m e n . 1 0 3 

1A Gemeinnützige Arbeit als selbständige Sanktion (Arbeitsstrafe, 
Dienstleistungsstrafe ) 

A m häufigsten w u r d e in den letzten Jahren die Einführung der 
gemeinnützigen A r b e i t als selbständige Sankt ion ge forder t . 1 0 4 Seit 
Einführung des Community Service in England (1972), w o der A n g e 
klagte mit seiner Z u s t i m m u n g z u gemeinnütziger A r b e i t zwischen 40 

101 Horn Z R P 1990, 81 ; für „eigenständige B e w ä h r u n g s s t r a f e " jetzt a u c h Dünkel/ 
Spieß B e w H i 1992 ( i m D r u c k ) , These 8, j e d o c h in der A u s g e s t a l t u n g eher m i t d e m hier 
vorgeschlagenen M o d e l l v e r g l e i c h b a r ( s . u . V 3). 

1 0 2 Horn Z R P 1990, 81, 82. 
1 0 3 S . u . E V 2 ; ab l . aus G r ü n d e n des Schuldausg le i chs u n d der Genera lprävent ion 

Dölling Z S t W 104 (1992), i m D r u c k . 
1 0 4 Z . B . Baumann Schaf f s te in -FS S. 211 ; Albrecht/Schädler Z R P 1988, 278, 283 ; 

Dölling Z S t W 104 (1992), i m Druck; Jung 1992, 165ff . ; v g l . a u c h B T - B e s c h l u ß v. 20. 4. 
1989, B T - D r s . 11/2597 u . B T - P r o t . 11, 10105-10112 s o w i e G r o ß e A n f r a g e der F r a k t i o n 
der S P D , B T - D r s . 12/1768, N r . 4 . 5 u . 4 .6 ; Dünkel/Spieß B e w H i 1992 ( i m D r u c k ) , 4 .1 . 
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u n d 240 Stunden verurteilt werden k a n n , 1 0 5 haben sich mehrere Län
der diesem V o r b i l d angeschlossen. 1 0 6 Be i uns s ind die lange d o m i n i e 
renden B e d e n k e n 1 0 7 wegen der praktischen V e r w i r k l i c h u n g i n einem 
marktwirtschaft l ichen System bei schwieriger Arbei tsmarkt lage 
d u r c h die ermutigenden Erfahrungen der Länderinitiativen z u r freien 
A r b e i t nach A r t . 293 E G S t G B 1 0 8 etwas reduziert , aber n o c h nicht 
ausgeräumt w o r d e n , da die derzeit vorhandenen Arbeitsmöglichkei
ten m i t Mühe für die bisherigen Bedürfnisse ausre ichen . 1 0 9 

P r a k t i z i e r t w e r d e n v o r a l l e m f o l g e n d e A r b e i t e n : 1 1 0 U m w e l t s c h u t z - u n d A u f räum
arbei ten i n öf fent l ichen G a r t e n a n l a g e n , P a r k s , F r i e d h ö f e n , Badeansta l ten u n d auf S p i e l -
u n d Spor tp lä tzen ; H i l f s d i e n s t e i n A l t e n p f l e g e - u n d B e h i n d e r t e n e i n r i c h t u n g e n , K r a n 
kenhäusern , Sanator ien , K indergär ten , J u g e n d z e n t r e n ; e infache p r a k t i s c h e Tät igke i ten 
be i F e u e r w e h r e n , S p o r t v e r e i n e n , car i ta t iven E i n r i c h t u n g e n , T i e r h e i m e n u n d M u s e e n . 
N a c h einer neueren U n t e r s u c h u n g a n h a n d v o n 1042 Fäl len ver te i len s ich die A r b e i t s 
stel len auf fo lgende T r ä g e r : 1 1 1 K o m m u n a l v e r w a l t u n g 1 6 % , K r a n k e n h a u s / B e t r e u u n g s 
e i n r i c h t u n g 2 9 % , S p o r t v e r e i n 4 , 7 % , Straffäl l igenhilfeverein 7 , 3 % , car i ta t iver V e r e i n / 
K i r c h e n g e m e i n d e 2 6 , 3 % , sonst ige Stel len 1 6 , 7 % . D a r a u s w i r d e r s i c h t l i c h , daß die 
gemeinnütz ige A r b e i t b isher überwiegend v o n Idea lvere inen getragen w i r d , während i n 
s taat l ichen u n d k o m m u n a l e n B e h ö r d e n , die e t w a d e n w e i t e n B e r e i c h des U m w e l t s c h u t 
zes organis ie ren k ö n n t e n , o h n e zusätzl iches P e r s o n a l k a u m etwas bewegt w e r d e n k a n n . 
A u c h i n anderen B e r e i c h e n w i r d auf die N o t w e n d i g k e i t sozia lpädagogischer o d e r a n 
derer fach l i cher B e t r e u u n g h i n g e w i e s e n . 1 1 2 O h n e zusätz l iche P e r s o n a l m i t t e l 1 1 3 lassen 
s ich daher k a u m wei tere A r b e i t s f e l d e r erschl ießen, z u m a l s t reng darauf z u achten ist , 
daß d ie A r b e i t n i c h t e r w e r b s w i r t s c h a f t l i c h e n Z w e c k e n d ient ( A r t . 293 I 3 E G S t G B ) . 
Z u r B e h e b u n g des Pf legenots tandes i n A l t e n h e i m e n u n d K r a n k e n h ä u s e r n ist die ge
meinnütz ige A r b e i t jedenfal ls n i ch t geeignet. 

Es erscheint aber nicht ausgeschlossen, daß auch diese nicht uner
heblichen praktischen Barrieren bald überwunden werden , denn die 
gemeinnützige A r b e i t genießt wegen ihrer D o p p e l f u n k t i o n als e in-
gliederungsfördernde Wiedergutmachung gegenüber der verletzten 
Rechtsgemeinschaft und als repressive Sankt ion („Schwitzen statt Sit-

1 0 5 D a z u e ingehend Pfohl 1983, 122 ff. 
1 0 6 Huber J Z 1980, 638; Jescheck I I I , 2127f f . : außer E n g l a n d verschiedene Staaten 

der U S A u n d A u s t r a l i e n s , N i e d e r l a n d e , F r a n k r e i c h , P o l e n ; zurückha l tend Zipf, 
10. O s t . Jur i s tentag 1988, B d . 2, S. 87, 102 f. 

1 0 7 D e s h a l b w a r bereits die gemeinnütz ige A r b e i t auf A n t r a g anstelle einer G e l d s t r a f e 
gescheitert (vgl . § 52 A E ) . 

1 0 8 S . o . B 13.5 u . E I I 4. 
1 0 9 N e b e n der V o l l s t r e c k u n g s a l t e r n a t i v e nach A r t . 293 E G S t G B w e r d e n so lche o d e r 

ähnl iche A r b e i t e n als Pr imärsankt ionen benöt igt für A u f l a g e n nach § § 5 6 b II N r . 3, 
59a II S t G B , § 153 a I N r . 3 S t P O , § 15 I N r . 3 J G G u n d W e i s u n g e n nach § 10 I 3 N r . 4 
J G G s o w i e nach § 4 5 II , III J G G . 

1 , 0 V g l . z.B. Jescheck I I I , 2127f . ; Schall N S t Z 1985, 105. 
111 Feuerhelm 1991, 109. 
u2Jung 1992, 166f . ; Schall N S t Z 1985, 105. 
1 1 3 Eyrich R e b m a n n - F S 1989, S. 192f. ber ichtet über d e n E i n s a t z v o n G e r i c h t s h e l 

fern u n d Soz ia larbe i tern aus d e m S t r a f v o l l z u g . 

7 59. DJT I C 
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zen") hohe gesellschaftliche A k z e p t a n z . 1 1 4 In der international übli
chen Beze ichnung „Arbeitsstrafe" oder „Dienst leistungsstrafe" 1 1 5 

k o m m t diese A m b i v a l e n z deutl ich z u m A u s d r u c k , zugle ich aber auch 
die damit verbundene verfassungsrechtliche Problematik wegen der 
Verbote des Arbei tszwanges u n d der Zwangsarbeit nach A r t . 12 II u . 
III G G u n d nach A r t . 4 E M R K . 1 1 6 

D i e verbre i te ten B e d e n k e n w e g e n e iner mögl ichen V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t 1 1 7 der ge
meinnütz igen A r b e i t s i n d d u r c h d ie be iden E n t s c h e i d u n g e n des B V e r f G z u § 10 I 3 
N r . 4 J G G 1 1 8 u n d z u § 5 6 b II N r . 3 1 1 9 r e d u z i e r t , aber n o c h n i c h t g a n z ausgeräumt 
w o r d e n ; d e n n das B V e r f G hat bei der Bewährungsauf lage n a c h § 5 6 b u . a . auf die „an 
s ich v e r w i r k t e Fre ihe i t s s t ra fe " u n d die daraus resul t ierende z e i t l i c h e u n d sachl iche 
B e g r e n z u n g B e z u g g e n o m m e n , d ie ja bei e iner selbständigen S a n k t i o n gerade wegf ie le . 
E n t s c h e i d e n d dürfte e i n s t w e i l e n die A r g u m e n t a t i o n des B V e r f G se in , daß gemeinnüt 
z ige L e i s t u n g e n n i c h t i n d e n S c h u t z b e r e i c h des A r t . 12 II u . I I I G G f i e l e n , w e i l diese 
G r u n d r e c h t e n u r die H e r a b w ü r d i g u n g der P e r s o n d u r c h d ie A n w e n d u n g b e s t i m m t e r 
M e t h o d e n des A r b e i t s e i n s a t z e s , w i e sie i n total i tär b e h e r r s c h t e n Staaten üblich seien, 
ausschl ießen w o l l t e n . 1 2 0 G l e i c h w o h l halte i c h m i t Jung d ie E i n w i l l i g u n g des Täters „als 
m e n s c h e n r e c h t l i c h e A b s i c h e r u n g " 1 2 1 u n d als S c h u t z gegen unverhäl tn ismäßig lange 
o d e r u n z u m u t b a r belastende Arbe i t se insä tze für g e b o t e n . 1 2 2 

H i n s i c h t l i c h der weiteren A u s g e s t a l t u n g 1 2 3 dürfte eine zeitl iche Be
grenzung auf 40 bis 240 Stunden u n d eine Gesamtlaufzei t v o n höch
stens einem Jahr dem internationalen M i t t e l f e ld entsprechen. 1 2 4 I m 
H i n b l i c k auf die Z u m u t b a r k e i t bei berufstätigen P e r s o n e n 1 2 5 müßten 
in A n l e h n u n g an ausländische Regelungen etwa 3 Stunden als Tages
pensum, 18 Stunden als W o c h e n p e n s u m und 80 Stunden als M o n a t s 
pensum zugrundegelegt w e r d e n , 1 2 6 u m Vergleichsmaßstäbe mit der 
ersetzten Freiheitsstrafe oder Geldstrafe nach Tagessätzen z u ermög
l ichen. 

1 1 4 Jung 1992, 167f . ; ähnlich Schüler-Springorum 1991, 195. 
1 1 5 V g l . ./esc/?ec& I I I , S. 2124f f . 
1 1 6 E i n g e h e n d h i e r z u Jung 1992, 175 f f . ; Pfohl 1983, S. 149ff . 
1 1 7 ßemmann S c h a f f s t e i n - F S S. 211 hiel t n o c h eine Ver fassungsänderung für er for 

d e r l i c h . 
1 1 8 BVerfGE 74, 102, 121 f. 
1 1 9 BVerfG N S t Z 1991, 181. 
1 2 0 BVerfG N S t Z 1991, 181. 
121 Jung 1992, 180. 
1 2 2 A u c h d ie überwiegende M e i n u n g i n der L i t e r a t u r hält eine Z u s t i m m u n g für 

e r f o r d e r l i c h , v g l . z . B . Dölling i n DBH 1990, 379; Schall N S t Z 1985, 308 ; ebenso 
bereits § 52 I AE (nur auf A n t r a g des V e r u r t e i l t e n anstelle e iner G e l d s t r a f e ; d a z u u . 
E V 1 . 5 ) . 

1 2 3 E i n z e l h e i t e n bei Jung 1992, 173 f.; v g l . auch Dölling i n DBH 1990, 376 ff. 
1 2 4 Vgl Jescheck III, 2124ff . 
1 2 5 D a z u ausdrückl ich BVerfG N S t Z 1991, 181. 
1 2 6 Vgl. Jescheck I I I , 2127f f . ; Schultz 1987, 104 schlägt 2 S t d . v o r ; ähnlich Jung 1992, 

173f . ; E i n z e l h e i t e n o. E II 4. 
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A l s B e u g e m i t t e l u n d E r s a t z s a n k t i o n w i r d übl icherweise d ie Ersatz f re ihe i t ss t ra fe ge
n a n n t , 1 2 7 te i lweise aber auch die G e l d s t r a f e . 1 2 8 Z u m U m r e c h n u n g s m a ß s t a b f i n d e n s i ch 
selten k o n k r e t e A n g a b e n . Schultz schlägt für 6 S t u n d e n gemeinnütz ige A r b e i t e inen 
T a g Freihei tss trafe v o r . 1 2 9 

S c h o n die u n b e f r i e d i g e n d e D i s k r e p a n z z w i s c h e n d e m U m r e c h n u n g s f a k t o r v o n 
G e l d s t r a f e in Ersatzfre ihei tss trafe (§ 43 S. 2) einerseits u n d A r b e i t s s t r a f e i n E r s a t z f r e i 
heitsstrafe andererseits m a c h t d e u t l i c h , daß auch h ier d ie A u s g e s t a l t u n g als selbständige 
S a n k t i o n entscheidend v o n einer überzeugenden L ö s u n g für die E r s a t z s a n k t i o n ab
hängt ( s . u . V 2, 3). 

1.5 Geldleistungsstrafe 

D i e zuletzt erwähnten Probleme der gemeinnützigen A r b e i t wären 
weitgehend gelöst bei einer „Geldleistungsstrafe", die dem V e r u r t e i l 
ten kraft Gesetzes die W a h l zwischen G e l d z a h l u n g u n d dem E r b r i n 
gen gemeinnütziger Leistungen oder beidem l i e ß e . 1 3 0 H i e r wäre die 
mit der Geldstrafe kraft Gesetzes verbundene Ersatzfreiheitsstrafe 
(§ 43) die geeignete Ersatzsankt ion, die auch hinter der gemeinnützi
gen A r b e i t stünde. Dieser Vorsch lag unterscheidet sich prakt isch 
nicht v o n dem in § 52 AE vorgesehenen Ersatz der Geldstrafe durch 
freie Arbeit auf Antrag des Verurteilten. E ine solche an sich vernünf
tige Wahlmöglichkeit hätte auch heute noch wegen der unübersehba
ren Kapazitätsengpässe bei einer freien W a h l zwischen der Massen
sanktion Geldstrafe u n d gemeinnütziger A r b e i t keine Realisierungs
chance . 1 3 1 

D e r Gese tzgeber hat s i ch stattdessen für e in vors icht igeres M o d e l l en tsch ieden , bei 
d e m die G e l d s t r a f e e i n d e u t i g V o r r a n g hat u n d gemeinnütz ige A r b e i t n u r i n N o t f ä l l e n 
z u r A b w e n d u n g u n e i n b r i n g l i c h e r G e l d s t r a f e n i n B e t r a c h t k o m m t . N a c h d e m i n z w i 
schen alle Länder v o n der E r m ä c h t i g u n g des A r t . 293 E G S t G B G e b r a u c h gemacht 
h a b e n , 1 3 2 ist die E n t s c h e i d u n g des Gese tzgebers für e inen V o r r a n g der G e l d s t r a f e u n d 
ihre p r i n z i p i e l l e D u r c h s e t z b a r k e i t d u r c h a u s ver t re tbar . E s wäre u n r e a l i s t i s c h , für ca. 
500000 z u G e l d s t r a f e V e r u r t e i l t e die gesetzl iche O p t i o n z w i s c h e n G e l d z a h l u n g o d e r 
A r b e i t o f fenzulassen , w e n n sie d e r z e i t m i t großen A n s t r e n g u n g e n n u r für e twa 2 % der 
G e l d s t r a f e n s c h u l d n e r berei tgehal ten w e r d e n k a n n . 1 3 3 W i r k l i c h e Härte fä l le k ö n n e n 
d u r c h das derzei t ige A b w e n d u n g s m o d e l l h i n r e i c h e n d aufgefangen w e r d e n . 

127 Jung 1992, n\\Horn Z R P 1990, 81. 
1 2 8 Dölling in DBH 1990, 37Si.; Jescheck I I I , 2128 für E n g l a n d . 
1 2 9 Schultz 1987, 106. 
1 3 0 So Groß/Schädler/AG VI 1990, S. 18. 
1 3 1 B e i der ger i ch t l i ch angeordneten gemeinnütz igen A r b e i t ( s .o . E V 1.4 u n d u . 

E V 3) k a n n auch auf v o r h a n d e n e Kapazi täten R ü c k s i c h t g e n o m m e n w e r d e n . 
1 3 2 S . o . E l l 4. 
1 3 3 Schätzung a u f g r u n d der bei Albrechtl Sch'ddler Z R P 1988, 282 für H e s s e n i n den 

Jahren 1985-1987 mi tgete i l ten Z a h l e n ( z w . 1065 u . 1099 jähr l ich) für gemeinnütz ige 
A r b e i t i m Verhältnis z u den G e l d s t r a f e n insgesamt (s. A n h . Tab. 1; für H e s s e n nach 
sonst igen V e r u r t e i l t e n q u o t e n ca. 45000 jähr l i ch) . 

7* 
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1.6 Freiheitsbeschränkungsstrafe 

Dieser bisher selten erörterte V o r s c h l a g 1 3 4 beruht auf der plausiblen 
A n n a h m e , daß es zahlreiche Straftäter gibt, die weder als „gefährlich" 
noch - i .S . einer Verwahrlosungstendenz - als „gefährdet" zu gelten 
haben. Be i ihnen kann es genügen, sie einer lockeren K o n t r o l l e z u 
unterwerfen oder dem Strafbedürfnis durch A u f e r l e g u n g „lästiger" 
Verpf l i chtungen Rechnung z u tragen. D i e für solche Täter z u schaf
fende eigenständige Freiheitsbeschränkungsstrafe sol l je nach Tat und 
Persönlichkeit des Verurte i l ten mehr präventive oder mehr repressive 
freiheitseingrenzende Elemente beinhalten ( z . B . gemeinnützige A r 
beit, Meldepf l i chten , Aufenthaltsbeschränkungen, „Hausarrest") . 
Beide Varianten sollen also nicht an eine Strafaussetzung z u r Bewäh
rung gebunden sein; ledigl ich als erster Schritt sollen die §§ 56b, 56c 
weiter gefaßt und v o n der Verknüpfung mit der Sankt ionsprognose 1 3 5 

befreit werden. 
A u c h dieser interessante Vorsch lag , der die Situation eines be

trächtlichen Teils der Strafgefangenen durchaus realistisch einschätzt, 
steht u n d fällt mit der Frage der Ersatzreakt ion i m F a l l des Scheiterns. 
D i e Arbei tsgruppe , v o n der dieser Vorsch lag stammt, konnte sich 
selbst z u keiner Lösung durchr ingen, sondern erwog nur folgende 
Mögl ichke i ten : 1 3 6 

- N e u e V e r h a n d l u n g und Entscheidung über das Strafmaß, 
- Erzwingungshaf t z u r Befo lgung der Freiheitsbeschränkungsstrafe, 
- ausgesetzte Freiheitsstrafe bei K o m b i n a t i o n mit einer N o v e l l i e r u n g 

der §§ 56b, 56c. 
Bei der letzten Alternat ive könnte man allerdings nicht mehr von 

einer selbständigen Sanktion sprechen. 

