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V 

Vorwort 

In der neueren E n t w i c k l u n g der St rafzumessungslehre ist mi t z u n e h m e n d e r V e r 
fe inerung der d o g m a t i s c h e n In s t rumen te die V e r n a c h l ä s s i g u n g der k r i m i n o l o g i s c h e n 
A s p e k t e der S t r a f z u m e s s u n g i m m e r deu t l i cher g e w o r d e n . D i e nachfo lgende A r b e i t , 
die i m S o m m e r s e m e s t e r 1972 d e m F a c h b e r e i c h Rechtswissenschaf t der U n i v e r s i 
t ä t T ü b i n g e n als D i s s e r t a t i o n vorgelegen hat, versucht d ie K o o p e r a t i o n v o n K r i m i 
nologie und S t ra f rech t swissenschaf t auf d iesem G e b i e t anzuregen. I m M i t t e l p u n k t 
steht d ie F rage n a c h der R e l e v a n z k r i m i n o l o g i s c h e r Forschungsergebnisse u n d 
M e t h o d e n für d ie S t r a f z u m e s s u n g . 
D i e D a r s t e l l u n g der r e c h t l i c h e n S c h r a n k e n u n d der t a t s ä c h l i c h e n V e r h ä l t n i s s e b e i 
der Fes t se t zung der S t r a fe d u r c h d e n R i c h t e r ( 1 . K a p . ) vermi t te l t e inen E i n b l i c k 
in die b e t r ä c h t l i c h e D i s k r e p a n z z w i s c h e n T h e o r i e u n d Prax is der S t r a fzumessung . 
Mangels aus re ichender q u a n t i t a t i v e r M a ß s t ä b e des St rafzumessungsrechts folgt die 
P rax i s we i tgehend e igenen L ö s u n g s m u s t e r n . 
A u f g a b e einer e m p i r i s c h e n A n a l y s e der S t ra fzumessung ist es daher , d ie t r ad i t io 
nel len r i c h t e r l i c h e n S t r a f r a h m e n u n d ihre D e t e r m i n a n t e n r e p r ä s e n t a t i v herauszu
arbei ten (2 . K a p . ) . A u f diese Weise lassen s ich z u n ä c h s t G e s a m t t e n d e n z e n der 
S t ra fzumessungsprax i s a m M a ß s t a b der anerkann ten G r u n d s ä t z e des S t ra fzumes
sungsrechts ü b e r p r ü f e n . D a r ü b e r h inaus ist b e i D e l i k t e n mi t t y p i s c h e n E r s c h e i 
nungsformen d ie E r m i t t l u n g r i ch t e r l i che r S t r a f m a ß t y p e n m ö g l i c h . Diese k ö n n e n , 
soweit sie n ich t feh le rhaf te R e c h t s a n w e n d u n g e rkennen lassen, d ie F u n k t i o n des 
R ich t e r r ech t s für d ie K o n k r e t i s i e r u n g der gese tz l ichen S t ra f rahmen u n d für die 
Begrenzung der s chu ldangemessenen Strafe ü b e r n e h m e n . E i n e so lche K o n k r e t i s i e 
rungshi l fe , die n i c h t m i t e i n e m starren T a x e n - S y s t e m verwechsel t w e r d e n darf, ist 
d r ingend gebo t en , u m der B e m e s s u n g der Strafe auf der G r u n d l a g e der S c h u l d 
(§ 13 A b s . 1 S. 1 S t G B ) k l a re re K o n t u r e n als bisher z u ver le ihen , auch i m H i n 
b l i c k auf die R e c h t s s i c h e r h e i t u n d G l e i c h m ä ß i g k e i t der S t ra fzumessung . A n d e r n 
falls besteht d ie G e f a h r , d a ß un te r d e m M a n t e l r a t i ona l n icht be s t immbare r 
S c h u l d g r ö ß e n i r r a t i ona l e E l e m e n t e ü b e r das unvermeidbare M a ß h inaus auch i n 
den m ü h s a m e r k ä m p f t e n S p i e l r a u m für s p e z i a l p r ä v e n t i v e Zie le e i nd r ingen . D i e 
St raf rechts reformgese tze h a b e n die G e s t a l t u n g s r ä u m e für p r ä v e n t i v e Ü b e r l e g u n g e n 
be i der S t r a fzumessung e rwe i t e r t . S ie gi l t es z u ver te id igen und m i t wissenschaft
l i chen E r f a h r u n g e n a u s z u f ü l l e n . D i e dami t gestel l ten A u f g a b e n f ü h r e n z u einer 
Dars te l lung der d e r z e i t i g e n M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n k r i m i n o l o g i s c h e r Prognose- , 
Sank t ions - u n d B e h a n d l u n g s f o r s c h u n g . E ine realist ische B e u r t e i l u n g dieser M ö g 
l i chke i t en gebietet m a ß v o l l e B e s c h r ä n k u n g : N u r d u r c h arbeitsteil iges Z u s a m m e n 
w i r k e n k ö n n e n S t ra f rech t u n d K r i m i n o l o g i e i m R a h m e n eines k r i m i n o l o g i s c h 
or ien t ie r ten S t r a f z u m e s s u n g s m o d e l l s z u einer ra t iona len Verbesserung der Straf
zumessung be i t ragen . 

Das i m 1. und 2. K a p i t e l e n t w i c k e l t e M o d e l l e n t h ä l t zug le ich A n r e g u n g e n für die 
Ausges ta l tung eines B e s o n d e r e n T e i l s des Strafzumessungsrechts . Es ist a l lerdings 
b e s c h r ä n k t auf D e l i k t e , d i e i n g r o ß e r Z a h l u n d mi t t yp i schen E r s c h e i n u n g s f o r m e n 
v o r k o m m e n , h a u p t s ä c h l i c h also V e r k e h r s d e l i k t e . D a es an theore t i schen V o r s c h l a 
gen auf dem G e b i e t der S t r a f zumessung nicht mangel t , w o h l aber ge legen t l i ch an 
ihrer P r a k t i k a b i l i t ä t , w i r d i m z w e i t e n T e i l der A r b e i t versucht , a m B e i s p i e l einer 
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empi r i s chen U n t e r s u c h u n g z u d e n be iden h ä u f i g s t e n V e r k e h r s v e r g e h e n un te r A l 
k o h o l e i n f l u ß ( § 3 1 5 c A b s . 1 N r . l a u n d § 316 S t G B ) die w i c h t i g s t e n Sch r i t t e 
für d ie E n t w i c k l u n g einer k r i m i n o l o g i s c h fund ie r t en S t r a f zumessung z u d o k u m e n 
t ieren. I m 3. K a p i t e l w i r d anhand einer r e p r ä s e n t a t i v e n S t i c h p r o b e für die Bundes
r epub l ik D e u t s c h l a n d u n d W e s t - B e r l i n die S t ra fzumessungsprax i s b e i T r u n k e n 
he i t sde l ik t en dargestel l t . M i t H i l f e s tat is t ischer V e r f a h r e n w i r d das G e w i c h t ein
zelner S t ra fzumessungs ta t sachen g e p r ü f t ; a u ß e r d e m w e r d e n d u r c h s c h n i t t l i c h e 
St rafen b e i t y p i s c h e n Fa l lges t a l tungen e rmi t t e l t . Das v o r h a n d e n e Er fah rungswis 
sen ü b e r T r u n k e n h e i t s t ä t e r i m V e r k e h r sowie d ie Ergebnisse e iner e igenen K o n 
t r o l l u n t e r suchung b i l d e n die G r u n d l a g e für d ie E r ö r t e r u n g spez ia l - u n d g e n e r a l p r ä 
vent iver K o n s e q u e n z e n b e i der S t r a fzumessung (4 . K a p . ) . 
D i e D u r c h f ü h r u n g der U n t e r s u c h u n g w ä r e o h n e die U n t e r s t ü t z u n g v o n v ie len Se i 
ten n i ch t m ö g l i c h gewesen. A l l e n Be t e i l i g t en m ö c h t e i c h an dieser S te l l e h e r z l i c h 
danken . He r r P ro f . D r . D r . H . Göppinger hat als D i r e k t o r des Ins t i tu ts für K r i m i 
nologie der U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n u n d als m e i n wissenschaf t l i cher L e h r e r die A r 
beit i n jeder H i n s i c h t g e f ö r d e r t . W i c h t i g e A n r e g u n g e n ve rdanke i c h S e m i n a r e n u n d 
p e r s ö n l i c h e n G e s p r ä c h e n m i t H e r r n Pro f . D r . K . Peters u n d H e r r n P r o f . D r . G. K a i -
ser. D i e M i t a r b e i t e r des Ins t i tu t s für K r i m i n o l o g i e haben d u r c h s t ä n d i g e D i s k u s 
sionsberei tschaft u n d H i l f e n be i t e chn i schen A r b e i t e n z u m G e l i n g e n beigetragen. 
D e m P r ä s i d e n t e n des K r a f t f a h r t - B u n d e s a m t e s , H e r r n D r . K . G. P a r i g g e r , u n d sei
nen M i t a r b e i t e r n v o m Verkehrszen t ra l r eg i s t e r i n F l e n s b u r g v e r d a n k e i c h die M ö g 
l i chke i t der S t i c h p r o b e n a u s w a h l u n d u n e n t b e h r l i c h e H i l f e s t e l l u n g b e i der D u r c h 
f ü h r u n g der K o n t r o l l u n t e r s u c h u n g . Das J u s t i z m i n i s t e r i u m B a d e n - W ü r t t e m b e r g hat 
f reundl icherweise z w e i u n v e r ö f f e n t l i c h t e B e r i c h t e ü b e r d ie R ü c k f a l l h ä u f i g k e i t be i 
T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n i m V e r k e h r z u r V e r f ü g u n g gestel l t . S c h l i e ß l i c h haben alle 
G e r i c h t e u n d S taa t sanwal t schaf ten die e rbe tenen S t r a f ak t en b e r e i t w i l l i g ü b e r s a n d t . 