1.7 Elektronisch überwachter Hausarrest 

Z u r Entlastung des Strafvollzuges und der Überwachungsaufgaben 
der Bewährungshilfe w i r d in den U S A seit 1983 eine neue F o r m des 
Hausarrestes prakt iz iert , die - meist unter der Beze ichnung „Commu
nity c o n t r o l " - inzwischen in über 30 Staaten als Strafe oder Bewäh
rungsauflage eingeführt i s t . 1 3 7 D e r Verurtei l te w i r d mit seiner Z u s t i m -

134 Kaiser § 118 R n . 30 unter H i n w e i s auf V o r b i l d e r i n P o l e n u n d I t a l i e n ; Groß/ 
Sch'ddler/AG VI 1990, S. 11, 19; auf die N o t w e n d i g k e i t v o n Freizeitstrafen, d ie w e d e r 
die N a c h t e i l e der b isher igen Freihei tss trafe n o c h der G e l d s t r a f e m i t s ich b r i n g e n , weist 
Hirsch h i n , Z S t W 92 (1980), 250 ; 95 (1983), 650. 

1 3 5 V g l . § 56c I S . 1. 
1 5 6 Groß/Schädler/AG VI 1990, 19. 
1 3 7 Weigend B e w H i 1989, 289, 299 m . w . N . , insbesondere Ball/H uff/Lilly, H o u s e 

A r r e s t and C o r r e c t i o n a l P o l i c y , 1988; z u m engl ischen M o d e l l Vosgerau B e w H i 1990, 
166; Stern B e w H i 1990, 335. 
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m u n g verpflichtet, seinen W o h n b e r e i c h nicht oder nur z u vereinbar
ten Zei ten ( z . B . zur Arbe i t ) z u verlassen; diese V e r p f l i c h t u n g w i r d 
über einen Minisender an einem A r m - oder Fußband des Verurte i l ten 
computergesteuert zentral überwacht . 1 3 8 U n t e r dem M o t t o „a man's 
home is his p r i s o n " 1 3 9 ist die neue Sanktion rasch populär gewor
d e n , 1 4 0 so daß sich der relativ teure technische Installations- u n d Be
treuungsaufwand inzwischen lohnen dürfte. 

G e d a c h t ist diese S a n k t i o n hauptsächl ich für Straftäter , d ie n i c h t gewalttät ig, n i ch t 
a l k o h o l - o d e r drogenabhängig u n d n i c h t z u stark rückfal lgefährdet s i n d , also i n s b e s o n 
dere K o n f l i k t t ä t e r u n d V e r m ö g e n s d e l i n q u e n t e n s o w i e Verkehrs tä te r , d ie d u r c h den 
H a u s a r r e s t auch an der B e n u t z u n g des A u t o s gehinder t w e r d e n s o l l e n . 1 4 1 O f t er fo lgt 
eine K o m b i n a t i o n m i t W i e d e r g u t m a c h u n g , gemeinnütz iger A r b e i t u n d Ü b e r n a h m e der 
Ü b e r w a c h u n g s k o s t e n . 1 4 2 

G l e i c h w o h l ist die E i g n u n g z u r R e d u z i e r u n g der G c f a n g e n e n z a h l e n b e g r e n z t , 1 4 3 da 
n u r T ä t e r i n relativ s tabi len s o z i a l e n Verhäl tnissen (feste W o h n u n g , T e l e f o n a n s c h l u ß ) 
i n B e t r a c h t k o m m e n u n d i m w i r k l i c h k r i t i s c h e n V o r f e l d e iner Straftat oft auch über 
e l e k t r o n i s c h e Ü b e r w a c h u n g G e g e n m a ß n a h m e n n i c h t m e h r r e c h t z e i t i g ergr i f fen w e r 
den k ö n n e n . So besteht eher die G e f a h r einer A u s w e i t u n g der Ü b e r w a c h u n g auf P e r s o 
n e n , d ie b isher kraf t eigener V e r a n t w o r t u n g o d e r über d ie V e r t r a u e n s b e z i e h u n g z u 
e i n e m B e w ä h r u n g s h e l f e r o h n e F r e i h e i t s e n t z u g s a n k t i o n i e r t u n d betreut w e r d e n k o n n 
ten. Selbst w e n n es aber gelänge, i n e in igen Grenzfä l l en d e n F r e i h e i t s e n t z u g d u r c h den 
H a u s a r r e s t z u v e r m e i d e n , ist d o c h der p s y c h i s c h e u n d soz ia le D r u c k einer s o l c h e n 
i n t e n s i v e n Ü b e r w a c h u n g über längere Z e i t s c h w e r z u ertragen. H i n z u k o m m e n t e c h n i 
sche P a n n e n , begrenzte Flexibi l i tät bei geänderten L e b e n s - u n d Arbei tsverhäl tnissen 
u n d Bee int rächt igung der s o z i a l e n K o n t a k t e i m W o h n b e r e i c h bei überraschenden 
K o n t r o l l m a ß n a h m e n . 

Diese Gefahren wiegen neben den p r i n z i p i e l l e n , nur teilweise emo
tionalen Vorbehal ten gegen die technische Totalüberwachung und 
den E i n g r i f f in die Privatsphäre so schwer, daß eine selbständige 
Sankt ion dieser A r t , deren E f f i z i e n z ohnehin sehr begrenzt wäre, 
abzulehnen ist. Vertretbar wäre sie allenfalls als ergänzende Sankt ion 
für begrenzte Zeit bei nachweisbarer Vermeidung eines Freiheitsent
zuges, also z . B . als Haftverschonungsmaßnahme nach § 116 S t P O 
oder als Weisung (Meldeauflagenersatz, § 56 c II N r . 2) bei einer früh
zeitigen Strafrestaussetzung (nicht erst nach der Zwei-Dri t te l -Verbü
ßung). In diesem R a h m e n könnte die Maßnahme, falls man sie für 
effektiv und zumutbar halten sollte, auch ohne gesetzliche A n d e r u n -

1 3 s Z u den technischen V a r i a n t e n Weigend B e w H i 1989, 299 F n . 77 ; Dünkel N K 
1988, 7. 

i y > Pctersilia, C r i m i n a l Just ice 2 (1987), H . 4, S. 17. 
1 4 0 Weigend B e w H i 1989, 299f . : a l le in in F l o r i d a s o l l e n s i ch an St ichtagen über 

5000 P e r s o n e n unter H a u s a r r e s t b e f u n d e n h a b e n . 
141 Weigend B e w H i 1989, 299; Dünkel N K 1988, 7. 
1 4 2 Dünkel 1988, 7. 
1 4 3 K r i t i s c h auch Weigend B e w H i 1989, 289f . ; Dünkel N K 1988, 7; Vosgerau B e w H i 

1990, 166 ( z u r engl i schen D i s k u s s i o n ) . 
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gen erprobt werden, da die Kataloge in § 56c II u n d i n § 116 I S t P O 
nicht abschließend s ind. 

1.8 Heilbehandlung und Entziehungskur 

B e i m Vergle ich mi t dem früheren D D R - S t r a f r e c h t w u r d e bereits 
auf das Fehlen einer selbständigen Sankt ion „fachärztliche Behand
l u n g " hingewiesen (s.o. C V I 3.2). In unserem System bietet sich 
hierfür der umfassendere Begriff „ambulante H e i l b e h a n d l u n g oder 
E n t z i e h u n g s k u r " an (vgl. § 59 a III N r . 2). A l l e r d i n g s ist es k a u m 
vorstellbar, eine solche Sankt ion zwangsweise durchzusetzen , selbst 
w e n n der Verurtei l te - unseren normativen V o r g a b e n entsprechend -
ursprünglich zugest immt h ä t t e . 1 4 4 § 27 S t G B / D D R sah für den F a l l 
der Nichterfüllung einer solchen V e r p f l i c h t u n g dementsprechend le
dig l ich die Möglichkeit einer Strafverschärfung bei einer späteren 
Rückfalltat v o r (s .u. E V 2.3). 

U n s t r e i t i g ist aber der B e d a r f für therapeut ische M a ß n a h m e n bei m e h r f a c h auffäll i 
gen o d e r p s y c h i s c h gestörten S t r a f t ä t e r n , 1 4 5 d e n der G e s e t z g e b e r - ü b e r die Strafausset
z u n g z u r B e w ä h r u n g (§ 56c III N r . 1) h inaus - i m 23. S t Ä G d u r c h d ie A u f n a h m e der 
a m b u l a n t e n H e i l b e h a n d l u n g i n § 59 a III N r . 2 ausdrückl ich a n e r k a n n t hat . 

1.9 Betreuungsweisung 

Erwachsene Straftäter mit beschränkter sozialer H a n d l u n g s k o m p e 
tenz, die sozialarbeiterische H i l f e und Betreuung benötigen, erhalten 
diese i n unserem Sanktionensystem erst, w e n n sie z u einer ausgesetz
ten Freiheitsstrafe verurteilt u n d der A u f s i c h t u n d L e i t u n g eines Be
währungshelfers unterstellt werden (§ 56d). Z u diesem Z e i t p u n k t l ie
gen i n der Regel bereits mehrere Straftaten u n d Verurte i lungen vor , 
die möglicherweise bei einer stärker persönlichkeitsbezogenen Inter
vent ion hätten vermieden oder abgemildert werden können. D e n n oft 
s ind die zugrunde liegenden sozialen Def iz i te oder Persönlichkeits
k r i s e n 1 4 6 schon früh u n d deutl ich erkennbar. 

B e i d e m hierfür i n Bet racht k o m m e n d e n P e r s o n e n k r e i s he l fen of t s c h o n k u r z f r i s t i g e 
K r i s e n i n t e r v e n t i o n e n i n den L e b e n s b e r e i c h e n A r b e i t , A u s b i l d u n g , F a m i l i e u n d W o h 
n e n , te i lweise auch U n t e r s t ü t z u n g bei B e h ö r d e n k o n t a k t e n o d e r be i der S c h u l d e n r e g u 
l i e r u n g über sog . R e s o z i a l i s i e r u n g s f o n d s , m a n c h m a l a u c h d ie V e r m i t t l u n g v o n A n g e 
b o t e n z u r f r e i w i l l i g e n a m b u l a n t e n H e i l b e h a n d l u n g u n d E n t z i e h u n g s k u r o d e r K o n t a k t 
v e r m i t t l u n g z u S e l b s t h i l f e g r u p p e n ( z . B . A n o n y m e A l k o h o l i k e r ) . I n G l ü c k s f ä l l e n l e i -

1 4 4 V g l . S/S-Stree § 5 6 c R n . 24 m . w . N . z u r Unzuläss igke i t we i te rer B e h a n d l u n g 
nach R ü c k n a h m e der E i n w i l l i g u n g . 

1 4 5 V g l . Stockei 1981, 68, 71, 76 a u f g r u n d v o n E r f a h r u n g s b e r i c h t e n aus der B e w ä h 
r u n g s h i l f e . 

1 4 6 V o r ü b e r g e h e n d e K r i s e n s i n d n i c h t auf J u g e n d l i c h e u n d H e r a n w a c h s e n d e be
schränkt , w e s h a l b die B e t r e u u n g s w e i s u n g keine spezifisch jugendstrafrechtliche Sank
tion ist. 
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sten e inen T e i l dieser A r b e i t s o z i a l engagierte S t ra fver te id iger o d e r R i c h t e r , aber pr imär 
geht es d o c h u m sozia larbe i ter i sche A u f g a b e n . 

Es ist deshalb geboten, bei einem relativ eng begrenzten Personen
kreis , der sich durch früh erkennbare soziale Def iz i t e u n d nicht be
sonders schwere Straftaten auszeichnet, eine der Bewährungshilfe 
vergleichbare A u f s i c h t u n d Betreuung z u ermöglichen. In der Regel 
k a n n in diesem frühen Stadium das Aufsichtselement etwas in den 
H i n t e r g r u n d t re ten . 1 4 7 Ansätze h ierzu f inden sich i n der überwiegend 
posi t iv beurteilten Individualbürgschaft nach § 31 S t G B / D D R 1 4 8 so
wie in der jugendstrafrechtlichen Betreuungsweisung nach § 10 I 3 
N r . 5 J G G . 

D a es s i ch bei der B e t r e u u n g s w e i s u n g u m eine e r p r o b t e E i n r i c h t u n g h a n d e l t , die 
i h r e r N a t u r nach n i c h t auf J u g e n d l i c h e beschränkt ist u n d bei der es a u c h k a u m A n 
w e n d u n g s p r o b l e m e g i b t , 1 4 9 w i r d h ier v o r g e s c h l a g e n , eine entsprechende S a n k t i o n auch 
i n das al lgemeine Strafrecht a u f z u n e h m e n . A l s B e t r e u u n g s h e l f e r k o m m e n pr imär B e 
währungshel fer in Betracht , was - ähnl ich w i e i n § 38 II 7 J G G für J u g e n d g e r i c h t s h e l 
fer - i n § 56 d geregelt w e r d e n k ö n n t e . F ü r die B e t r e u u n g s w e i s u n g s o l l t e n aber a u c h 
engagierte P r i v a t p e r s o n e n u n d freie T r ä g e r g e w o n n e n w e r d e n . 1 5 0 

1.10 Zwischenbilanz 

V o n den in diesem A b s c h n i t t behandelten Vorschlägen für neue 
Sanktionen k o m m e n nach der summarischen Betrachtung folgende 
M o d e l l e für eine genauere Prüfung in B e t r a c h t : 1 3 1 

- Verur te i lung z u r Bewährung u n d z u Bewährungsleistungen, 
- gemeinnützige A r b e i t als selbständige Sankt ion, 
- Freiheitsbeschränkungsstrafe, 
- heilerzieherische Behandlung u n d E n t z i e h u n g s k u r , 
- Betreuungsweisung. 

2. Probleme selbständiger ambulanter Sanktionen bei Nicht- oder 
Schlechterfüllung oder bei neuer Straffälligkeit 

B e i allen Vorschlägen ergeben sich Probleme mi t der angemessenen 
Ersatzreakt ion bei einem Scheitern während der Laufze i t der Sank
t i o n . D e n n bisher liegt dem allgemeinen Strafrecht das P r i n z i p z u 
grunde, als selbständige Sanktionen nur solche anzuerkennen, die wie 
Geldstrafe oder Freiheitsstrafe, U n t e r b r i n g u n g oder Fahrer laubnis-

1 4 7 V g l . BReg., B e g r ü n d u n g z u m 1. J G G A n d G , B T - D r s . 11/5829, S. 16. 
1 4 8 S . o . C V I 3 .3 ; v g l . auch Gieß, M s c h r K r i m 1991, 339. 
1 4 9 V g l . Schaffstein/Beulke § 16 I I ; Ostendorf § 10 R n . 16. 
1 5 0 N a c h Ostendorf § 10 R n . 16 sogar b e v o r z u g t . 
1 5 1 Z u m A u s b a u des F a h r v e r b o t e s s . u . V I I 2 ; te i lweise ähnlich w i e hier Dünkel/ 

Spieß B e w H i 1992 ( i m D r u c k ) , These 6. 
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entziehung, E i n z i e h u n g oder Ver fa l l unmittelbar vollstreckbar s ind . 
Demgegenüber s ind die unselbständigen A u f l a g e n u n d Weisungen 
v o n vornherein als Bedingungen mit der H a u p t s a n k t i o n in der Weise 
gekoppelt , daß das Ger icht je nach dem G r a d der V e r f e h l u n g die 
Bedingung nur noch widerrufen (§ 56f I) oder m o d i f i z i e r e n muß 
(§ 56 f II). 

D i e be iden e i n z i g e n A u s n a h m e n v o n d iesem P r i n z i p bestätigen die R e g e i , g e h e n sie 
d o c h beide als u n b e f r i e d i g e n d u n d re formbedürf t ig . D i e F ü h r u n g s a u f s i c h t ist z w a r als 
selbständige S a n k t i o n ausgestaltet, i n i h r e m H a u p t a n w e n d u n g s f e l d , nämlich bei der 
b e d i n g t e n E n t l a s s u n g aus d e m Maßrege lvo l lzug ( § § 6 7 d II 2), aber unselbständig in 
A n l e h n u n g an die S t ra fausse tzung z u r B e w ä h r u n g u n d die B e w ä h r u n g s h i l f e geregelt . 
In d e n B e r e i c h e n , i n denen sie w i r k l i c h selbständige S a n k t i o n ist , nämlich bei der 
originären g e r i c h t l i c h e n A n o r d n u n g u n d bei der V o l l v e r b ü ß u n g ( § § 68 I, 68 f), ist sie 
h ingegen auf das u n b e f r i e d i g e n d e Z w a n g s m i t t e l der erneuten B e s t r a f u n g nach § 145 a 
angewiesen ( s . u . E V I ) . 

D i e z w e i t e A u s n a h m e ist das F a h r v e r b o t , das - o b w o h l selbständig v o l l s t r e c k b a r -
n u r als unselbständige N e b e n s t r a f e ausgestaltet ist. D a diese E i n s c h r ä n k u n g n i c h t e i n 
leuchtet , r ichtet s i ch eine der w i c h t i g s t e n R e f o r m f o r d e r u n g e n auf d ie A u s g e s t a l t u n g 
des F a h r v e r b o t s als H a u p t s t r a f e ( s . u . E V I I ) . 

V o r einer E n t s c h e i d u n g über neue selbständige S a n k t i o n e n ist daher z u klären, w i e 
diese i m Z w e i f e l durchgese tz t w e r d e n k ö n n e n b z w . w e l c h e E r s a t z r e a k t i o n e n an ihre 
Stelle treten k ö n n e n . 