Das M a n u s k r i p t w u r d e i m J u n i 1972 abgeschlossen. E i n i g e s p ä t e r e rschienene 
P u b l i k a t i o n e n u n d statist isches M a t e r i a l k o n n t e n bis M ä r z 1973 i n d e n A n m e r 
kungen u n d T a b e l l e n b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n . 

T ü b i n g e n , i m M a i 1973 H e i n z S c h ö c h 
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l . K A P I T E L 

Strafzumessungs-Recht und Strafzumessungs-Empirie 

A. Einleitung 

/ D i e gegenwärtige Situation der Strafzumessungslehre 

1 Fortschritte der Strafzumessungslehre 

Die S t ra fzumessungs lehre k a n n heute n ich t mehr als S t i e f k i n d der Strafrechts
wissenschaft beze ichnet w e r d e n 1 . 
W e n n Spendet2 i m Jahre 1954 am E n d e seiner H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t z u d e m pro 
v o z i e r e n d e n Resul ta t k a m , i n der L e h r e v o m r i c h t e r l i c h e n S t r a f m a ß stehe die 
k r i m i n a l i s t i s c h e D o g m a t i k heute u n g e f ä h r da, wo s ich die L e h r e v o m V e r b r e c h e n 
zur Z e i t eines F e u e r b a c h befand , so mag das angesichts w ich t i ge r V o r a r b e i t e n 3 

schon damals etwas ü b e r s p i t z t gewesen sein. Z w e i f e l l o s hat s ich aber sei ther d ie 
S i t u a t i o n wesen t l i ch g e ä n d e r t . 
D ie B e m ü h u n g e n u m eine bessere r ech t l i che D u r c h d r i n g u n g dieser für die Straf
rech t sprax i s so w i c h t i g e n Seite r i ch te r l i che r T ä t i g k e i t haben ih ren v o r l ä u f i g e n 
H ö h e p u n k t i n dem 1967 erschienen „ S t r a f z u m e s s u n g s r e c h t , A l l g e m e i n e r T e i l " 
von H . J . B r u n s gefunden. In diesem handbucha r t i gen Werk s ind die v i e l f ä l t i g e n 
B e m ü h u n g e n i n F o r s c h u n g , L e h r e u n d R e c h t s p r e c h u n g gesammel t , geordnet u n d 
te i lweise w e i t e r g e f ü h r t . A u ß e r d e m ist d ie E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e der S t r a f z u 
messungslehre m i t zu t re f fenden A k z e n t e n dargeste l l t 4 . Desha lb erscheint es ge
recht fer t ig t , das „ S t r a f z u m e s s u n g s r e c h t ' 4 v o n B r u n s als O r i e n t i e r u n g s p u n k t für 
die g e g e n w ä r t i g e S i t u a t i o n der St rafzumessungslehre anzusehen . 
D a ß die E n t w i c k l u n g n icht s tehenble ib t , zeigen neuere A r b e i t e n . Z u e r w ä h n e n 
sind i n erster L i n i e die M o n o g r a p h i e n 5 v o n Z i p f (_,,Die S t r a f m a ß r e v i s i o n 4 4 ) , H e n 
k e l ( , ,D ie , r ich t ige 4 S t ra fe 4 4 ) , H a a g ( „ R a t i o n a l e S t r a fzumessung 4 4 ) , F r i s c h ( „ R e v i 
s ions rech t l i che P r o b l e m e der S t ra fzumessung 4 4 ) ode r S t r a t e n w e r t h ( „ T a t s c h u l d 
u n d S t r a fzumessung 4 4 ) . H i n z u k o m m e n die d u r c h das 1. S t r R G v e r a n l a ß t e n 
neuen K o m m e n t i e r u n g e n i m L e i p z i g e r K o m m e n t a r ( K o f f k a u n d Tröndle)6, d ie 
E r w e i t e r u n g e n 7 be i Schönke/Schröder u n d D r e h e r , sowie die Dars t e l lungen i n 
den L e h r b ü c h e r n 8 v o n B a u m a n n , Jescheck, Schmidhäuser und M a u r a c h . 
Im Z u s a m m e n h a n g mi t diesen B e m ü h u n g e n u m eine Verbesse rung der S t r a f zu 
messung ( S t r Z ) ist auch die d u r c h das 1. S t r R G e i n g e f ü h r t e gesetz l iche Rege-

1 Vg l . Peters 1966, 410; 1972, 51. 
2 Spendel 1954, 240. 
3 Hierzu Peters 1972, 51 m.w.N. 
4 Bruns 1967, 24 f., 89 ff., 104 ff. 
5 Z ip f 1969; Henkel 1969; Haag 1970; Frisch 1971; Stratenwerth 1972; 
6 Koffka 1971, §§ 1 3 - 2 6 ; Tröndle 1971, §§ 27 -30; 
7 Schünke/Schröder 1972 (16. Aufl . ) ; Dreher 1972 (33. Aufl . ) . 
8 Baumann 1968 (5. Auf l , mit Erg. Band 1970); Jescheck 1972 (2. Auf l . ) ; Schmid

häuser 1970; Maurach 1971 (4. Aufl . ) . 

1 S c h ö c h , Strafzumessungspraxis und Verkehrsdelinquenz 
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lung ü b e r die G r u n d l a g e n der S t r a fzumessung sowie die A u f n a h m e v o n S t ra fzu
messungs -R ich t l i n i en i n das S t G B ( § 13) v o n B e d e u t u n g . 
O b w o h l i m m e r w i e d e r B e d e n k e n gegen e inen so l chen K a t a l o g v o n St rafzumes
sungs -R ich t l i n i en vorgebracht w u r d e n 9 , s ind sie bei r i c h t i g e m G e b r a u c h du rch 
aus geeignet, die S t r a f z u m e s s u n g s e r w ä g u n g e n der T a t r i c h t e r z u in tens iv ie ren . Da 
sie n ich t als a b s c h l i e ß e n d e Rege lung vers tanden w e r d e n k ö n n e n 1 0 , besteht ihre 
F u n k t i o n d a r i n , den R i c h t e r be i der A b w ä g u n g der S t r a f z u m e s s u n g s g r ü n d e an 
die w ich t i g s t en G e s i c h t s p u n k t e z u e r inne rn , die s c h o n b isher v o n der S t r a fzu 
messungslehre herausgearbeitet w u r d e n 1 1 . 
D i e K l u f t z w i s c h e n der h o c h e n t w i c k e l t e n D o g m a t i k der V e r b r e c h e n s l e h r e , der 
Schuldfrage einerseits u n d der D e l i k t s f o l g e n b e s t i m m u n g , der Straffrage anderer
se i t s 1 2 , hat s ich also, z u m i n d e s t v o n der T h e o r i e her, e indeu t ig verr inger t . 