2.1 Beugehaft bzw. Ordnungshaft analog Beugearrest (§11 III JGG) 

Selbständige Sanktionen, die nicht unmittelbar vol lstreckbar s ind, 
kennt bei uns sonst nur das Jugendstrafrecht bei den Weisungen u n d 
Auf lagen nach §§ 11, 15 J G G . Z u r D u r c h s e t z u n g bedient es sich des 
Beugearrestes nach § 11 III J G G , der schon i m Jugendstrafrecht we
gen der Gefahr der UnVerhältnismäßigkeit bei leichten Weisungen 
umstritten i s t . 1 5 2 N o c h stärkere Bedenken gäbe es bei einer vergleich
bar gestalteten Beugehaft i m allgemeinen Strafrecht , 1 5 3 das bisher et
was derartiges überhaupt nicht k e n n t . 1 5 4 

D e r sog . U n g e h o r s a m s a r r e s t ist als B e u g e s a n k t i o n 1 " des Jugends t ra f rechts m i t e iner 
begrenzten D a u e r v o n m a x i m a l 4 W o c h e n n u r deshalb h i n z u n e h m e n , w e i l er als letztes 
M i t t e l n u r selten benöt igt w i r d . I m a l lgemeinen Strafrecht m ü ß t e ein verg le ichbares 
B e u g e m i t t e l wegen der gravierenderen S a n k t i o n e n s c h w e r e r ausfal len u n d v e r m u t l i c h 
auch häufiger verhängt w e r d e n , w e i l das bei den m i l d e r e n j u g e n d s t r a f r e c h t l i c h e n S a n k 
t i o n e n i . d . R . v o r h a n d e n e F r e i w i l l i g k e i t s m o m e n t hier of t fehl t . A u ß e r d e m entfällt die 
bei J u g e n d l i c h e n meist übl iche U n t e r s t ü t z u n g d u r c h die E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e n . E i n e 

1 5 2 G a n z a b l e h n e n d z . B . Frehsee D V J J 17 (1987), 314; Schumann D V J J - S 17 (1987), 
413 ; Hinnchs S t V 1990, 3 8 1 ; k r i t i s c h Ostendorf § 11 R n . 18; für z u r ü c k h a l t e n d e n 
G e b r a u c h Schaff stein! Beulke § 15 III 4 ; Eisenberg J G G § 11 R n . 17. 

1 5 3 E b e n s o gegen die sog . O r d n u n g s h a f t bis z u 4 W o c h e n n a c h DE-BResoG A r t . 1 
N r . 6 a z u § 5 6 f I V S t G B . 

1 5 4 E r z w i n g u n g s h a f t g ibt es nach § 70 II S t P O n u r gegen Z e u g e n . 
1 5 5 Z u m Streit über die R e c h t s n a t u r v g l . Schaffstein/Beulke § 15 III 4 einerseits , 

Ostendorf § 11 R n . 8f f . andererseits . 
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Beugehaf t z u r E r z w i n g u n g a m b u l a n t e r S a n k t i o n e n ist daher i m a l lgemeinen Strafrecht 
a b z u l e h n e n . 

2.2 Strafe oder Ersatzstrafe bei Verstoß gegen ambulante Sanktionen 

„Die verfassungsrechtlich w o h l noch akzeptable, kr imina lpo l i t i s ch 
aber p r o b l e m a t i s c h e " 1 5 6 Pönalisierung des Verstoßes gegen W e i s u n 
gen durch § 145 a, die bei der Führungsaufsicht nach Vollverbüßung 
der Freiheitsstrafe als u l t ima ratio mangels anderer Reaktionsalterna
tiven gerade noch hinnehmbar ist, kann kein M o d e l l für neue a m b u 
lante Sanktionen sein, die primär auf R e d u z i e r u n g repressiver Sank
tionsanteile ausgerichtet s ind . Dasselbe gilt - wenn auch in abge
schwächter F o r m - für Ersatzstrafen, die in einer neuen V e r h a n d l u n g 
anstelle der nichterfüllten mitwirkungsbedürftigen Sankt ion festge
setzt w e r d e n . 1 5 7 Be i dieser Variante besteht außer der generellen P r o 
blematik einer zweiten V e r h a n d l u n g ( A r t . 103 III G G ) zusätzlich die 
Gefahr , daß der Verurtei l te bei der nachgeholten Sankt ionierung der 
früheren Tat einen „Ungehorsamszuschlag" erhält, der nicht mehr 
v o n der Tatschuld gedeckt ist. 

2.3 Strafschärfung bei künftigen Straftaten 

Dieses bei der Verweigerung der fachärztlichen Behandlung in § 27 
S t G B / D D R vorgesehene M o d e l l wäre in unserem Strafrecht nicht mit 
dem in § 46 z u m A u s d r u c k k o m m e n d e n S c h u l d p r i n z i p z u vereinba
ren, das nur in sehr engen G r e n z e n eine strafschärfende Berücksichti
gung früherer - i . d . R . nur einschlägiger - Vorstrafen zu läßt 1 5 8 u n d 
auch für die durch die N i c h t b e f o l g u n g indizierten erhöhten spezial
präventiven Bedürfnisse nur einen engen Spielraum l ä ß t . 1 5 9 

2.4 Ersatzfreiheitsstrafe 

D i e erwähnten K o m p l i k a t i o n e n vermeidet das M o d e l l der v o n 
vornherein feststehenden Ersatzfreiheitsstrafe, das in unserem Straf
recht für die Geldstrafe gilt (§ 43). 

A l l e r d i n g s stünde bei den h ier interess ierenden S a n k t i o n e n n i c h t w i e bei der G e l d 
strafe ein an der Tagessa tzzah l or ient ier ter gesetz l icher U m r e c h n u n g s s c h l ü s s c l z u r 
Ver fügung, dieser m ü ß t e v i e l m e h r v o n F a l l z u F a l l r i c h t e r l i c h festgesetzt w e r d e n . Horn 
weis t z u t r e f f e n d darauf h i n , daß es s ich h ierbe i - ähnlich w i e v o r d e m Tagessa tzsys tem 

]* Lackner § 145a R n . 1. 
1 5 7 Z . B . in E n g l a n d als G e l d - o d e r Fre ihei tss trafe anstelle des ursprüngl ichen Com

m u n i t y service (vgl. Jescheck I I I , 2128 ; ähnlich o f f e n b a r auch GroßISch'ddlerIAG VI 
S. 19. 

1 3 8 V g l . Dreher/Tröndle § 46 R n . 24 a; k r i t i s c h SK-Horn § 46 R n . 122ff . 
1:>9 Lackner § 46 R n . 27 m . w . N . ; ganz ausgeschlossen nach SK-Horn § 46 R n . 34. 
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bei der G e l d s t r a f e (§ 29 a. F . ) - n u r u m eine an der Schuldangemessenheit a u s z u r i c h t e n 
de Fre ihei tss t rafe h a n d e l n k ö n n e . 1 6 0 D i e P r o b l e m e bei der U m r e c h n u n g der h ier i n 
Betracht k o m m e n d e n a m b u l a n t e n S a n k t i o n e n , die ja e i g e n t l i c h ausre ichen w ü r d e n , in 
„an s i ch b e w i r k t e F r e i h e i t s s t r a f e n " s i n d j e d o c h e r h e b l i c h g r ö ß e r als bei der alten G e l d 
strafe, w o m i t d e m m o n a t l i c h e n E i n k o m m e n auch s c h o n f rüher eine ungefähre M e ß 
größe z u r Ver fügung gestanden hatte. 

H i n z u k o m m t , daß d ie Ersatz f re ihe i t ss t ra fe eine unverhältnismäßig harte Reak
tionsalternative für a m b u l a n t e S a n k t i o n e n ist, d ie ja - anders als die G e l d s t r a f e - pr imär 
resoz ia l i s ierende A n g e b o t e u n d A n s t ö ß e v e r m i t t e l n s o l l e n . W ü r d e m a n s i ch - w i e Horn 
erwägt - auf die G e l d s t r a f e als E r s a t z r e a k t i o n beschränken , so m ü ß t e e in be t rächt l i cher 
T e i l o h n e w i r k u n g s v o l l e E r s a t z r e a k t i o n b l e i b e n , da gerade u n t e r d e n h i e r i n Bet racht 
k o m m e n d e n T ä t e r n vie le s o z i a l Hi l f sbedürf t ige s i n d , bei d e n e n G e l d s t r a f e n u n e i n 
b r i n g l i c h wären. 

2.5 Ausgesetzte Freiheitsstrafe mit Erweiterung der §§ 56h, 56c 

Das herkömmliche Ausse tzungsmodel l i n V e r b i n d u n g mi t einem 
erweiterten Kata log v o n A u f l a g e n u n d Weisungen u n d damit der 
V e r z i c h t auf die Selbständigkeit der neuen Sanktionen würde die m e i 
sten Nachte i le der anderen M o d e l l e vermeiden. L e d i g l i c h die U n v e r -
hältnismäßigkeit der Freiheitsstrafe als Ersatzreakt ion wäre auch hier 
in vielen Fällen nachteil ig. D i e Freiheitsstrafe - selbst die z u r Bewäh
rung ausgesetzte - ist i m Sankt ionsspektrum dem schwersten Fünftel 
am oberen E n d e der Skala z u z u o r d n e n , während es hier d a r u m geht, 
zusätzliche Variationsmöglichkeiten neben u n d unterhalb der G e l d 
strafe etwa in der unteren Hälfte des Sanktionsspektrums z u eröffnen. 

3. Lösungsvorschlag: Erweiterter Katalog von Weisungen i. V. mit 
Verwarnung mit Strafvorbehalt 

D i e bisherigen Überlegungen z u r Erwei te rung des ambulanten Re
aktionsspektrums haben gezeigt, daß es sich bei den z u r Übernahme 
in das S t G B geeigneten Vorschlägen u m mitwirkungsbedürftige 
Sanktionen handelt, die einer selbständigen V o l l s t r e c k u n g nicht z u 
gänglich s ind. D i e Suche nach Ersatzreaktionen bei N i c h t - oder 
Schlechterfüllung oder bei neuen Straftaten während der Laufze i t so l 
cher Sanktionen blieb unbefriedigend, da bei allen denkbaren Lösun
gen die Nachtei le überwiegen. 

Diese Nachtei le werden vermieden, wenn man sich damit begnügt, 
die neuen Sanktionen als unselbständige Weisungen oder Auflagen 
auszugestalten. U m über den relativ engen A n w e n d u n g s b e r e i c h der 
z u r Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe als Hauptstrafe h i n a u s z u -
gelangen, bietet sich die V e r w a r n u n g mit Strafvorbehalt als Basisreak
t ion für weitere Auf lagen u n d Weisungen an. Diesen W e g hat der 

Horn Z R P 1990, 82. 
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Gesetzgeber bereits i m 23. S t Ä G eingeschlagen, indem er neben den 
A u f l a g e n die früher nicht möglichen Weisungen nach § 59 a III zuge
lassen hat . 1 6 1 E r sollte jetzt weiter ausgebaut werden, z u m a l die V e r 
w a r n u n g mit Strafvorbehalt auch eine differenziertere Abstufung bei 
den Ersatzsanktionen e rmögl icht . 1 6 2 Hierfür spricht auch die E r h a l 
tung der Übersichtlichkeit u n d Praktikabilität des Sanktionensystems 
insgesamt. 

B e g e h t der V e r w a r n t e während der B e w ä h r u n g s z e i t eine Straftat o d e r vers tößt er 
gröbl i ch u n d b e h a r r l i c h gegen W e i s u n g e n o d e r A u f l a g e n , so v e r u r t e i l t i h n das G e r i c h t 
bei V o r l i e g e n der übrigen V o r a u s s e t z u n g e n des § 5 9 b i . V . m i t § 5 6 f I z u der v o r b e h a l 
tenen G e l d s t r a f e , so fern n i ch t als m i l d e r e R e a k t i o n nach § 5 9 b i . V . m i t § 5 6 f II die 
Ver längerung der B e w ä h r u n g s z e i t o d e r die E r t e i l u n g wei terer A u f l a g e n o d e r W e i s u n 
gen a u s r e i c h t . 1 6 3 K o m m t es z u r V e r u r t e i l u n g u n d k a n n der V e r u r t e i l t e die G e l d s t r a f e 
t r o t z R a t e n z a h l u n g s b e w i l l i g u n g nach § 4 2 1 6 4 n i c h t b e z a h l e n , so t r i t t an die Stelle der 
u n e i n b r i n g l i c h e n G e l d s t r a f e Ersa tz f re ihe i t ss t ra fe n a c h § 43, deren V o l l s t r e c k u n g auf 
A n t r a g d u r c h freie A r b e i t abgewendet w e r d e n k a n n ( A r t . 293 E G S t G B ) . 1 6 5 D u r c h 
diese m e h r f a c h abgestufte R e a k t i o n s m ö g l i c h k e i t , d ie es i n dieser F o r m n u r bei der 
V e r w a r n u n g m i t S t ra fvorbeha l t g ib t , k ö n n t e die V e r b ü ß u n g v o n Ersa tz f re ihe i t s s t ra fen 
auf e in M i n i m u m r e d u z i e r t w e r d e n . 

D e r theoretische Anwendungsbere i ch der V e r w a r n u n g mit Straf
vorbehalt reicht mit einem R a h m e n bis z u 180 Tagessätzen verwirkter 
Geldstrafe weit in den Bereich hinein , in dem die Geldstrafe bereits 
d u r c h die Freiheitsstrafe verdrängt w i r d . 1 6 6 Deshalb könnte hinsicht
l i ch der Verhängung v o n A u f l a g e n und Weisungen auf die Strafaus
setzung z u r Bewährung ausgewichen werden, falls der R a h m e n des 
§ 59 ausnahmsweise einmal nicht mehr ausreichen sollte. E r f o r d e r l i c h 
wäre ledigl ich die bereits vorgeschlagene Lockerung der Würdigkeits
klausel (§ 59 I N r . 2), während auf die günstige Sozialprognose und 
auf die generalpräventive Korrekturmöglichkeit i n § 59 I N r . 1 u . 3 
nicht verzichtet werden s o l l t e . 1 6 7 

D i e meisten der als prüfenswert empfohlenen neuen Sankt ionsvor
schläge lassen sich bei genauer Betrachtung schon i m bisherigen K a t a 
log der Auf lagen u n d Weisungen unterbringen, w e n n man § 59 a v o l l 
ends auf alle Weisungen gemäß § 56 c erstreckt. 

1 6 1 D a z u s .o . B 16 , E I V 1 , 2 . 
1 6 2 W i e hier i m E r g e b n i s Dölling Z S t W 104 (1992) i m D r u c k , der zusätzl ich die 

V e r b i n d u n g mi t der tei lausgesetzten G e l d s t r a f e vorschlägt ; w e i t g e h e n d ähnlich auch 
Dünkel/Spieß B e w H i 1992 ( i m D r u c k ) , These 8. 

1 6 3 Z u erwägen wäre für die E n t s c h e i d u n g nach § 59 b a u c h eine k larere u n d v e r b i n d 
l i chere R e g e l u n g der A n r e c h n u n g bereits erbrachter L e i s t u n g e n als i n § 5 6 f III 2. 

1 6 4 Z u r Zulässigkeit S/S-Stree § 59 b R n . 5. 
1 6 5 SK-Horn § 5 9 b R n . 1, 11. 
1 6 6 S. A n h a n g Tab. 2,3u.6 s o w i e o . B I 3.2 u . 3.3. 
1 6 7 S . o . E I V 1. D i e E r w e i t e r u n g des W e i s u n g s k a t a l o g e s ist geeignet, günstige S o z i a l 

p r o g n o s e n z u fördern, da die B e g l e i t s a n k t i o n e n bei der p r o g n o s t i s c h e n B e u r t e i l u n g 
mi tberücks icht ig t w e r d e n müssen (vg l . § 59 I 2 i . V . m i t § 56 I 2 ; grundsätzl ich ebenso 
SK-Horn § 56 R n . 11, 18a ; v g l . auch BGH N J W 1978, 599; BGH S t V 1982, 222). 
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D i e Idee einer Verurteilung zur Bewährung und zu Bewäbrungsleistungen w i r d -
w e n n m a n auf ihre Selbständigkei t verz iehte t - i m R a h m e n einer e r w e i t e r t e n V e r w a r 
n u n g m i t S t ra fvorbeha l t i n w e s e n t l i c h e n T e i l e n realisiert . D i e b i sher genannten E l e 
mente einer Freiheitsbeschränkungsstrafe f i n d e n sich bereits bei d e n W e i s u n g e n des 
§ 56c o d e r lassen s ich o h n e P r o b l e m e d e m n i c h t abschl ießenden K a t a l o g z u o r d n e n , so 
z . B . M e l d e p f l i c h t e n ( N r . 2), A u f e n t h a l t s b e s c h r ä n k u n g e n u n d H a u s a r r e s t 1 6 8 ( N r . 1, 
e v t l . i . V . m i t N r . 3). B e s o n d e r e A u f l a g e n für repressive A n t e i l e dieses S a n k t i o n s t y p s 
erscheinen daher n i c h t e r f o r d e r l i c h . Schl ießl ich ist die ambulante Heilbehandlung oder 
Entziehungskur s c h o n b isher i n § 59a III N r . 2 ausdrückl ich v o r g e s e h e n . 

N e u müßte speziel l in § 59 a die Betreuungsweisung geregelt wer
den, also die W e i s u n g an den Verurte i l ten, „sich der Betreuung und 
A u f s i c h t einer bestimmten Person (Betreuungshelfer) z u unterstel
l e n " (vgl. § 10 I 3 N r . 5 J G G ) . Zweifelhaft ist das Bedürfnis für eine 
Neurege lung bei der gemeinnützigen Arbeit, da diese bisher ohne 
Probleme der Auf lage zugeordnet w i r d , „sonstige gemeinnützige L e i 
stungen z u erbr ingen" (§ 56 b II N r . 3). 

A l l e r d i n g s bestehen gerade gegen diese A u f l a g e t r o t z der E n t s c h e i d u n g des B V e r f G 
v. 14. 11. 1 9 9 0 1 6 9 n o c h i m m e r erheb l i che ver fassungsrecht l i che V o r b e h a l t e , die sich 
n i ch t n u r auf A r t . 12 I I , I I I G G s t ü t z e n , 1 7 0 s o n d e r n auch auf die U n b e s t i m m t h e i t des 
w e i t e n Begr i f fes „gemeinnütz ige L e i s t u n g e n " , 1 7 1 der ja neben A r b e i t s l e i s t u n g e n auch 
mater ie l le L e i s t u n g e n umfaßt ( z . B . L e b e n s m i t t e l l i e f e r u n g an O b d a c h l o s e n h e i m , K l e i 
d e r s a m m l u n g für K a t a s t r o p h e n o p f e r ) . A u c h der repressive E i n s c h l a g der A r b e i t s a u f l a 
ge ist p r o b l e m a t i s c h u n d hat z . B . das OLG Celle veranlaßt , bei f e h l e n d e r präventiver 
L e g i t i m a t i o n auf eine G e l d a u f l a g e a u s z u w e i c h e n u n d z u g l e i c h deren T i l g u n g d u r c h 
freie A r b e i t nach A r t . 293 E G S t G B z u z u l a s s e n . 1 7 2 Schl ießl ich k e n n t auch das J u g e n d 
strafrecht neben der neu eingeführten A r b e i t s a u f l a g e seit je die W e i s u n g , „Arbei ts le i 
s tungen z u e r b r i n g e n " ( § 1 0 1 3 Isjr. 4 J G G ) . 

Diese Gründe und das Z i e l , der gemeinnützigen A r b e i t durch das 
Einwil l igungserfordernis eine „menschenrechtliche A b s i c h e r u n g " 1 7 3 

z u geben, sprechen dafür, neben der vorhandenen Auf lage (§ 56 b II 
N r . 3 ) 1 7 4 auch eine entsprechende Arbeitsweisung mit zeitlicher Befri
stung sowie Einwilligung und Auswahlbefugnis des Verwarnten v o r 
z u s e h e n . 1 7 5 

1 6 8 S . o . E V 1.6. 
1 6 9 BVerfG N S t Z 1991, 181. 
1 7 0 Vgl. Jung 1992, 170ff . ; v o r a l l e m die fehlende B e g r e n z u n g nach o b e n k ö n n t e bei 

sehr h o h e r S t u n d e n z a h l ( z . B . über 400) z u u n z u m u t b a r e n B e l a s t u n g e n führen , die auch 
den S c h u t z b e r e i c h des A r t . 12 I I , III G G tangieren. 

171 S/S-Stree § 5 6 b R n . 14f . ; SK-Horn § 5 6 b R n . 12. 
1 7 2 OLG Celle N S t Z 1990, 1 4 8 m . a b l . A n m . Arloth; k r i t . a u c h Lackner § 5 6 b R n . 5 ; 

Dreber/Tröndle § 5 6 b R n . 8. 
m Jung 1992, 180; v g l . auch o. E V 1.4. 
1 7 4 D a s N e b e n e i n a n d e r rechtfert igt s ich aus den gle ichen G r ü n d e n w i e i m J u g e n d 

strafrecht ; v g l . SchaffsteinlBeulke § 2 0 II 3 ; Böttcher/Weber N S t Z 1990, 5 6 5 ; ' e h e r 
k r i t i s c h z u r A r b e i t s a u f l a g e Ostendorf § 15 R n . 13. 

1 7 3 F o r m u l i e r u n g s v o r s c h l a g i n A n l e h n u n g an den Community Service ( v g l . Jescheck 
I I I , 2 1 2 7 f . ) i n T h e s e V 7 . 
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4. Unmittelbare Erteilung von Auflagen und Weisungen bei Anerbie
ten und Zusagen des Verwarnten 

Bisher verweist § 59 a pauschal auf § 56 b u n d § 56 c I V u n d läßt 
damit auch das Anerbie ten v o n Leistungen u n d Zusagen für die künf
tige Lebensführung z u , worauf v o n gerichtlicher A n o r d n u n g abzuse
hen ist. E ine solche dem A u t o n o m i e p r i n z i p entsprechende Initiative 
des Verwarnten ist posit iv z u beurteilen und sollte wei terhin möglich 
sein. Ungünstig wäre dagegen bei dem angestrebten breiteren Einsatz 
freiwil l iger Auf lagen u n d Weisungen die bisher damit verbundene 
Folge , daß das Ger icht erst dann eine verbindl iche A n o r d n u n g treffen 
k a n n , wenn der Verwarnte die Zusagen nicht e inhäl t . 1 7 6 I m A n w e n 
dungsbereich des § 59, dem genügend andere V o r k e h r u n g e n gegen 
voreil ige Ersatzfreiheitsstrafen immanent s ind , muß dieses umständli
che Verfahren deshalb so vereinfacht werden, daß das Ger icht sofort 
entsprechende A n o r d n u n g e n treffen k a n n . 1 7 7 

VI . Führungsaufsicht 

1. Zur kriminalpolitischen Notwendigkeit der Führungs auf sieht 

D i e doppelte Zie lsetzung der Führungsaufsicht, Resozial is ierungs-
hilfe für gefährdete und gefährliche T ä t e r 1 7 8 z u leisten u n d - weit über 
die klassische „Bewährungsaufsicht" hinaus - Überwachungsaufga
ben z u m Schutz der Al lgemeinhei t vor weiteren Straftaten z u über
nehmen, ist schon v o r Inkrafttreten dieser neuen Maßregel vielfach 
krit isiert w o r d e n . 1 7 9 M a n w i r d deshalb einräumen müssen, daß die 
auch in jüngster Zeit wieder erneuerte F o r d e r u n g nach völliger A b 
schaffung der Führungsaufsicht 1 8 0 nicht primär auf konkreten 

V h Dreber/Tröndle § 5 6 b R n . 9 ; S/S-Stree § 5 6 b R n . 3 1 ; SK-Horn § 5 6 b R n . 17. 
1 7 7 These V 9; F o r m u l i e r u n g s v o r s c h l a g für § 59a I V : „Erb ie te t s ich der V e r w a r n t e 

z u r Er fül lung angemessener A u f l a g e n u n d geeigneter W e i s u n g e n , so o r d n e t das G e 
r icht nach Mögl i chke i t diese a n " . 

1 7 8 Z u m Täterkre is SK-Horn § 68 R n . 2 f.; Mäurach!Gossel!Zipf § 69 R n . 2 f f . 
1 7 9 Insbesondere v o n Bewährungshe l fern (vg l . z . B . Kühnel B e w H i 1972, 22 f f . ; Ar

beitsgemeinschaft Deutscher Bewährungshelfer, B e w H i 1972, 132ff . ) , aber auch AE 
V o r b e m . z u 78-80 in W e i t e r f ü h r u n g der K r i t i k an der S i cherungsaufs i cht des 
E 1962; Zipf ]uS 1974, 2 7 6 L ; Hanack K r i m G e g f r 10 (1972), 88f f . 

1 8 0 Z u l e t z t m i t g r o ß e r M e h r h e i t A r b e i t s k r e i s 8 bei der X I V . B u n d e s t a g u n g der D B H 
v. 15 . -18 .9 . 1991 (DBH 1991); bereits f rüher Landesarbeitsgemeinschaft der Bewäh
rungshelfer in Bad.-Württ. u n d Niedersachsen, B e w H i 1986, 295, 298 ; dagegen aber 
Soz ia larbe i ter in den Führungsaufs ichtss te l len des L a n d e s N R W , B e w H i 1986, 292 u n d 
des L a n d e s N i e d e r s a c h s e n (mitgetei l t bei v. Bülow i n Dertinger!Marks S. 151 f .) . 
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schlechten Erfahrungen beruht, sondern auf einer vorgeprägten E i n 
stellung, die jedes Überwachungselement i m Zusammenhang mit L e 
benshilfe ab lehnt , 1 8 1 also auch das v o m Gesetzgeber gewollte arbeits
teilige Z u s a m m e n w i r k e n des Bewährungshelfers mi t der Führungs
aufsichtsstel le . 1 8 2 

Diese Pos i t ion kann sich ein Strafrecht nicht z u eigen machen, das 
gerade darauf angelegt ist, selbst bei einem besonders problemat i 
schen Personenkre i s 1 8 3 in kri t ischen Grenzfällen die E r p r o b u n g in 
Freiheit z u wagen u n d langfristige stationäre Maßregeln z u vermeiden 
oder z u verkürzen. 

D i e beträcht l i che R e d u z i e r u n g der U n t e r b r i n g u n g s d a u e r i n p s y c h i a t r i s c h e n K r a n 
k e n h ä u s e r n 1 8 4 be i e r s t a u n l i c h n i e d r i g e n R ü c k f a l l q u o t e n 1 8 5 ist u . a . a u c h d a d u r c h m ö g 
l i c h g e w o r d e n , daß die S t r a f v o l l s t r e c k u n g s k a m m e r n be i der E n t l a s s u n g p s y c h i s c h 
k r a n k e r Straf täter auf die D o p p e l b e t r e u u n g d u r c h A u f s i c h t s s t e l l e u n d B e w ä h r u n g s h i l f e 
ver t raut haben . I n v ie len Fäl len gelangen sie erst a u f g r u n d dieser s p e z i f i s c h e n E i n w i r 
k u n g s m ö g l i c h k e i t z u einer günstigen P r o g n o s e i . S . des § 6 7 d I I . 1 8 6 A u c h für die Z u 
rückdrängung der S i c h e r u n g s v e r w a h r u n g auf eine R e s i d u a l g r ö ß e v o n 10 bis 2 0 % der 
früheren A n w e n d u n g s h ä u f i g k e i t 1 8 7 dürfte die Führungsaufs i ch t i n G r e n z f ä l l e n n i c h t 
ganz bedeutungs los gewesen s e i n , 1 8 8 da sie s icherstel l t , daß e i n R e z i d i v i s t m i t e r h e b l i 
chen Straftaten nach längerer S t ra fverbüßung n ich t o h n e B e t r e u u n g u n d Ü b e r w a c h u n g 
entlassen w i r d , falls eine bedingte E n t l a s s u n g nach § 57 n i c h t i n B e t r a c h t k o m m t . 

D i e Gegenthese , d ie B e w ä h r u n g s h e l f e r k ö n n t e n die B e t r e u u n g der E n t l a s s e n e n aus 
d e m Maßrege lvo l lzug genau so gut a l l e in ü b e r n e h m e n u n d für V o l l v e r b ü ß e r seien n u r 
H i l f s a n g e b o t e auf f r e i w i l l i g e r G r u n d l a g e v e r t r e t b a r , 1 8 9 ist z w a r s c h w e r w i d e r l e g b a r . 
E i n „ E x p e r i m e n t " des Gesetzgebers i n d iesem sensiblen B e r e i c h wäre j e d o c h m i t er
h e b l i c h e n R i s i k e n v e r b u n d e n . 

B e i der Bewährungsh i l f e s i n d - jedenfal ls d e r z e i t - k a u m Kapazi tä ten für zusätz l iche 
A u f g a b e n f re i . Spezialkräfte für d ie N a c h b e t r e u u n g p s y c h i s c h gestör ter o d e r sucht 
k r a n k e r Straftäter i m A n s c h l u ß an die U n t e r b r i n g u n g n a c h § 63 o d e r § 64 feh len w e i t -

1 8 1 So w o h l Brüsten B e w H i 1986, 274, 286 ; Floerecke K r i m J 1985, 120; k r i t i s c h z u 
dieser verbre i te ten H a l t u n g i n der Bewährungsh i l f e Rasch i n D er tingerI Marks S. 158 
„die I n s t i t u t i o n w a r auf Sche i tern p r o g r a m m i e r t " . Z u r „ K o n t i n u i t ä t des W i d e r s t a n d e s " 
a u c h der B e r i c h t v o n Stein ü b e r die B e r a t u n g e n des A K 8, i n DBH 1991. 

1 8 2 D e r S o n d e r a u s s c h u ß für die S t r a f r e c h t s r e f o r m w o l l t e gerade d a d u r c h die F ü h 
rungsaufs i ch t v o n der S i cherungsaufs i ch t des E 1962 a b g r e n z e n ( v g l . B T - D r s . V/4095 , 
S . 3 5 ) . 

1 8 3 v. Bülow i n DertingerlMarks ( H r s g . ) , S. 150. 
1 8 4 V g l . Kaiser 1990, 5 1 ; Weher 1985, 115f . ; Athen M s c h r K r i m 68 (1985), 34, 39f . ; 

Wegener i n DBH 1991 : i m L K H M o r i n g e n d u r c h s c h n i t t l i c h e V e r w e i l d a u e r 1985 ca. 
8 Jahre , 1990 ca. 4,7 J a h r e ; v g l . auch o. B I 4 m i t I n t e r p r e t a t i o n v o n F , T a b . 8. 

1 8 5 V g l . Kaiser 1990, 46 d u r c h s c h n i t t l i c h 3 7 % ; m i t e r h e b l i c h e n S t r e u u n g e n Jacobsen 
1985, 153ff . ; Weber 1985, 32 „ungünst ig beendet " 3 8 , 2 % . 

1 8 6 Kaiser 1990, 46 ; SK-Horn § 68 R n . 4 ; v. Bülow (o. F n . 183), S. 148 f. 
1 8 7 S . u . F , Tab. 8 Sp. 3 p r i m ä r natürl ich bereits ab 1970 d u r c h d ie N e u f a s s u n g des 

§ 66, aber seither wei tere V e r r i n g e r u n g u n d S t a b i l i s i e r u n g auf n i e d r i g e m N i v e a u . 
1 8 8 Kaiser 1990, 46. 
1 8 9 V g l . DE-BResoG A r t . 1 N r . 12-17 u n d Begr . S . 4 6 f . „ B e w ä h r u n g anstelle v o n 

F ü h r u n g s a u f s i c h t " ; z u s t . D E - A n h . Isola (6), Dünkel (22), Joester (76), e inschränkend 
Kerner (15 f . ) : n u r be i E i n f ü h r u n g v o n „ A n g e b o t s l ö s u n g e n " . 



Reformvorschläge cm 
g e h e n d , 1 9 0 während s ich bei den Führungsaufs ichtss te l len wenigs tens i n e in igen L ä n 
d e r n verheißungsvol le Ansätze f i n d e n . 1 9 1 I m übrigen ist die K l i e n t e l i n d i e s e m B e r e i c h 
of t so s c h w i e r i g , daß h e r k ö m m l i c h e B e t r e u u n g s f o r m e n k a u m ausre ichen . E s m u ß a k t i 
v e r auf die P r o b a n d e n eingegangen w e r d e n , 1 9 2 u n d eine z w e i t e v e r a n t w o r t l i c h e P e r s o n 
o d e r I n s t i t u t i o n k a n n d u r c h a u s ent las tend w i r k e n . 1 9 3 

Ä h n l i c h e s gi l t für die V o l l v e r b ü ß e r , die - w e n n sie s i ch n i c h t o h n e h i n jeder B e t r e u 
u n g e n t z i e h e n w o l l e n 1 9 4 - i n der R e g e l n i c h t i n der L a g e s i n d , soz ia le H i l f e i m K r i s e n 
z e i t p u n k t aus eigener In i t ia t ive i n A n s p r u c h z u n e h m e n , z u m a l A n g e b o t e auf f r e i w i l l i 
ger G r u n d l a g e meist n u r lückenhaf t z u r V e r f ü g u n g stehen u n d s ich auch „freie T r ä g e r " 
m i t d e r B e t r e u u n g dieser K l i e n t e l äußerst s c h w e r t u n . 

D i e Tatsache, daß es auch unter den Sozialarbeitern i n der Just iz 
Befürworter der Führungsaufsicht g i b t 1 9 5 , sowie das i n Wissenschaft 
u n d Praxis w o h l überwiegend anerkannte Bedürfnis nach einer S o n 
derbetreuung der H a u p t g r u p p e n der Führungsaufs icht 1 9 6 sprechen 
eher gegen radikale Experimente u n d für den V e r s u c h , die erkennbar 
gewordenen Mängel der Führungsaufsicht d u r c h gesetzliche K o r r e k 
turen z u beseitigen. 

D e r S c h w e r p u n k t der K r i t i k r i chte t s i ch gegen die D o p p e l b e t r e u u n g der F ü h r u n g s -
a u f s i c h t s - P r o b a n d e n d u r c h B e w ä h r u n g s h e l f e r u n d Führungsaufs ichtss te l len . I n s o w e i t 
w i r d e m p f o h l e n , das w e i t g e h e n d u n k o o r d i n i e r t e N e b e n e i n a n d e r d u r c h eine - s c h o n i m 
R a h m e n des gel tenden R e c h t s v ie l fach p r a k t i z i e r t e - f l ex ib le V o r - u n d N a c h r a n g i g k e i t 
z u ersetzen, je nach Ü b e r w i e g e n der B e t r e u u n g s - o d e r B e w a c h u n g s a u f g a b e n i m E i n 
z e l f a l l . 1 9 7 J e d o c h so l l ten E i n z e l h e i t e n z u r O r g a n i s a t i o n der Führungsaufs i ch t w e g e n 
des engen Z u s a m m e n h a n g e s m i t der B e w ä h r u n g s h i l f e aus d e n d o r t genannten G r ü n d e n 
an anderer Stelle erörter t w e r d e n . 1 9 8 D a g e g e n eignen s i ch d i e anschl ießend behandel ten 
p r i m ä r s t rafrecht l ichen F r a g e n der Führungsaufs i ch t - w i e die E i n s c h r ä n k u n g ihres 
A n w e n d u n g s b e r e i c h s o d e r die E n t k r i m i n a l i s i e r u n g v o n W e i s u n g s v e r s t ö ß e n - gut für 
eine v o r g e z o g e n e E r ö r t e r u n g i m R a h m e n des Jur is tentags . 

2. Änderungsvorschläge 

2.1 Streichung der Führungsaufsicht kraft richterlicher Anordnung 
(§ 68 I) 

D i e nach § 68 I r ichterl ich angeordnete Führungsaufsicht trägt we
sentlich zur Heterogenität der K l i e n t e l bei , w e i l bei den hiervon be-

1 9 0 v. Bülow (o. F n . 183), S. 155; Rasch (o. F n . 181), S. 165. 
1 9 1 Z . B . i n N d s . u n d N R W Wegener u n d Stein (Ber i ch t ) in DBH 1991. 
1 9 2 Rasch (o. F n . 181), S. 171. 
1 9 3 Wegener in DBH 1991. 
1 9 4 V g l . Brüsten B e w H i 1986, 280, 289 F n . 10. 
1 9 5 S . o . F n . 180 a . E . u n d v. Bülow (o . F n . 183), S. 151 f., 154. 
1 9 6 Vgl- Jescheck § 78 1 1; Dreher/Tröndle V o r § 68 jewei ls m . w . N . ; to ler ier t auch 

v o n B V e r f G E 55, 28 ; z u r S icht der P r a x i s Stockei B r u n s - F S S. 308f f . ; interessant a u c h 
Stein (Ber icht ) i n DBH 1991, w o n a c h die M i n d e r h e i t des A r b e i t s k r e i s e s nach d e m 
Schei tern der soz ia l therapeut i schen A n s t a l t den V e r l u s t eines w e i t e r e n „Kernanl iegens 
der S t r a f r e c h t s r e f o r m " befürchte te . 

1 9 7 V g l . Rasch in DertingerlMarks S. 164ff . ; s . u . G , T h e s e V 10c. 
1 9 8 S . o . E I; Schöch N S t Z 1992, i m D r u c k . 



cm Gutachten von Prof. Dr. Heinz Schöch 

troffenen Personen die Gefährlichkeit bereits i m U r t e i l , also norma
lerweise lange vor Beginn der Führungsaufsicht, festgestellt werden 
m u ß . 1 9 9 D e r e indrucksvol le Rückgang dieser Maßregel in den letzten 
10 Jahren (1980 noch 353 Verurtei l te , 1989 nur n o c h 5 7 ) 2 0 0 zeigt, daß 
die Gerichte zunehmend Bedenken haben, eine solche antizipierte 
negative Prognose bereits i m U r t e i l auszusprechen, o b w o h l diese 
durch den Del iktskata log , auf den § 68 I verweist, einigermaßen vor 
strukturiert w i r d . 