2 Die kritischen Punkte 

T r o t z dieser pos i t i ven E n t w i c k l u n g , d ie n o c h n ich t abgeschlossen sein d ü r f t e 1 3 , 
ist die Fes t s t e l lung gerechtfer t ig t , d a ß der je tz ige S t a n d der R e c h t s d o g m a t i k au f 
dem Geb ie t der S t r Z - L e h r e n o c h n ich t z u m w i r k l i c h e n B e s i t z s t a n d , z u m selbst
v e r s t ä n d l i c h e n H a n d w e r k s z e u g der S t ra f rech t sp rax i s g e h ö r t 1 4 . E s s o l l n ich t A u f 
gabe dieser A r b e i t sein, die G r ü n d e h i e r f ü r z u e r forschen . Es besteht aber G r u n d 
zu der A n n a h m e , d a ß diese D i s k r e p a n z a u c h d a m i t z u s a m m e n h ä n g t , d a ß einige 
zentrale Fragen der S t r Z - L e h r e bisher n o c h n ich t bef r ied igend g e l ö s t w o r d e n 
s ind . 

G e m e i n t s ind h ier d ie jenigen o f fenen F r a g e n , die v o n der Sache her rech tsdog
mat i sch n icht oder n ich t a b s c h l i e ß e n d g e l ö s t w e r d e n k ö n n e n . S ie so l l en i m f o l 
genden k u r z beschr ieben w e r d e n . 

2.1 D i e E i n g l i e d e r u n g k r i m i n o l o g i s c h e n E r f a h r u n g s w i s s e n s i n d i e S t r Z - L e h r e 

D i e N o t w e n d i g k e i t der E i n a r b e i t u n g k r i m i n o l o g i s c h e r E r k e n n t n i s s e in die S t r Z -
Lehre ist oft e rkannt u n d gefordert w o r d e n , aber bisher k a u m ge lungen . G e r a d e 
die neuen u n d umfassenden A r b e i t e n v o n B r u n s 1 5 u n d Z i p f 1 6 we i sen au f diesen 
N a c h h o l b e d a r f e i n d r i n g l i c h h i n . G a b s c h o n das bisher ige R e c h t zah l r e i che A n 
k n ü p f u n g s p u n k t e für k r i m i n o l o g i s c h e K r i t e r i e n ( z . B . § § 2 3 , 2 7 b , 20a a . F . ) , so 
sind diese A s p e k t e d u r c h das 1. S t r R G n o c h d e u t l i c h e r i n den V o r d e r g r u n d ge
n i c k t . N a c h der G r u n d s a t z n o r m des § 13 A b s . 1 s ind die W i r k u n g e n , d ie v o n 
der Strafe für das k ü n f t i g e L e b e n des T ä t e r s in der Gese l l schaf t z u e rwar t en 
s ind , be i der S t r Z z u b e r ü c k s i c h t i g e n . B e i der V e r h ä n g u n g v o n k u r z z e i t i g e n F r e i 
heitsstrafen ( § 14) u n d bei der S t ra fausse tzung z u r B e w ä h r u n g ( § 23) k o m m t 

Zusammenfassend Horstkotte 1970, 125; ferner A E 1966, 109 (Begr. zu § 59 A E ) . 
1 0 Horstkotte 1970, 1 25; Schönke /Schröder 1972, § 13 Rdn. 12. 

Vgl . Bruns 1967, 69 f f ; Schönke /Schröder 1972, § 13 Rdn. 2. 
1 2 Vgl . ZiDf 1969, 6. 
1 3 Ebenso Zipf 1969, 23. 
1 4 So bereits Peters 1955, 9; im Erg. ebenso Bruns 1967, 7 f.; Z ip f 1969, 4. 

Bruns 1967, Vorw. VII , 45 ff. 
1 6 Zipf 1969, 10 f.; vgl. auch Stratenwerth 1972, 37. 
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dem G e s i c h t s p u n k t der S p e z i a l p r ä v e n t i o n j e t z t ausschlaggebende B e d e u t u n g z u 1 7 . 
A b e r a u c h g e n e r a l p r ä v e n t i v e E l e m e n t e , die un te r d e m G e s i c h t s p u n k t der „ V e r 
t e id igung der R e c h t s o r d n u n g " i n die neuen B e s t i m m u n g e n E i n g a n g gefunden 
haben , ver langen die B e r ü c k s i c h t i g u n g k r i m i n o l o g i s c h e n Erfahrungswissens . 
N o c h g r ö ß e r w i r d das k r i m i n o l o g i s c h e A r b e i t s f e l d nach Inkra f t t r e ten des 
2. S t r R G ; dann w i r d z . B . die sachgerechte u n d er fo lgre iche 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 rafvorbehal t ( § 59 , 2. S t r R G ) i n erster L i n i e d a v o n a b h ä n g e n , 
ob es m i t H i l f e k r i m i n o l o g i s c h e r K r i t e r i e n gel ingt , den d a f ü r geeigneten Personen
kreis z u b e s t i m m e n . 