D i e s e Z u r ü c k h a l t u n g der G e r i c h t e ist r i c h t i g , w e n n m a n b e d e n k t , daß p r a k t i s c h n u r 
der schmale S e k t o r v o n 6 M o n a t e n (§ 68 I) bis z u 2 J a h r e n Fre ihe i t ss t ra fe z u r V e r f ü 
g u n g steht, w e i l jenseits dieser G r e n z e e n t w e d e r § 5 7 o d e r § 68 f e i n g r e i f t . 2 0 1 Z w a r 
schl ießt die A n o r d n u n g der Führungsaufs i ch t die spätere A u s s e t z u n g nach § 57 n icht 
aus ( v g l . § 68 g), sie ist aber eine s t igmat is ierende B ü r d e bei d e r E n t s c h e i d u n g ü b e r die 
an s i ch vorzugswürdige Strafres taussetzung nach § 5 7 . 2 0 2 E s g ibt a u c h k e i n k r i m i n o l o 
gisches P r o g n o s e v e r f a h r e n , das es recht fer t igen würde , bereits i m U r t e i l die E n t l a s 
s u n g s p r o g n o s e m i t e i n d e u t i g negat ivem E r g e b n i s v o r w e g z u n e h m e n . 2 0 3 

N a c h d e m der Gesetzgeber bereits i m 23. S t Ä G den H a u p t a n w e n 
dungsfall des früheren § 68 I - die Rückfallverschärfung nach § 48 
a .F . - gestrichen hat, spricht nichts dafür, die jetzt verbliebene, m i n 
destens ebenso problematische Variante des § 68 I n o c h aufrechtzuer
halten. 

D i e Streichung dieser V o r s c h r i f t würde es ermöglichen, die rechtl i 
che Ausgestaltung u n d Organisat ion der Maßregel gezielter auf die 
beiden H a u p t g r u p p e n z u konzentr ieren, bei denen die Führungsauf
sicht kraft Gesetzes erst i m Vol ls treckungsverfahren eintritt (§ 68 II). 

2.2 Verzicht auf Pönalisierung von Weisungsverstößen (§ 145 a) 

„Die verfassungsrechtlich w o h l noch akzeptable, k r imina lpo l i t i s ch 
aber p r o b l e m a t i s c h e " 2 0 4 Strafvorschrift des § 145 a ist in den Fällen 
der ausgesetzten Maßregelvollstreckung 2 C b entbehrl ich, da das G e 
richt bei gröblichen oder beharrl ichen Verstößen gegen Weisungen 

1 9 9 Z w a r schl ießt die A n o r d n u n g nach § 68 die g le i chze i t ige S t ra fausse tzung nach 
§ 56 n ich t z w i n g e n d aus (vg l . SK-Horn § 68 R n . 10; LK-Hanack § 6 8 g R n . 11), d o c h 
dürfte der V e r z i c h t auf die S t r a f v o l l s t r e c k u n g bei der negat iven P r o g n o s e i . S . des § 68 I 
sehr selten mögl ich sein ( v g l . Dreher/Tröndle § 68 R n . 5). 

2 0 0 S . o . B I 5 u n d F , T a b . 8 Sp . 6; der g r ö ß t e S c h w u n d erfolgte bereits bis 1985, also 
n o c h v o r S t r e i c h u n g des § 68 I N r . 1 a . F . ( V e r u r t e i l u n g w e g e n Rückfa l l es nach § 48 

*•!;•)• 
2 0 1 T h e o r e t i s c h ist z w a r die A n w e n d u n g des § 68 I auch bei längeren Fre ihe i t ss t ra fen 

mögl ich (Dreher/Tröndle § 68 R n . 6), j edoch dürfte i n der R e g e l eine so lche „ A b s i c h e 
r u n g " unverhäl tnismäßig sein (vg l . SK-Horn § 68 R n . 7). 

2 0 2 V g l . Rasch (o. F n . 181), S. 170. 
2 0 3 V g l . z u d e n P r o g n o s e m ö g l i c h k e i t e n Kaiser § 112 R n . 4 ; Spieß i n KKW 1985, 229. 
2 0 4 Lackner § 145 a R n . 1. 
2 0 5 D a z u gehören die A u s s e t z u n g e n nach d e n § § 6 7 b , 6 7 c I, I I , 6 7 d I I . 
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die Ausse tzung der V o l l s t r e c k u n g nach § 67 g I N r . 2 widerrufen 
k a n n . Für die Vol lverbüßer 2 0 6 wäre eine Bestrafung i n Ermangelung 
anderweitiger Sanktionierungsmöglichkeiten an sich n o t w e n d i g , 2 0 7 je
d o c h w i r d sie so gut wie nie p r a k t i z i e r t . 2 0 8 V ie le Beteiligte haben 
offenbar Z w e i f e l an der verfassungsrechtlich noch nicht geklärten 
Frage der Verhältnismäßigkeit der Bestrafung eines bloßen Weisungs
vers toßes . 2 0 9 Bei Verhängung einer Freiheitsstrafe k o m m t die P r o b l e 
mat ik des unzulässigen Freiheitsentzuges z u m Z w e c k e der E r z i e h u n g 
h i n z u . 2 1 0 Unabhängig davon hat der d u r c h § 145 a sanktionierte 
Z w a n g zur A n n a h m e v o n H i l f e viel z u r D i s k r e d i t i e r u n g der wohlge
meinten Führungsaufsicht beigetragen. Das alles spricht für eine er
satzlose Streichung des § 145 a , 2 1 1 die höchstwahrscheinlich nichts an 
der i n diesen Fällen ohnehin geringen E f f i z i e n z der Führungsaufsicht 
ändern würde. 

W e n n ein V o l l v e r b ü ß e r n a c h der E n t l a s s u n g w e i t e r h i n gefährl ich ist, so w i r d er i n 
al ler R e g e l längst rückfäll ig g e w o r d e n sein u n d i n U n t e r s u c h u n g s h a f t o d e r Strafhaft 
s i t z e n , b e v o r e in m e h r m o n a t i g e s V e r f a h r e n m i t einer B e s t r a f u n g n a c h § 145 a endet . 
D a g e g e n haben die jenigen E n t l a s s e n e n , d ie bis d a h i n n i ch t straffällig g e w o r d e n s i n d , 
d u r c h i h r V e r h a l t e n b e w i e s e n , daß sie a u c h o h n e W e i s u n g z u r e c h t k o m m e n . F ü r re inen 
U n g e h o r s a m gegen staatl iche A n o r d n u n g e n o h n e Bee int rächt igung eines geschützten 
Rechtsgutes ist nach unserer R e c h t s o r d n u n g a u c h sonst ke ine K r i m i n a l s t r a f e vorgese
h e n , 2 1 2 s o n d e r n n u r O r d n u n g s g e l d o d e r O r d n u n g s h a f t ; 2 1 3 a l lenfal ls wäre eine G e l d b u 
ß e n a c h d e m O W i G g e r e c h t f e r t i g t . 2 1 4 

W e i s u n g e n s i n d u n d b l e i b e n unabhängig v o n ihrer S t r a f b e w e h r u n g n o t w e n d i g u n d 
s o l l e n v o n der A u f s i c h t s s t e l l e u n d d e m B e w ä h r u n g s h e l f e r a u c h n a c h h a l t i g angemahnt 
w e r d e n , i n geeigneten Fäl len sogar u n t e r H i n w e i s auf die M ö g l i c h k e i t der V e r l ä n g e 
r u n g der Führungsaufs ichtsdauer o d e r der E r t e i l u n g wei te rer W e i s u n g e n (§ 68 d) . W e i 
sungsvers töße haben eine e rhöhte K o n t r o l l d i c h t e z u r F o l g e u n d e r h ö h e n das V e r u r t e i 
l u n g s r i s i k o i m Fal le neuer Straftaten. Sie führen i n v i e l e n Fäl len also z u einer A r t 
„Selbstbestrafung", die e f fekt iver u n d sachnäher ist als eine B a g a t e l l s t r a f e , 2 1 5 die - falls 
ü b e r h a u p t 2 1 6 - erst viele M o n a t e nach d e m re levanten F e h l v e r h a l t e n verhängt w i r d . 

2 0 6 Ent lassene nach § 68 f (nach Freihei tsstrafe) u n d nach § 6 7 d I V (nach ers tmal iger 
S i c h e r u n g s v e r w a h r u n g ) u n d - da p r o g n o s t i s c h a m ehesten v e r g l e i c h b a r - nach § 67 d V 
1 (wegen A u s s i c h t s l o s i g k e i t der U n t e r b r i n g u n g nach § 64). 

2 0 7 Streng V I I I 2 e, b b . 
2 0 8 V e r u r t e i l t e nach § 145a (S tVSta , z u l e t z t T a b . 6) 1980: 20 ; 1985: 22 ; 1987: 27 ; 

1989: 39. 
2 0 9 In BVerfGE 55, 28, 32 ausdrückl ich of fengelassen, d a n i c h t G e g e n s t a n d des 

V e r f a h r e n s . 
2 1 0 V g l . BVerfGE 22, 1 8 0 , 2 1 9 f . 
2 1 1 E b e n s o Jescheck § 78 I 3 F n . 10; LK-Hanack § 145a R n . 3 f f . ; w o h l auch Lackner 

V o r § 68 R n . 1, § 145 a R n . 1 ; e r w o g e n auch v o n Lemke i n DBH 1991. 
2 1 2 Vgl Jescheck § 7 I 1, V 3 b ; Roxin A T § 2 R n . 9, 28 ff. 
2 1 3 Z . B . § 7 0 1 S t P O , § 1 7 8 1 G V G . 
2 1 4 V g l . z . B . § § 1 1 1 , 115 O W i G . 
2 1 5 1975-1989 w u r d e n d u r c h s c h n i t t l i c h n u r i n 1 6 % aller V e r u r t e i l u n g e n nach § 145 a 

Fre ihei tss t rafen o h n e B e w ä h r u n g ausgesprochen (selbst errechnet nach S t V S t A 1975 -
1989 zu le tz t T a b . 6). 

2 1 6 Strafanträge w e r d e n v o n d e n F A - S t e l l e n fast nie gestellt , v g l . Wegener i n DBH 

8 59. DJT I C 
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VII. Entziehung der Fahrerlaubnis und Fahrverbot 

1. Keine gesetzlichen Änderungen bei der Entziehung der Fahrerlaub
nis 

D i e E n t z i e h u n g der Fahrerlaubnis ist mi t ca. 170000 A n o r d n u n g e n 
p r o Jahr die häufigste Maßregel u n d zugleich die wichtigste verkehrs
strafrechtliche Sankt ion. D i e Nebenstrafe des Fahrverbots w i r d d e m 
gegenüber nur ca. 35000 mal jährlich verhängt (s. F , T a b . 8 Sp. 7, 
T a b . 9 Sp. 9). 

D i e spezialpräventive Ef fekt iv i tä t der F a h r e r l a u b n i s e n t z i e h u n g ist d u r c h a u s z u f r i e 
d e n s t e l l e n d . 2 1 7 D i e gelegent l ich für A l k o h o l d e l i k t e i m V e r k e h r ber ichte ten R ü c k f a l l 
q u o t e n v o n 3 0 - 3 5 % bei Ers t tä tern u n d 6 0 % bei Zwei t tä tern s i n d ü b e r z e i c h n e t . 2 1 8 D i e 
G r e n z e n der W i r k s a m k e i t hängen a m häufigsten m i t behandlungsbedürf t igem A l k o 
h o l k o n s u m z u s a m m e n u n d l iegen n i c h t an der A u s g e s t a l t u n g dieser M a ß r e g e l . Selbst 
die sonst s i n n v o l l e n N a c h s c h u l u n g s k u r s e k ö n n e n z u r L ö s u n g dieses P r o b l e m s k a u m 
etwas b e i t r a g e n . 2 1 9 

B e m e r k e n s w e r t s i n d a u c h die generalpräventiven N e b e n w i r k u n g e n dieser M a ß r e g e l . 
So s i n d insbesondere die A l k o h o l d e l i k t e i m V e r k e h r t r o t z e iner ger ingen p o l i z e i l i c h e n 
Ü b e r w a c h u n g s d i c h t e z u r ü c k g e g a n g e n . 2 2 0 Natür l i ch sp ie len h ier a u c h andere M a ß n a h 
m e n eine R o l l e , v o n denen n u r einige genannt se ien : Vor läuf ige F a h r e r l a u b n i s e n t z i e 
h u n g nach § 111 a S t P O , F a h r v e r b o t für leichtere V e r k e h r s v e r g e h e n als D e n k z e t t e l s t r a 
fe, H e r a b s e t z u n g der R i s i k o s c h w e l l e bei T r u n k e n h e i t s f a h r t e n d u r c h die vorgelagerte 
O r d n u n g s w i d r i g k e i t n a c h § 24 a S t V G (seit 1973), F a h r e r l a u b n i s auf P r o b e bei j u n g e n 
Führersche in inhabern ( § § 2 a - 2 e S t V G seit 1986). 

Es ist daher verständlich, daß die Bundesregierung den seit mehr als 
20 Jahren in zahlreichen Varianten ausgetragenen Meinungsstrei t 
über den „Etikettenschwindel" der Maßrege l , 2 2 1 über „große L ö -

1991; dies entspr icht d e n I n t e n t i o n e n des Gese tzgebers , v g l . Horn Z S t W 89 (1977), 
556. 

2 1 7 Schöch N S t Z 1991, 17; Schultz B A 1982, 318. 
2 1 8 V o n Dreher/Tröndle § 69 R n . 2 aus BR-Drs. 540/81 z i t i e r t , d o r t aber (S. 2) n i c h t 

belegt, o f f e n b a r aus der N a c h s c h u l u n g s l i t e r a t u r ü b e r n o m m e n , w o of t sämtl iche V e r 
kehrsvergehen u n d O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n als Rückfä l l e gezählt w e r d e n . R e a l i s t i s c h 
nach Stephan i n n e r h a l b v o n 10 J a h r e n 4 0 % Rückfä l le w e g e n A l k o h o l v e r g e h e n o d e r 
§ 2 4 a S t V G ; Schöch 1973, 164 nach 5 J a h r e n : 1 6 % einschlägige Rückfa l l ta ten , 8 % 
sonstige V e r k e h r s v e r g e h e n , 1 7 , 7 % O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n ; s p e k u l a t i v daher Himmel
reich D A R 1989, 9 : a n g e b l i c h über 9 0 % unter B e r ü c k s i c h t i g u n g des D u n k e l f e l d e s . 

2 1 9 Schöch N S t Z 1991, 17; Stephan B A 1988, 201 , 223 f. 
2 2 0 Schöch N S t Z 1991, 14f. m . w . N . ; a . A . Gramer S c h r ö d e r - G e d S S. 542 f. unter 

H i n w e i s auf ein geschätztes D u n k e l f e l d . 
2 2 1 Ü b e r b l i c k bei Schultz B A 1982, 315, 321 ; gegen d e n V o r w u r f des E t i k e t t e n 

s c h w i n d e l s S/S-Stree § 69 R n . 2. 



Reformv or schlüge C 115 

s u n g " 2 2 2 und „kleine L ö s u n g " 2 2 3 wenig beachtet u n d sich auf folgende 
Bemerkungen beschränkt hat: 

„ D i e dogmat i sche A u s g e s t a l t u n g dieses Inst i tuts als M a ß r e g e l der B e s s e r u n g u n d 
S i c h e r u n g hat s ich - auch nach i n t e r n a t i o n a l e n k r i m i n o l o g i s c h e n E r k e n n t n i s s e n - als 
besonders w i r k s a m e s R e a k t i o n s m i t t e l bewährt . E i n e Ä n d e r u n g des Sys tems , i n s b e s o n 
dere d u r c h die gelegent l ich geforderte E r s e t z u n g der M a ß r e g e l d u r c h e in z u r B e w ä h 
r u n g ausgesetztes F a h r v e r b o t , k ö n n t e le icht z u einer A b s c h w ä c h u n g der guten W i r 
k u n g dieser R e a k t i o n s m ö g l i c h k e i t führen u n d ist daher a b z u l e h n e n . " 2 2 4 

In dieser Situation ist es wenig s innvol l , einzelne Reformfragen z u r 
E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s 2 2 5 i m R a h m e n unseres Themas z u ver
tiefen, zumal sich mehrfach Arbei tskreise des Verkehrsgerichtstages 
damit befaßt haben u n d letzt l ich nicht z u durchgreifenden R e f o r m 
vorschlägen gelangt s i n d . 2 2 6 

A u c h die v o n der Bundesregierung e r w o g e n e , aber zurückgeste l l te V e r s t ä r k u n g der 
M a ß r e g e l d u r c h B e g l e i t m a ß n a h m e n w i e Nachschulung sol l te n i c h t i so l ier t aus d e m 
G e s a m t k o m p l e x herausgegri f fen w e r d e n . B i s h e r w i r d die P r a x i s d e n b e g r e n z t e n M ö g 
l i c h k e i t e n der N a c h s c h u l u n g 2 2 7 d u r c h a u s gerecht , i n d e m sie die ger i cht l i che V e r w e r 
t u n g sehr f lex ibe l gesta l te t . 2 2 8 A u c h sonst hat die R e c h t s p r e c h u n g die meis ten P r o b l e m e 
be i der A n w e n d u n g der § § 69, 69 a sachgerecht g e l ö s t . 2 2 9 

Ü b e r z e u g e n d ist die S t e l l u n g n a h m e der B u n d e s r e g i e r u n g z u r A b l e h n u n g jegl icher 
A u s s e t z u n g z u r B e w ä h r u n g , die n i c h t m i t d e m d o m i n a n t e n S i c h e r u n g s z w e c k der F a h r 
e r l a u b n i s e n t z i e h u n g z u v e r e i n b a r e n s e i 2 3 0 u n d i m übrigen a u c h die e r w ü n s c h t e N e b e n 
w i r k u n g als D e n k z e t t e l beeinträcht igen w ü r d e . Z u l a p i d a r w i r d j e d o c h das Verhäl tn is 

2 2 2 I m wesent l i chen E r w e i t e r u n g des F a h r v e r b o t e s (bis z u 3 J . , te i lweise bis 5 J . ; 
M ö g l i c h k e i t der Strafaussetzung) u n d i . ü . ausschl ießl iche K o m p e t e n z der V e r w a l 
t u n g s b e h ö r d e für die E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s ; v g l . insbesondere Cramer S c h r ö -
d e r - G e d S S. 544ff . ; Rebmann D A R 1978, 300f . ; Koch V G T 1977, 37 ; Himmelreich 
V G T 1977, 48 ; a b l e h n e n d Jamszewski 1989, R n . 746f f . ; Schultz B A 1982, 315, 325 ; 
M e h r h e i t s b e s c h l u ß V G T 1977, 7; s k e p t i s c h Preisendanz D A R 1981, 307. 

2 2 3 K o r r e k t u r e n der Maßrege l lösung , i m w e s e n t l i c h e n d u r c h erwei ter te A u s n a h m e n 
v o n der Sperre nach § 6 9 a S t G B ( z . B . b e r u f s b e z o g e n e , z e i t l i c h e , ör t l i che A u s n a h m e n ) , 
L o c k e r u n g der M i n d e s t s p e r r f r i s t e n i n § 6 9 a I V 2, V I I 2 bei langer vorläuf iger E n t z i e 
h u n g (§ l i l a S t P O ) u n d m e h r S p i e l r a u m für die B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n N a c h s c h u 
lungsmaßnahmen ( d a z u BR-Drs. 540/81); v g l . z . B . Brockelt V G T 1980, 2 8 5 ; Mollen
kott V G T 1980, 296 ; Berz V G T 1980, 305 ; ähnlich Gontard R e b m a n n - F S S. 218 ; 
Hentschel D A R 1984, 249 ; e inschränkend Schultz B A 1982, 325f . ; wei tere M o d i f i k a 
t i o n e n angedeutet bei Cramer S c h r ö d e r - G e d S S. 548. 

2 2 4 BReg. B T - D r s . 10/5828, 6; z u den v e r f a h r e n s ö k o n o m i s c h e n N a c h t e i l e n v g l . Ja
mszewski 1989, R n . 748; Preisendanz D A R 1981, 312f . ; Schultz B A 1982, 324. 

2 2 5 V g l . z . B . Gontard R e b m a n n - F S S. 211 ff. 
2 2 6 Insbesondere V G T 1977, 1980, 1989 ( s . u . 2.). 
2 2 7 Kaiser § 98 R n . 23 m . w . N . ; Stephan Z P V e r k e h r s s i c h e r h e i t 1986, 2. 
2 2 8 Ü b e r w i e g e n d nach § 6 9 a V I I , te i lweise s p e r r f r i s t m i n d e r n d i m E r k e n n t n i s v e r f a h 

r e n , ausnahmsweise sogar bei der W i d e r l e g u n g der R e g e l v e r m u t u n g nach § 69 II ( v g l . 
Dreher/Tröndle § 69 R n . 10 a, b ; Himmelreich D A R 1989, 7 f f . ; für A u s w e i t u n g Gon
tard R e b m a n n - F S S. 225, 230. 

2 2 9 V g l . Hentschel D A R 1984, 248 f f . ; Jescheck § 78 II 6. 
2 3 0 Himmelreich Z R P 1975, 209 ; Jamszewski G A 1981, 393 f. 

8* 
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zum Fahrverbot behandelt, bei dem es ja nicht notwendig um die Aussetzung zur 
Bewährung geht. Vielmehr soll die sachgerechte, strafrechtsdogmatisch konsequente 
Sanktion in all den Fällen ermöglicht werden, in denen man nicht wegen Schuldunfä
higkeit, erheblicher Schuldminderung oder wegen eines dominierenden Eignungsman
gels unbedingt auf die Maßregel angewiesen ist. Das Reformthema kann nach den 
Diskussionen der letzten Jahre also nicht mehr lauten „Erse tzung der Fahrerlaubnis
entziehung durch ein Fahrverbot", 2 3 1 sondern Ergänzung durch ein erweitertes Fahr
verbot. 

Schon bisher w i r d das Fahrverbot herangezogen, u m Lücken oder 
besondere Belastungen bei der Fahrer laubnisentziehung z u k o r r i g i e 
ren, z . B . be im Auffangfahrverbot nach § 44 I 2 oder be im A u s g l e i c h 
v o n Härten der Mindest f r i s ten nach § 69 a I V 2 oder § 69 a V I I 2 i m 
Berufungsver fahren . 2 3 2 D i e Hauptschwier igke i t bei der A n w e n d u n g 
der Fahrerlaubnisentziehung besteht jedoch i n der Begründung der 
Dauer der voraussichtlichen Ungeeignetheit, für die es aus wissen
schaftlicher u n d aus praktischer Sicht kein brauchbares Prognosever
fahren g i b t . 2 3 3 D i e Rechtsprechung behilft sich daher m i t standardi
sierten K o n v e n t i o n e n . 2 3 4 

Die Schwere der Schuld und generalpräventive G r ü n d e sollen dabei keine Rolle 
spielen. 2 3 5 Die Verurteiltenstatistik zeigt aber ein deutliches Gefälle nach der Delikts
schwere. 2 3 6 Die Bemessungs- und Begründungsprobleme der Praxis sind außerhalb der 
standardisierten Fallgruppen der folgenlosen Trunkenheitsfahrt b e t r ä c h t l i c h . 2 3 7 D e n 
noch m u ß die Maßregellösung als Grundmodell der Bekämpfung des Eignungsmangels 
im Straßenverkehr erhalten bleiben, vor allem auch wegen der zahlreichen Grenz- und 
Zweifelsfälle zur (nicht ausschließbaren) Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuld
fähigkeit bei den Alkoholdel ikten. 2 3 8 Unverzichtbar ist auch die vorläufige Entziehung 
nach § 111 a S t P O , 2 3 9 die jedoch nur bei einer reinen Straflösung ausgeschlossen w ä -
re . 2 4 0 

2. Erweitertes Fahrverbot als selbständige Hauptstrafe 

D i e bisherigen Init iativen z u r Erwei te rung des Fahrverbotes waren 
z u stark mit der A b s c h a f f u n g der Maßrege l 2 4 1 oder mi t der Strafaus-

2 3 1 So noch Cramer S c h r ö d e r - G e d S S. 545; Rebmann D A R 1978, 296 f. 
2 3 2 V g l . Dreher/Tröndle § 69a R n . 9 a m . w . N . ; zuletzt Gontard Rebmann-FS 

S. 221; Janiszewski V G T 1989, 127; Suhren V G T 1989, 141. 
2 3 3 Cramer S c h r ö d e r - G e d S S. 538. 
2 3 4 V g l . z . B . Berz V G T 1980, 309; Preisendanz D A R 1981, 308f.: letztlich entschei

dend sei die Schwere des Tatvorwurfs; ähnlich LK-Rüth § 69 R n . 1. 
2 3 5 B G H S t 15, 393, 397; BGH StV 1987, 20. 
2 3 6 Schöch 1973, 176; ähnlich auch die neueren Statistiken. 
2 3 7 V g l . B G H S t 15, 393, 398; Preisendanz D A R 1981, 308f. 
2 3 8 Jamszewski 1989, R n . 750; Berz V G T 1980, 310. 
m Jamszewski 1989, R n . 748. 
2 4 0 S.u. E VII 2. 
2 4 1 Sog. große Reform, s.o. F n . 222. 
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Setzung z u r Bewährung be im F a h r v e r b o t 2 4 2 verbunden. Beides halte 
auch i ch für ver feh l t . 2 4 3 S i n n v o l l ist jedoch ein neben den §§ 69, 69a 
zu schaffendes erweitertes Fahrverbot v o n einem M o n a t bis z u einem 
Jahr. Dieses sollte als selbständige Hauptstrafe neben einer anderen 
Sankt ion , aber auch allein anstelle einer an sich verwirkten Geldstrafe 
verhängt werden k ö n n e n . 2 4 4 

E i n derartiges Fahrverbot , das in ähnlicher F o r m bereits i n § 55 A E 
vorgeschlagen w a r , 2 4 5 würde die inzwischen als störend empfundene 
Lücke zwischen dem höchstens 3 monatigen Fahrverbot u n d der m i n 
destens 6 monatigen Sperrfrist nach § 69 a I schließen u n d zugleich 
d a z u beitragen, daß besondere Härten der aus Praktikabilitätsgrün-
den relativ schematisch geregelten §§ 69, 69 a 2 4 6 besser als bisher aus
geglichen werden könnten. E i n e Überlappung mi t der Untergrenze 
der Sperrfrist ist notwendig , damit das neue Fahrverbot die vielfälti
gen A u f g a b e n erfüllen kann, die i h m zugedacht s ind . 

So w i r d z . B . e m p f o h l e n , bei langer D a u e r der vorläuf igen E n t z i e h u n g der F a h r e r 
l a u b n i s n a c h § 111 a S t P O , die ja n i c h t auf die Sperr f r i s t angerechnet w e r d e n k a n n 
( A u s n a h m e § 69 a V 2), auf ein F a h r v e r b o t a u s z u w e i c h e n , w e n n selbst die M i n d e s t f r i s t 
des § 69 a I V 2 z u lang e r s c h e i n t . 2 4 7 D i e B e n a c h t e i l i g u n g des e r f o l g l o s e n B e r u f u n g s f ü h 
rers ist aber auch so k a u m v e r m e i d b a r . 2 4 8 D i e S t r e i c h u n g o d e r K ü r z u n g der M i n d e s t 
s p e r r f r i s t e n i n § 69 a I, I V 2, V I I 2 wäre dagegen n i c h t m i t d e m B e g r i f f des E i g n u n g s 
mange ls z u v e r e i n b a r e n . 2 4 9 

D i e w e i t e F a s s u n g der Rege lbe isp ie le für die V e r m u t u n g des E i g n u n g s m a n g e l s i n 
§ 69 II m a g für die A l k o h o l d e l i k t e i m V e r k e h r u n d für d e n raschen A u s s c h l u ß p o t e n t i 
e l l gefährl icher V e r k e h r s t e i l n e h m e r n a c h § 111 a S t P O ver t re tbar se in . Sie re icht j e d o c h 
be i d e n sonst igen T a t b e s t ä n d e n der k o n k r e t e n S t r a ß e n v e r k e h r s g e f ä h r d u n g 2 5 0 w e i t i n 
B e r e i c h e h i n e i n , i n denen der E i g n u n g s m a n g e l l e t z t l i c h n i c h t bejaht w e r d e n k a n n . 2 5 1 

Selbst be i A l k o h o l d e l i k t e n beschränkt s i ch die M a ß r e g e l q u o t e auf ca. 9 2 % der V e r u r -

2 4 2 Z . B . Rehmann D A R 1978, 296, 300f . ; Cramer S c h r ö d e r - G e d S S. 545f . ; A n t r a g 
d e r C D U / C S U - F r a k t i o n i m D t . B u n d e s t a g v o m 20. 7. 1979, B T - D r s . 8/3072. 

2 4 3 S . o . 1 ; so auch die überwiegende M e i n u n g , v g l . z . B . Janiszewski G A 1981, 393f . ; 
Schultz B A 1982, 324. 

2 4 4 Ähnl i ch Dünkel/Spieß B e w H i 1992 ( i m D r u c k ) , 4 .2 . 
2 4 5 M i t K o m b i n a t i o n s m ö g l i c h k e i t m i t A u f l a g e n u n d W e i s u n g e n nach § 56 A E u n d 

der m . E . s i n n v o l l e n Ausse tzungsmögl i chke i t bezügl ich des le tz ten D r i t t e l s ( § 5 5 V I 
A E ) , dafür auch Preisendanz D A R 1981, 313. 

2 4 6 V g l . z . B . Preisendanz D A R 1981, 309f f . ; Schultz B A 1982, 325f . ; Hentschel 
D A R 1984, 248f f . ; Gontard R e b m a n n - F S S. 213f f . ; Jamszewski V G T 1989, 127f . ; 
Suhren V G T 1989, 140 ff. 

2 4 7 Janiszewski G A 1981, 399 ; Schultz B A 1982, 326. 
2 4 8 Geppert Z R P 1981, 89. 
2 4 9 Jamszewski G A 1981, 309. 
2 3 0 D i e U n f a l l f l u c h t w i r d bereits i n § 69 II N r . 3 e r h e b l i c h e ingeschränkt . 
2 5 1 N a c h S t V S t a 1989, T a b . 5 k a m es z . B . bei § 315c I N r . 2 (falsches Ü b e r h o l e n ) z u 

1445 F a h r e r l a u b n i s e n t z i e h u n g e n gegenüber 1246 F a h r v e r b o t e n . 
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t e i l t e n . 2 5 2 F ü r die Grenzfä l l e schre ibt § 44 I 2 i n der R e g e l e in F a h r v e r b o t v o r , w o v o n 
auch meist G e b r a u c h gemacht w i r d . 2 5 3 

W e n n m a n darüber h inaus berücks icht ig t , daß i n d e n le tz ten J a h r e n regelmäßig e t w a 
ein V i e r t e l al ler S p e r r f r i s t e n n i c h t m e h r als 6 M o n a t e b e t r u g ( v g l . § 69 a I, I V ) , 2 5 4 w i r d 
d e u t l i c h , daß es e in beträcht l iches F e l d g ibt , i n d e m die A n n a h m e eines E i g n u n g s m a n 
gels z u m i n d e s t z u m Z e i t p u n k t der H a u p t v e r h a n d l u n g p r o b l e m a t i s c h ist . 

A u f der anderen Seite g ib t es le icht fer t ige F a h r e r , d e r e n V e r h a l t e n n i c h t u n t e r d e n 
R e g e l k a t a l o g des § 69 II fällt u n d d e n e n deshalb z u m e i s t a u c h die vorläuf ige E n t z i e 
h u n g nach § l i l a S t P O erspart b le ib t . B e i i h n e n ist es d a n n n a c h m e h r m o n a t i g e r 
T e i l n a h m e am V e r k e h r of t s c h w e r , i n der H a u p t v e r h a n d l u n g e inen E i g n u n g s m a n g e l z u 
begründen. D a s v e r b l e i b e n d e d r e i m o n a t i g e F a h r v e r b o t re icht u . U . n i c h t aus, u m das 
M a ß der P f l i c h t w i d r i g k e i t angemessen z u a h n d e n . 

In all diesen Fällen würde ein längeres Fahrverbot eine angemessene 
A b s t u f u n g ermöglichen. D i e beim Fahrverbot vorgeschriebene A n 
rechnung (§ 51 V ) ermöglicht es, die d u r c h die vorläufige E n t z i e h u n g 
möglicherweise bewirkte Beseit igung oder R e d u z i e r u n g des E i g 
nungsmangels z u berücksichtigen und ein - evtl . aus Gründen der 
A h n d u n g oder Registerwahrheit ( B Z R G , V Z R ) erforderliches - z u 
sätzliches Fahrverbot darauf a b z u s t i m m e n . 2 3 5 

D a b e i m F a h r v e r b o t die a l l g e m e i n e n S t r a f z w e c k e gel ten, k ö n n t e n d ie G e r i c h t e w e 
nigstens h ier o f fen u n d m i t g u t e m G e w i s s e n auf die a l l g e m e i n e n S t r a f z u m e s s u n g s g r ü n 
de z u r ü c k g r e i f e n 2 5 6 u n d wären n i c h t m e h r auf anfechtbare P r o g n o s e n ü b e r den v o r a u s 
s i c h t l i c h e n E i g n u n g s m a n g e l a n g e w i e s e n . 2 3 7 

M i t d e m vorgeschlagenen z e i t l i c h e n R a h m e n würde s i c h das erwei ter te F a h r v e r b o t 
besser als b isher v o n d e m d r e i m o n a t i g e n o r d n u n g s w i d r i g k e i t e n r e c h t l i c h e n F a h r v e r b o t 
nach § 25 S t V G abheben . Z u g l e i c h w ü r d e es d e n K e r n b e r e i c h der M a ß r e g e l ( A l k o h o l 
täter , m e h r f a c h auffällige Verkehrs tä ter ) unangetastet lassen, während es i m u n t e r e n 
G r e n z b e r e i c h (sonstige gravierende V e r k e h r s v e r g e h e n , A l k o h o l e r s t t ä t e r m i t n i e d r i g e m 
B l u t a l k o h o l g e h a l t u n d ger inger S c h u l d ) die schemat is ierende R e g e l u n g der § § 69, 6 9 a 
te i lweise k o r r i g i e r e n k ö n n t e . D i e G e r i c h t e kämen o h n e p r o b l e m a t i s c h e P r o g n o s e n 2 5 8 

aus, die V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n b r a u c h t e n i n d e n e infachen Fäl len ke ine neue F a h r e r 
l a u b n i s z u er te i len , u n d d e m V e r u r t e i l t e n bl iebe der m a n c h m a l „dornenvol le W e g der 
N e u e r t e i l u n g d u r c h die V e r w a l t u n g " 2 5 9 erspart . 

Bei dieser engen V e r z a h n u n g des Fahrverbotes m i t der Fahrer laub
nisentziehung bliebe die Möglichkeit der vorläufigen Entziehung 
nach § lila StPO in allen Fällen erhalten, in denen sie bereits nach 
geltendem Recht möglich war . W e n n schon bisher der U b e r g a n g v o n 

2 5 2 Schöch N S t Z 1991, 14. 
2 5 3 1 9 8 9 bei 11986 V e r u r t e i l t e n m i t A l k o h o l d e l i k t e n i m V e r k e h r , StVSta 1989, 

T a b . 5. 
2 5 4 1989 v o n 129568 Sperren 2 3 , 7 % (40330) bis 6 M o n a t e (StVSta 1989, T a b . 5). 
2 ! ° V g l . Geppert Z R P 1981, 89, 91 m i t überzeugenden T e n o r i e r u n g s v o r s c h l ä g e n . 
2 5 6 V g l . S/S-Stree § 44 R n . 18a. 
2 5 7 Z u r je tz igen Prax i s Preisendanz D A R 1981, 308f . ; k r i t i s c h gegen jede Z w e c k e n t 

f r e m d u n g SK-Horn § 69 R n . 2. 
2 5 8 K r i t i s c h h i e r z u Cramer S c h r ö d e r - G e d S S. 537f . 
2 5 9 Geppert Z R P 1981, 89. 
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einer ex ante möglichen E n t z i e h u n g nach § 69 (die V e r m u t u n g nach 
A b s . 2 genügt) in ein kurzes Fahrverbot nach § 44 zulässig i s t , 2 6 0 ohne 
daß dar in ein Mißbrauch des § 111 a S t P O z u sehen ist, so gilt dies erst 
recht für ein längeres Fahrverbot , das sich i m Verlaufe des Verfahrens 
als eingriffsschonendere Alternat ive z u r Fahrerlaubnisentziehung er
weist. 

D a m i t entfällt der w o h l wichtigste E i n w a n d gegen ein erweitertes 
Fahrverbot , der vermeintliche Verlust der vorläufigen Entziehung 
nach § lila StPO.261 Diese Sofortmaßnahme bleibt i m Interesse der 
Verkehrssicherheit bei gefährlichen Verkehrstätern unverzichtbar. 
D a hierüber unter allen Experten prakt isch Einmütigkeit besteht 2 6 2 

u n d die Sicherheit des Straßenverkehrs ein wichtiges Gemeinschafts
gut ist, würde - unabhängig v o n der obigen R e f l e x w i r k u n g des § 111 a 
S t P O - auch eine gesetzliche E i n b e z i e h u n g des vorläufigen Fahrver
botes in § 111 a S t P O nicht gegen die U n s c h u l d s v e r m u t u n g gem. 
A r t . 6 II M R K vers toßen, 2 6 3 jedenfalls w e n n man es auf Wiederho
lungstäter beschränkt. 