O h n e Ü b e r t r e i b u n g l äß t s ich fests tel len, d a ß die C h a n c e n , die die Strafrechtsre
formgese tze für eine fo r t schr i t t l i che u n d ef fekt ive Strafrechtspf lege geschaffen 
haben , nur d a n n w i r k l i c h genutzt w e r d e n k ö n n e n , w e n n es gel ingt , k r i m i n o l o 
gische E r k e n n t n i s s e i m R a h m e n der S t r Z sachgerecht zu r G e l t u n g z u br ingen . 

2.2 W i r k l i c h k e i t u n d W i r k s a m k e i t des S t r a f v o l l z u g s 

„ E r s t d ie W i r k l i c h k e i t des V o l l z u g s mach t d ie Strafe z u d e m , was sie i s t " 1 8 . Des
halb k a n n die Strafe ohne K e n n t n i s dieser W i r k l i c h k e i t k a u m a b s c h l i e ß e n d r i ch 
tig bemessen w e r d e n 1 9 . Insbesondere E b . S c h m i d t u n d Peters haben au f diesen 
G e s i c h t s p u n k t i m m e r wieder n a c h d r ü c k l i c h h ingewiesen : „ I n k e i n e m anderen 
Be re i che des Rech t s w ü r d e m a n auf den G e d a n k e n k o m m e n , das Wesen einer 
R e c h t s f o l g e u n a b h ä n g i g v o n dem z u b e s t i m m e n , was sie i n der W i r k l i c h k e i t des 
R e c h t s l c b e n s als ein reales S t ü c k soz ia len Geschehens i s t " 2 0 

In der S t r Z - L e h r e ist das P r o b l e m zwar e rkann t , b isher aber k a u m g e l ö s t wor 
den. E s w ä r e zu e in fach , diese V e r n a c h l ä s s i g u n g auf die s icher ge legent l ich vor
handene , aber meist ü b e r t r i e b e n e „ V o l l z u g s b l i n d h e i t " der Strafrechtswissenschaf t 
und -p rax i s z u r ü c k z u f ü h r e n . 
I m m e r h i n beruht die E n t s c h e i d u n g des Gesetzgebers für d ie wei tgehende E i n 
s c h r ä n k u n g der k u r z z e i t i g e n Freihei tss t rafe n ich t zu l e t z t auf den Ä u ß e r u n g e n der 
S t r a f v o l l z u g s p r a k t i k e r u n d der Strafrechts lehrer . Es ist w o h l eher so, d a ß in neue
rer Z e i t e in gewisses Interesse an den P r o b l e m e n des S t ra fvo l lzugs h ä u f i g d a d u r c h 
„ e n t t ä u s c h t " w i r d , d a ß nur wen ig gesichertes Er fahrungswissen ü b e r Behandlungs
f o r m e n i m S t r a fvo l l zug vor l iegt . Dieser M a n g e l a l lerdings ist eine F o l g e der a l l zu 
langen V e r n a c h l ä s s i g u n g empi r i scher F o r s c h u n g e n auf d iesem G e b i e t . 
F ü r das S t r Z - R e c h t ergibt s ich d a r ü b e r h inaus die schwier ige A u f g a b e , diesen u m 
fassenden G e s i c h t s p u n k t der W i r k l i c h k e i t des V o l l z u g s i n die r ech t sdogmat i schen 
K a t e g o r i e n der S t ra fzumessung an der r i ch t igen Ste l le und mi t dem r i ch t igen G e 
w i c h t e i n z u o r d n e n . S c h l i e ß l i c h geht es n icht nur d a r u m , den S t r a f v o l l z u g i .e .S. 
zu k e n n e n , sondern auch d a r u m , A u s w i r k u n g e n , C h a n c e n und Er fo lge der Straf
v o l l s t r e c k u n g i m wei tes ten S inne (e insch l . Ge lds t r a fe , B e w ä h r u n g usw.) r i ch t ig 
a b z u s c h ä t z e n . Insofern stel len sich hier i m wesen t l i chen d iese lben P r o b l e m e wie 
bei der B e r ü c k s i c h t i g u n g k r i m i n o l o g i s c h e n Erfahrungswissens . U n t e r e m p i r i s c h e m 

1 7 V g l . Horstkotte 1970, 124 f. 
1 8 Schultz 1966, 117. 
1 9 Bruns 1967, Vorw. VII. 