Z w a r schl ießt eine beacht l iche G e g e n m e i n u n g d i e nahel iegende R e c h t s a n a l o g i e z u 
§ 112 a S t P O ausdrückl ich aus, w e i l d o r t eine v o r w e g g e n o m m e n e B e s t r a f u n g n u r bei 
ganz eklatanten V e r s t ö ß e n gegen die R e c h t s o r d n u n g zugelassen s e i . 2 6 4 D i e s e A n s i c h t 
berücks icht ig t aber n icht h i n r e i c h e n d , daß ein vorläufiges F a h r v e r b o t n u r bei w e n i g e n 
V e r k e h r s d e l i k t e n e r f o r d e r l i c h wäre , w e n n die vorläufige E n t z i e h u n g n a c h § l i l a i m 
b isher igen U m f a n g erhal ten b le ib t . E s kämen n u r die s c h w e r s t e n V e r k e h r s v e r g e h e n 
außerhalb des Regelkata loges des § 69 II i n Betracht , also z . B . gefährl iche E i n g r i f f e i n 
den S t raßenverkehr (§ 315b) o d e r schwere Fäl le der fahrlässigen T ö t u n g . D i e v o n 
diesen Straf tatbeständen geschützten R e c h t s g ü t e r s i n d k a u m w e n i g e r g e w i c h t i g als 
d ie jen igen , d ie h inter m a n c h e n i n § 112a S t P O genannten T a t b e s t ä n d e n stehen ( z . B . 
§ § 125a, 223 a, 243, 263 S t G B o d e r § 29 I B t M G ) . 

D i e Ausgestaltung des Fahrverbotes als Hauptstrafe ist geboten, u m 
die bisher ausgeschlossene K o m b i n a t i o n 2 6 5 mit dem Absehen v o n 
Strafe u n d der V e r w a r n u n g mit Strafvorbehalt u n d den dort vorgese
henen Auf lagen und W e i s u n g e n 2 6 6 z u ermöglichen. Das Fahrverbot 
kann aber auch als alleinige Sankt ion s innvol l sein. Schließlich kann es 

2 6 0 G e n e r e l l § 44 I 2 u n d spez ie l l bei vorläufiger E n t z i e h u n g Janiszewski G A 1981, 
399; Schultz 1982, 326. 

2 6 1 Jamszewski 1989 R n . 748. 
2 6 2 Z . B . Berz V G T 1980, 312 ; Jamszewski G A 1989, 391 f.; Preisendanz D A R 1981, 

312; Schultz B A 1981, 322. 
2 6 3 W i e h ier Beine/Lange, unveröf f . G u t a c h t e n 1977 (z i t . nach Jamszewski G A 1981, 

395); Beine Z R P 1977, 295 ; z w e i f e l n d Preisendanz D A R 1981, 312. 
2 6 4 Jamszewski G A 1981, 392 ; Schultz B A 1981, 322 ; i m E r g . ebenso Geppert Z R P 

1981, 86 ; Berz V G T 1980, 312. 
2 6 5 Lackner § 44 R n . 5 ; SK-Horn § 44 R n . 6. 
2 6 6 S. o . E III 2, E I V 2, 3. N a c h § 56 A E sol l te das F a h r v e r b o t selbständig m i t A u f l a 

gen u n d W e i s u n g e n k o m b i n i e r b a r se in . 
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mit dem Schuldspruch unter Strafverzicht nach erfolgter Wiedergut
machung verbunden w e r d e n . 2 6 7 D i e abschreckende u n d erzieherische 
D e n k z e t t e l w i r k u n g des Fahrverbots ist z . B . s i n n v o l l , w e n n s y m b o l i 
sche Wiedergutmachung allein z u r Wiederherste l lung des Rechtsfrie
dens nicht ausreicht. 

Schließlich ist z u empfehlen, die Hauptstrafe Fahrverbot aus der 
bisherigen Bindung an Verkehrsdelikte oder Straftaten i m Z u s a m 
menhang mi t dem K r a f t f a h r z e u g 2 6 8 z u lösen. Das Bedürfnis nach 
„spiegelnden Strafen", die einen direkten oder symbol i schen B e z u g 
z u r Straftat haben m u ß t e n , 2 6 9 ist spätestens i n der Aufklärungszeit 
überwunden w o r d e n . Deshalb gibt es keinen überzeugenden G r u n d , 
das Fahrverbot als Strafe ausschließlich für das Verkehrsstrafrecht in 
A n s p r u c h z u nehmen. D a die Berechtigung z u r jederzeitigen T e i l n a h 
me am Straßenverkehr heute für viele M e n s c h e n z u den typischen 
Symbolen individuel ler Freiheit gehört, könnte ein erweitertes Fahr 
verbot eine nicht selten in Betracht k o m m e n d e „Freiheitsbeschrän
kungsstrafe"270 moderner A r t sein. 

2 6 7 S . o . D I V 9 , E I I I 1 , 2 . 
2 6 8 W i r d s c h o n b isher w e i t ausgelegt, v g l . Lackner § 44 R n . 3 ; Dreher/Tröndle § 44 

R n . 6 . 
2 6 9 Rüping, G r u n d r i ß der Strafrechtsgeschichte 1981, S. 16, 26. 
2 7 0 Groß/Schädler/AG VI 1990, S. 11, 19, d o r t aber o h n e das B e i s p i e l F a h r v e r b o t . 

F ü r d i f fe renz ier te Freizeitstrafen auch Hirsch Z S t W 92 (1980), 250 ; 95 (1983), 650; 
ders. H . K a u f m a n n - G e d S S. 162 F n . 88. D a s obengenannte P r o b l e m der E r s a t z r e a k t i o n 
(s .o . E V 1.6 u . 2) stellt s i ch b e i m F a h r v e r b o t n i c h t , d a es u n m i t t e l b a r m i t der R e c h t s 
kraf t des U r t e i l s w i r k s a m w i r d (§ 44 III 1). 



F. Tabellenanhang 

( A l l e Zahlen beziehen sich auf die alten Bundesländer) 

Tabelle 1: Entwicklung der Hauptstrafen (1955-1989) 

J a h r V e r u r t e i l t e Fre ihe i t ss t ra fe 1 G e l d s t r a f e J a h r 
o h n e B e w ä h r u n g m i t B e w ä h r u n g 

n n % n /o n /o 

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1955 502669 9 1 8 3 7 19,0 49971 10,4 353129 70,3 
1960 505118 96335 19,1 60824 12,0 347954 68,9 
1965 505441 116205 23,0 58617 11,6 330610 65,4 
1970 553692 41902 7,6 46972 8,5 464818 83,9 
1975 567605 36350 6,4 58678 10,3 472577 83,3 
1980 599832 36097 6,0 69621 11,6 494114 82,4 
1985 600798 37808 6,3 74576 12,4 488414 81,3 
1989 608548 34156 5,6 71035 11,7 503 356 82,7 

1 Fre ihe i t ss t ra fe einsschl ießl ich Strafarrest 
Quelle: S t V S t a 1955-1989, z u l e t z t T a b . 3.1 u n d 3.3 

Tabelle 2: Strafzumessung bei Freiheitsstrafen 1967-1989 

Fre ihe i tss t rafe 
Jahr z u s a m m e n bis unter e inschl ießl ich 6 ü b e r 12 bis über 24 

6 M o n a t e bis 12 M o n a t e 24 M o n a t e M o n a t e 
n /o n /o n /o n % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1967 212723 185657 1 87,3 15222 7,2 7285 3,4 4955 2,3 
1970 88248 55 844 63,3 23256 26,4 5981 6,8 3 167 3,6 
1975 94018 47152 50,2 35632 37,9 7234 7,7 4 0 0 0 4,3 
1980 104850 50324 48,0 40944 39,1 8426 8,0 5156 4,9 
1985 111867 49228 44,0 45055 40,3 10843 9,7 6750 6,0 
1989 104 890 48019 45,8 39354 37,5 11312 10,8 6 2 0 5 5,9 

1 1967: e inschl ießl ich H a f t (373 V e r u r t e i l t e ) u n d E i n s c h l i e ß u n g (23 V e r u r t e i l t e ) . 
Quelle: S t V S t 1697-1989, z u l e t z t T a b . 3.1 
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Tabelle 3: Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bewährung 1967-1989 

Freihei tss trafe 
J a h r bis u n t e r d a v o n 6 bis d a v o n über 12 bis d a v o n 

6 M o n a t e A u s s e t z u n g 12 M o n a t e A u s s e t z u n g 24 M o n a t e A u s s e t z u n g 
n n /o n n /o n n % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1967 185261 66508 35,9 15222 (4467) (29,3) ' _ _ _ 
1970 55844 32180 57,6 23256 14192 61,0 5981 600 10,0 
1975 47152 34802 73,8 35632 22391 62,8 7234 731 10,1 
1980 50324 39922 79,3 40944 27410 66,9 8 4 2 6 1546 18,3 
1985 49228 39419 80,1 45055 30861 68,5 10843 3 867 35,7 
1989 48019 37202 77,5 39354 27663 70,3 11312 5918 52,3 

1 1967 lag die A u s s e t z u n g s g r e n z e n o c h bei 9 M o n a t e n 
Quelle: S t V S t a 1967-1989, z u l e t z t T a b . 3.1 

Tabelle 4: Unterstellung unter Bewährungs-/Führungsaufsicht 1965-
1989 

Z a h l der U n t e r s t e l l u n g ;en d a r u n t e r U n t e r s t . 
J a h r B e w . - B e w . - F ü h r u n g s  M e h r f . - je B e w . -

helfer insgesamt A u f s i c h t aufs icht unters t . helfer 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1965 518 26149 2 6 1 4 9 _ _ 50,5 
1970 616 39503 39503 - - 64,1 
1975 1118 61532 61532 - - 55,0 
1980 1759 101221 93 840 7381 8096 57,5 
1985 1925 135 780 124868 10912 16715 70,5 
1989 2 0 6 7 143167 130767 12400 24111 69,3 

Quelle: B e w H i S t a 1965-1989, z u l e t z t T a b . 1 
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Tabelle 5: Beendete Unterstellungen unter einen Bewährungshelfer 
und Widerrufsquoten 1972-1989 

Beendete U n t e r s t e l l ungen nach 
Jahr § 5 6 1' § 5 6 II § § 5 6 + 57 W i d e r r . w g . Jahr 

insg . W i d e r r . i n s g . W i d e r r . i n s g . W i d e r r . neuer Straft . insg . 
i n % 

i n s g . 
i n % i n % i n % v o n (6) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1972 2828 64,4 _ _ 6 2 0 3 59,9 63,0 
1975 4182 49,4 210 43,3 8345 45,5 60,6 
1980 7337 45,5 417 38,4 14862 41,5 81,6 
1985 10499 36,5 983 37,1 2 1 1 5 3 35,8 89,5 
1989 13136 34,0 1952 34,0 27652 32,4 88,2 

1 1972: § 2 3 S t G B a . F . 
Quelle: B e w H i S t a 1972-1989, z u l e t z t T a b . 6.1 

Tabelle 6: Geldstrafen nach der Zahl und Höhe der Tagessätze 1980 
und 1989 (%-Angaben) 

Z a h l der Tagessätze 1980 1989 H ö h e der Tagessä tze 1980 1989 

5-15 Tage 32,0 21,4 bis e i n s c h l . 10 D M 6,8 11,8 
16-30 Tage 37,4 39,0 11 bis e i n s c h l . 20 D M 18,9 21,8 
31-90 Tage 28,8 36,6 21 bis e i n s c h l . 50 D M 67,1 52,9 

91-180 Tage 1,5 2,7 51 bis e i n s c h l . 100 D M 6,8 12,9 
181-360 Tage 0,2 0,3 m e h r als 100 D M 0,4 0,6 

über 360 Tage 0,02 0,04 

insgesamt 100 100 insgesamt 100 100 
n 494105 503356 n 494105 503356 

Quelle: S tVSta 1980 u n d 1989, z u l e t z t T a b . 3.3 
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Tabelle 7: Ersatzfreiheitsstrafen im Verhältnis zu Geldstrafen und zur 
Gefangenenzahl von 1976-1989 

Zugänge B e s t a n d der G e f a n g e n e n 
J a h r G e l d s t r a f e n w g . E r s a t z  % - A n t e i l a m 31 . 12. des Jahres % - A n t e i l 

f re ihe i t s  (2) an (1) w g . E r s a t z - (5) an (4) 
strafe insgesamt fre ihei tsstr . 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1976 492561 2 7 4 6 9 5,58 49754 1305 2,62 
1977 504552 2 7 8 5 0 5,52 50979 1480 2,90 
1978 5 0 7 6 2 7 27724 5,46 50395 1408 2,79 
1979 487369 26061 5,35 51051 1352 2,65 
1980 494114 25905 5,24 5 1 8 8 9 1278 2,46 
1981 496793 2 8 9 5 4 5,83 5 3 5 9 7 1543 2,88 
1982 505917 34278 6,78 57277 1949 3,40 
1983 516892 33715 6,52 55816 1618 2,90 
1984 502 727 31728 6,32 52166 1580 2 ,97 
1985 488414 30765 6,30 50225 1402 2,79 
1986 484382 29801 6,15 4 5 6 6 6 1577 3,45 
1987 4 8 2 3 4 7 28602 5,93 44903 1550 3,45 
1988 497533 2 9 5 9 0 5,95 44804 1492 3,33 
1989 503356 30141 6,00 4 3 9 0 0 1509 3,44 

Quellen: S t V S t a 1976-1989 , z u l e t z t T a b . 3 .3 ; S t V o l l z S t a 1976-1989, z u l e t z t T a b . 1.4 

Tabelle 8: Abgeurteilte nach Maßregeln der Besserung und Sicherung 
1955-1989 

P s y c h . E n t z i e - S iche- A r b e i t s  B e r u f s  F ü h r u n g s  E n t z i e h u n g 
K K H h u n g s - r u n g s - haus v e r b o t aufsicht d e r F a h r 

Jahr A n s t . v e r w . e r l a u b n i s 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1955 637 206 166 264 371 _ 14 465 
1960 533 241 210 161 297 - 28278 
1965 419 236 213 122 163 - 75083 
1970 306 172 110 - 93 - 136832 
1975 336 268 52 - 70 98 162 348 
1980 366 585 41 - 63 353 194979 
1985 425 526 39 - 66 107 172520 
1987 391 610 39 - 88 94 164237 
1989 428 631 27 - 79 57 169898 

Quelle: S t V S t a 1955-1989, z u l e t z t T a b . 5 



Tabelle 9: Nebenstrafen, Nebenfolgen, Einziehung und Verfall 1967-1989 

N e b e n s t r a f e n V e r l u s t d er 

u . - f o l g e n E i n z i e h u n g V e r f a l l bürger l . F a h r v e r b o t S o n s t i g 

J a h r z u s a m m e n R e c h t e 
i n s g . % i n s g . % i n s g . % i n s g . % i n s g . /o i n s g . /o 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 7 ) (8) (9) (10) 01) (12) 

1967 2 2 4 9 7 100 6 4 5 2 28,7 _ 1497 6,7 13162 58,5 1386 6,1 
1970 2 0 1 4 7 100 6 0 7 2 30,1 - - 413 2,0 13031 64,7 631 3,2 

1975 28333 100 10030 35,4 92 0,3 101 0,4 17933 63,3 177 0,6 

1980 46246 100 13 894 30,0 142 0,3 9 0,0 32201 69,6 - -
1985 54 887 100 17784 32,4 175 0,3 0 0,0 36928 67,3 - -
1986 47912 100 12927 27,0 174 0,4 10 0,0 34801 72,6 - -
1987 4 7 4 2 7 100 12675 

i n s g . 
26 ,7 237 

% 
0,5 11 0,0 34504 72,8 

1988 49001 100 13821 28,2 1 0,0 35179 71,8 - -
1989 4 7 9 7 8 100 13599 28,3 5 0,0 34374 71,6 - -

* z . B . B u ß e n a c h § § 188, 231 S t G B u n d U r t e i l s b e k a n n t m a c h u n g n a c h § 165 S t G B . 
Quellen: bis 1980 Terdenge, T a b e l l e 37 ; ab 1985, S t V S t a 1985-1989 , z u l e t z t T a b . 5 



Tabelle 10: Abgeurteilte und Verurteilte nach Art der Entscheidung 1955-1989 

P e r s o n e n , bei denen andere E n t s c h e i d u n g e n getrof fen w u r d e n 
J a h r A b g e  V e r u r t e i l e M a ß r c geln A b s e h en E i n s t e l l u n g F r e i s p r u c h V e r w a r n u n g 

urte i l te o h n e v o n des o h n e m i t Straf
z u s a m m e n V e r u r t e i l u n g Strafe V e r f a h r e n s Maßregel n v o r b e h a l t 

i n s g . n /o n /o n /o n /o n /o n /o 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1955 659171 569879 86,5 602 0,1 590 0,1 34985 5,3 53115 8,1 _ _ 
1960 578256 505118 87,4 362 0,1 433 0,1 28229 4,9 44114 7,6 - -
1965 571 232 505441 88,5 305 0,1 281 0,0 28 777 5,0 36428 6,4 - -
1970 631923 553692 87,6 350 0,1 566 0,1 43533 6,9 33 782 5,3 - -
1975 655971 567605 86,5 273 0,0 782 0,1 58075 8,9 29236 4,5 956 0,17 
1980 735170 599832 81,6 298 0,0 454 0,1 102 572 14,0 32014 4,4 1309 0,22 
1985 741 861 600798 81,0 333 0,0 389 0,1 112280 15,1 28061 3,8 2 884 0,48 
1989 755367 608548 80,6 419 0,1 562 0,1 119009 15,8 2 6 8 2 9 3,6 3388 0,55 

Quellen: bis 1980, Terdenge, T a b e l l e 1; ab 1985, S t V S t a 1985-1989 , z u l e t z t T a b e l l e 2.2 
* D i e P r o z e n t u i e r u n g b e z i e h t s i ch auf die V e r u r t e i l t e n u n d die V e r w a r n t e n z u s a m m e n ( S u m m e S p . 2 u n d S p . 12 = 100%) 
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Tabelle 11: Entwicklung der informellen Erledigungen nach den 
§§153 I\ 153af II StPO im Vergleich mit den Verur
teilten nach allgemeinem Recht 

E i n s t e l l u n g e n n a c h S t P O 
J a h r V e r u r t e i l t e 2 § 153 § 153a § 153a 

A b s . 1 1 3 A b s . I 3 A b s . 2 4 

0 ) (2) (3) (4) 

1975 567605 _ _ 12 880 
1976 592154 - - 26189 
1977 607307 58447 55015 34846 
1978 614252 59535 68478 41833 
1979 591543 62 837 78542 45896 
1980 599832 70728 92726 4 9 2 4 7 
1981 605946 81422 110926 51174 
1982 622434 89884 122650 51519 
1983 636105 102127 135875 52154 
1984 619800 121704 142332 53105 
1985 600798 128331 146061 52221 
1986 592191 155962 150038 50998 
1987 591321 156986 151862 51499 
1988 606103 163949 159338 52301 
1989 608548 175337 162211 73145 

1 D i e Z a h l e n für § 153 II S t P O s i n d i n der StaBA-Statistik „S t ra fger ichte" bis 1988 
le ider n i ch t getrennt ausgewiesen, s o n d e r n n u r g e m e i n s a m m i t d e n E i n s t e l l u n g e n n a c h 
d e n § § 153b II , 383 II S t P O , § 47 II O W i G ; 1989 erstmals m i t 33065 V e r f a h r e n . 

2 Quelle: S t V S t a 1975-1989, z u l e t z t T a b . 2.3 (ohne V e r w a r n u n g m i t S t r a f v o r b e h a l t , 
T a b . 3.4). 

3 Quelle für G r u n d z a h l e n : S t a B A , S taatsanwal tschaf ten 1977-1989 , jewei ls T a b . 2 ; 
bis 1983 H o c h r e c h n u n g für das gesamte B u n d e s g e b i e t aus 6 L ä n d e r n n a c h Rieß, Z R P 
1985, 213 ; 1985-1987 eigene H o c h r e c h n u n g auf der Bas is v o n 9 L ä n d e r n (ohne H e s s e n 
u n d S c h l e s w i g - H o l s t e i n nach der M e t h o d e Rieß u n d Schöch A K - S t P O § 153 R n . 66, 
F n . 5) H o c h r e c h n u n g s m u l t i p l i k a t o r 1,15567; für 1988 aus 10 L ä n d e r n 1,04567; für 
1989 real ausgewiesene Gesamtzahl (abzügl ich E i n s t e l l u n g e n nach § 4 5 1 J G G ) ; für 
1984 H o c h r e c h n u n g aus 9 L ä n d e r n + S c h ä t z u n g für B e r l i n nach der 1985 erstmals 
ausgewiesenen Z a h l (3120 für § 153a I u n d 7325 für § 153 I S t P O ) . 

4 Quelle: S t B A , Strafgerichte 1975-1989 , jewei ls T a b . 1 -3 , 7, 8 : Z u s a m m e n r e c h n u n g 
1977-1983 nach Rieß, Z R P 1985, 213 ; ab 1984 eigene Z u s a m m e n r e c h n u n g . 
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Tabelle 12: Entwicklung der Häufigkeitszahlen polizeilich registrier
ter Straftaten von 1955-19891 

1955 1965 1975 1982 1986 1989 

Straftaten insgsamt 3.018 3.031 4.721 6.963 7.154 7.031 
Gewal tkr imina l i tä t 2 69 78 131 175 166 166 
M o r d u n d T o t s c h l a g 1,8 2,6 4,7 4,4 4,4 3,8 
R a u b 7,1 13,0 32,9 49,4 46,8 48,6 
E i n f a c h e r D i e b s t a h l 844 1.182 1.399 1.991 1.757 1.698 
S c h w e r e r D i e b s t a h l 

( § § 243 ,244) 261 571 1.689 2.513 2.699 2.450 

1 Z a h l der b e k a n n t g e w o r d e n e n Fäl le , errechnet auf 1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r ; n a c h Polizei
liche Kriminalstatistik 1989, 190 ff. 

2 U m f a s s e n d e D e f i n i t i o n n a c h PKS 1989, S. 192. 



G . Zusammenfassung i n T h e s e n f o r m 1 

I. Einleitung 

1. D i e Frage nach der R e f o r m der strafrechtlichen Sanktionen ohne 
Freiheitsentzug k o m m t gut 20 Jahre nach Verabschiedung des 1. 
u n d 2. Strafrechtsreformgesetzes u n d k u r z nach der Wiederver 
einigung Deutschlands z u r rechten Zei t ( A I). 

2. D i e Hers te l lung der inneren Einhei t Deutschlands erfordert auch 
auf dem Gebiet des Strafrechts besondere Anstrengungen. I m 
Sanktionenrecht gehört dazu neben der Prüfung des früheren 
D D R - S t r a f r e c h t s auch die Frage nach den G r e n z e n des A n w e n 
dungsbereichs der Geldstrafe bei schwierigen wirtschaft l ichen 
Verhältnissen u n d ungünstiger Arbei tsmarkt lage i m Beitrittsgebiet 
( A I , B 13 .3-3 .5 , C II). 

3. Praxisorientierte Init iat iven z u m A u s b a u des Täter -Opfer -Aus
gleichs u n d der Schadenswiedergutmachung i m Strafrecht, die i n 
ternationale kr iminalpol i t i sche E n t w i c k l u n g u n d die Schadenser
satzregelungen i m Strafgesetzbuch der früheren D D R lassen die 
Frage nach dem gesetzlichen Regelungsbedarf für die Wiedergut
machung als v o r d r i n g l i c h erscheinen ( A I, C I 1, II 3.1, D III). 

II. Empirische und strafrechtliche Grundlagen 

1. E i n H a u p t z i e l des 1. u . 2. S t r R G , die Zurückdrängung der v o l l 
streckbaren Freiheitsstrafe durch A u s b a u der Geldstrafe und der 
Freiheitsstrafe mit Bewährung, ist i m wesentl ichen erreicht w o r 
den (B I 1, 2). 

2. Al lerdings weisen verschiedene Indikatoren darauf h i n , daß die 
Geldstrafe und die z u r Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe an 
die G r e n z e n ihrer Leistungsfähigkeit stoßen (B I 3). 

3. D e r Bedeutungszuwachs der meisten ambulanten Sanktionen u n d 
der Siegeszug der Einstel lungen nach den §§ 153, 153 a S t P O spre
chen für ein Bedürfnis nach weiterer E n t w i c k l u n g oder D i f f e r e n 
zierung i m Bereich der Sanktionen ohne Freiheitsentzug (B I 4-7). 

4. Für den weiteren A u s b a u der Sanktionen ohne Freiheitsentzug 
sind folgende P r i n z i p i e n zugrunde z u legen (B I V ) : 

1 D i e Z u s a m m e n f a s s u n g b e s c h r ä n k t s ich i m w e s e n t l i c h e n auf die w i c h t i g s t e n p o s i t i 
v e n E m p f e h l u n g e n . D i e K l a m m e r z u s ä t z e v e r w e i s e n auf die einschlägigen A u s f ü h r u n 
gen u n d B e g r ü n d u n g e n i m T e x t . 

9 59. DJT 1 C 
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- Begrenzung spezial- u n d generalpräventivorientierter Strafen 
durch das S c h u l d p r i n z i p u n d Begrenzung der Maßregeln durch 
den G r u n d s a t z der Verhältnismäßigkeit, 

- Subsidiarität der strafrechtlichen Sanktionen, 
- V e r b o t unzumutbarer A n f o r d e r u n g e n an den Verur te i l ten , 
- Begrenzung freiheitsentziehender Ersatzreakt ionen, 
- Respekt ierung autonomer Verantwortungsübernahme u n d V o r 

rang für f re iwi l l ig angebotene Sanktionen. 

III. Diskussionsbedürftige Sanktionsansätze aus dem Strafgesetzbuch 
der ehemaligen D D R 

A u s dem Strafgesetzbuch der ehemaligen D D R könnten folgende 
Institute in Überlegungen z u r weiteren Di f fe renz ierung der Sankt io
nen ohne Freiheitsentzug einbezogen werden ( C II 3): 
- Wiedergutmachung u n d Schadensersatz (§§ 24, 25 S t G B / D D R ) ; 
- V e r p f l i c h t u n g z u r fachärztlichen Behandlung (§ 27 S t G B / D D R ) , 

jedoch nur mit E i n w i l l i g u n g des Verur te i l t en ; 
- Individualbürgschaft (§ 31 S t G B / D D R ) . 

IV. Einbeziehung der Wiedergutmachung in das Straf-

und Strafverfahrensrecht 

1. D i e Wiedergutmachung sollte - über die vorhandenen Ansätze z u r 
Schadenswiedergutmachung u n d z u m Täter-Opfer-Ausgleich 
( § § 4 6 II 2, 56b II N r . 1, 57 III, 59a II S t G B ) hinaus - neben 
Strafen und Maßregeln als weitere Spur in den A b s c h n i t t „Rechts
folgen der Straftat" in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden 
( D III, I V ) . 

2. Wiedergutmachung ist als strafrechtlicher Begri f f nicht identisch 
mit dem zivi lrecht l ichen Begriff des Schadensersatzes ( D I V 2, 3). 

3. Gesetzl ich sollten namentl ich folgende Wiedergutmachungs le i 
stungen geregelt werden ( D I V 3): 
a) Schadensersatz gegenüber dem Verletzten oder gegenüber D r i t 

ten, auf die der A n s p r u c h übergegangen ist, Geschenke oder 
Arbeits leistungen zugunsten des Ver le tz ten , E n t s c h u l d i g u n g 
oder Versöhnungsgespräch (opferbezogene W i e d e r g u t m a 
chung). 

b) Geldzahlungen an gemeinnützige E i n r i c h t u n g e n , gemeinnützige 
A r b e i t oder andere Leistungen zugunsten der Al lgemeinhe i t 
(symbolische Wiedergutmachung) . 

4. Fre iwi l l ige Wiedergutmachungsleistungen, die bis z u r Eröffnung 
des Hauptverfahrens erbracht w o r d e n s ind, rechtfertigen eine ge-
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setzl ich geregelte besondere Pr ivi legierung bei den Rechtsfolgen, 
die über die allgemeine Strafmilderungsmöglichkeit nach § 46 
S t G B hinausgeht ( D I V 4-9). 
a) B e i vollständiger Wiedergutmachung genügt in der Regel zur 

strafrechtlichen A h n d u n g ein Schuldspruch unter Strafverzicht 
(bisher „Absehen v o n Strafe", s. These V 4), wenn der Täter 
ohne die Wiedergutmachung eine Freiheitsstrafe v o n nicht 
mehr als einem Jahr v e r w i r k t hätte. 

b) H a t der Täter eine höhere Strafe v e r w i r k t oder scheidet ein A b 
sehen v o n Strafe aus besonderen spezial- oder generalpräventi
ven Gründen aus, so ist bei vollständiger Wiedergutmachung 
die Strafe nach § 49 I S t G B z u m i l d e r n u n d eine Freiheitsstrafe 
bis z u z w e i Jahren unter den Voraussetzungen des § 56 I S t G B 
z u r Bewährung auszusetzen. 

c) H a b e n die v o m Täter erbrachten Leistungen die Fo lgen der Tat 
nicht vollständig, aber z u einem erheblichen T e i l ausgeglichen, 
so ist die Strafe nach § 49 I S t G B z u m i l d e r n u n d kann darüber 
hinaus nach § 49 II S t G B gemildert werden. 

5. D i e sanktionsrechtliche Relevanz der Wiedergutmachung sollte 
nicht auf ausgewählte De l ik te beschränkt werden ( D I V 8). 
a) Be i vollendeten und versuchten D e l i k t e n , bei denen es einen 

Ver le tz ten i .S . des § 172 S t P O gibt, ist die Wiedergutmachung 
i n geeigneten Fällen besonders z u fördern. 

b) B e i D e l i k t e n gegen die Al lgemeinhei t darf symbolische Wieder 
gutmachung nicht ausgeschlossen sein. 

6. Z u r verfahrensrechtlichen A b s i c h e r u n g u n d Förderung der W i e 
dergutmachung sollten insbesondere folgende Regelungen in die 
Strafprozeßordnung aufgenommen werden ( D V 2): 
a) H i n w e i s e auf die sanktionsrelevanten Fo lgen der Wiedergutma

chung u n d die Freiheit z u r M i t w i r k u n g für den Beschuldigten 
u n d den Ver le tzten. 

b) Innehaltung mit dem Verfahren für einen Ze i t raum v o n bis z u 
drei M o n a t e n , um eine sanktionsrelevante Wiedergutmachung 
z u ermöglichen. 

c) E inschal tung außergerichtlicher Schlichtungsstellen durch die 
Staatsanwaltschaft oder das Ger icht , u m mit H i l f e einer V e r 
mi t t lung zwischen dem Beschuldigten u n d dem Verletzten eine 
sanktionsrelevante Wiedergutmachung z u ermöglichen. 

d) Schaffung eines gerichtlichen Wiedergutmachungsverfahrens i m 
Zwischenverfahren mit der Möglichkeit einer richterl ichen W i e 
dergutmachungsverhandlung, u m bei schwieriger Sach- oder 
Rechtslage eine Ausgleichsvereinbarung z u ermöglichen. 

7. Das Absehen von der E r h e b u n g der öffentlichen Klage u n d die 
Einste l lung des Verfahrens entsprechend § 153 b S t P O sind i m F a l -
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le der Wiedergutmachung auf Vergehen mit nicht erhöhter M i n 
deststrafe z u beschränken u n d zusätzlich v o n der Z u s t i m m u n g des 
Beschuldigten u n d des Verletzten abhängig z u machen ( D V 3). 

8. K o m m t eine E ins te l lung des Verfahrens nicht in Betracht, ist für 
die Fälle vollständiger Wiedergutmachung die Möglichkeit einer 
Verfahrensbeendigung d u r c h einen Beschluß z u schaffen, in dem 
das Ger i ch t den Angeschuldigten schuldig spricht u n d v o n Strafe 
absieht, w e n n es v o n der Schuld überzeugt ist u n d der A n g e s c h u l 
digte zus t immt ( D V 3). 

9. D e r A l t e r n a t i v - E n t w u r f Wiedergutmachung eines Arbeitskreises 
deutscher, österreichischer u n d schweizerischer Strafrechtslehrer 
( A E - W G M ) eignet sich i n den Grundzügen als M o d e l l für eine 
gesetzliche Regelung der Wiedergutmachung i m Straf- u n d Straf
prozeßrecht. 

V . Reformvorschläge auf der Grundlage des geltenden Rechts 

1. D i e Reformthemen, die sich auf die Strafaussetzung z u r Bewäh
rung, ihren W i d e r r u f u n d die Ausgestaltung der Bewährungshilfe 
beziehen, s ind so vielfältig u n d komplex , daß sie in anderem R a h 
men vertieft erörtert werden sollten ( E l l , 2). 

2. Be i der Geldstrafe s ind substantielle Änderungen nicht erforder
l i ch , da sie sich i m wesentlichen bewährt hat, jedoch empfehlen 
sich z u m A u s g l e i c h sozialer Härten Al ternat ivsankt ionen i m unte
ren Anwendungsbere i ch ( z . B . Wiedergutmachung, erweiterte V e r 
warnung mit Strafvorbehalt ; E II, I V , V ) . 

3. Für die T i l g u n g der Ersatzfreiheitsstrafe d u r c h freie A r b e i t emp
fiehlt sich bundeseinheit l ich eine Obergrenze v o n 240 A r b e i t s s t u n 
den u n d ein am zumutbaren Fre izei tentzug orientierter U m r e c h 
nungsmaßstab ( z . B . 3 Arbei tss tunden für einen Tagessatz G e l d 
strafe; E II 4). 

4. B e i m Absehen v o n Strafe ist der eigenständige Sanktionscharakter 
durch die neue Beze ichnung „Schuldspruch unter Strafverzicht" z u 
verdeutlichen und von der Rechtsfolge „Absehen v o n Strafe" in 
den Fällen des Bagatellunrechts u n d der tätigen Reue abzugrenzen 
(E III 1). 

5. D e r Anwendungsbere i ch der V e r w a r n u n g mit Strafvorbehalt sollte 
auf die Fälle ausgeweitet werden, in denen die V e r w a r n u n g in V e r 
b indung mit Auf lagen oder Weisungen z u r E i n w i r k u n g auf den 
Täter besser geeignet ist als die Geldstrafe (E I V 1,2). 

6. D i e V e r w a r n u n g mit Strafvorbehalt sollte mi t einem Fahrverbot 
kombinierbar sein (E I V 3). 

7. D e r Kata log der Weisungen, die bei einer V e r w a r n u n g m i t Straf
vorbehalt zulässig s ind, sollte über § 59 a III S t G B hinaus alle W e i -
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sungen des § 56 c S t G B umfassen u n d außerdem so ergänzt werden, 
daß das Ger icht den Verwarnten anweisen kann ( E V I , 3), 
- sich der Betreuung u n d A u f s i c h t einer bestimmten Person (Be

treuungshelfer) z u unterstellen, 
- m i t seiner E i n w i l l i g u n g für eine Dauer v o n 40 bis 240 Stunden 

gemeinnützige A r b e i t z u leisten, die der Verwarnte aus einer 
Lis te geeigneter, den A n f o r d e r u n g e n des A r t . 293 E G S t G B ent
sprechender Arbeitsstel len auswählt. 

8. N e u e selbständige Sanktionen empfehlen sich wegen der P r o b l e 
mat ik der Ersatzreakt ionen nicht , z u m a l die wünschenswerte w e i 
tere Di f ferenz ierung der ambulanten Sanktionen d u r c h unselb
ständige Weisungen u n d A u f l a g e n in V e r b i n d u n g mit der Basis
sankt ion „Verwarnung mit Strafvorbehalt" besser z u gewährlei
sten ist (E V 1-3). 

9. B e i der V e r w a r n u n g mit Strafvorbehalt sollen f re iwi l l ig angebote
ne Auf lagen oder Weisungen bereits i m Erkenntnisverfahren 
d u r c h Beschluß nach § 268 a S t P O verb indl i ch angeordnet werden 
(E V 4). 

10. A u f die Führungsaufsicht kann nicht verzichtet werden, jedoch 
legen Vol lzugsdef iz i te u n d Reibungsverluste eine R e d u z i e r u n g 
u n d Umgesta l tung mit folgenden Schwerpunkten nahe (E V I ) : 
a) Wegfal l der Führungsaufsicht kraft r ichterl icher A n o r d n u n g 

( § 6 8 1 S t G B ) ; 
b) Streichung des Straftatbestandes „Verstoß gegen Weisungen 

während der Führungsaufsicht" (§ 145a S t G B ) ; 
c) Ersetzung der unkoordin ier ten Parallelität v o n Aufsichtsstel le 

u n d Bewährungshelfer d u r c h eine - gerichtl ich jederzeit abän
derbare - vorrangige u n d eine subsidiäre Zuständigkeit, je 
nach Uberwiegen der Betreuungs- oder Uberwachungsaufga-
ben. 

11. D i e E n t z i e h u n g der Fahrerlaubnis hat sich i m wesentlichen be
währt und sollte als Maßregel der Besserung u n d Sicherung ohne 
gesetzliche Änderungen erhalten bleiben. Daneben empfiehlt sich 
jedoch als weitere selbständige Hauptstrafe ein Fahrverbot für die 
Dauer von einem M o n a t bis z u einem Jahr, das nicht auf Strafta
ten beschränkt sein sollte, die der Täter bei oder i m Z u s a m m e n 
hang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs begangen hat. 
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