2 0 Schmidt 1956, 353 (Anh. B Nr. 12), ähnlich 1955, 178; vgl. auch Peters 1960, 173. 

I 
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A s p e k t l ä ß t s i ch die W i r k l i c h k e i t der S t r a fvo l l s t r eckung o h n e h i n nu r als T e i l 
aspekt einer recht vers tandenen umfassenden K r i m i n o l o g i e s i n n v o l l e r f o r s c h e n 2 1 . 

2.3 D i e „Maßregelzumessung" u n d d i e W e c h s e l w i r k u n g zwischen Maßregeln u n d 
S t r a f e n 

Die S t r Z - L e h r e b e s c h ä f t i g t s ich ü b l i c h e r w e i s e nur m i t der St rafe i m e igen t l i chen 
S inne , n ich t m i t den s taa t l ichen S a n k t i o n e n der sogenannten z w e i t e n S p u r des 
Strafrechts , den M a ß r e g e l n der S i c h e r u n g u n d B e s s e r u n g 2 2 . D a s ist auf den ersten 
B l i c k e r s t aun l i ch , d e n n das Rechts fo lgeermessen des S t ra f r i ch te r s ist h ie r i n man
chen F ä l l e n k a u m geringer als be i der S t ra fzumessung . 
D e n n o c h gibt es für die A u s k l a m m e r u n g der M a ß r e g e l z u m e s s u n g sach l iche 
G r ü n d e : 
E i n m a l s ind alle M a ß r e g e l n a u ß e r Berufsverbo t u n d E n t z i e h u n g der Fahre r l aub
nis n i ch t v o n v o r n h e r e i n i m S t ra fu r t e i l z e i t l i c h z u begrenzen , sonde rn werden 
n a c h t r ä g l i c h v o m G e r i c h t inne rha lb b e s t i m m t e r F r i s t e n au f ihre Z w e c k e r r e i c h u n g 
ü b e r p r ü f t . E i n der S t r Z vergle ichbares K o n k r e t i s i e r u n g s - P r o b l e m gib t es also nur 
bei Berufsverbo t u n d F ü h r e r s c h e i n s p e r r e , w o berei ts i m S t r a f u r t e i l die Daue r der 
M a ß r e g e l festgelegt w e r d e n m u ß . 
So ve rwunder t es n i ch t , d a ß die e inzige umfassende A r b e i t , i n der die dogmat i 
schen G r u n d l a g e n der M a ß r e g e l z u m e s s u n g behande l t w e r d e n , die Bemessung der 
Sperrfr is t be i der E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s b e t r i f f t 2 3 . 
Z u m andern , u n d das d ü r f t e w o h l en t sche idend sein, s ind be i den M a ß r e g e l n der 
S i che rung u n d Besserung für eine r e in r ech t l i che B e t r a c h t u n g v o n v o r n h e r e i n 
wesen t l i ch engere G r e n z e n gesetzt. D e m Z w e c k dieser z w e i t e n S p u r des Straf
rechts en t sprechend d o m i n i e r e n h ie r e indeu t ig p rognos t i s che Ü b e r l e g u n g e n , die 
je nach Frages te l lung m e d i z i n i s c h e , p sych ia t r i sche , p s y c h o l o g i s c h e ode r k r i m i 
no log ische E r f a h r u n g e n vorausse tzen . 
B e d a u e r l i c h ist d ie A u s k l a m m e r u n g der M a ß r e g e l n aus d e m G e b i e t der S t r Z - L e h r e 
al lerdings desha lb , w e i l d a m i t g l e i chze i t i g ein für die P r a x i s w ich t iges P r o b l e m 
v e r n a c h l ä s s i g t w u r d e : D i e W e c h s e l w i r k u n g z w i s c h e n M a ß r e g e l - u n d St ra fzumes
sung. D a b e i hande l t es s ich d o g m a t i s c h wie e m p i r i s c h u m e inen sehr k r i t i s c h e n 
B e r ü h r u n g s p u n k t unseres zwe i spu r igen Sys tems , der i n der R e c h t s p r e c h u n g i m 
Z u s a m m e n h a n g m i t der Te i l r ech t sk ra f t insbesondere a u c h b e i der E n t z i e h u n g der 
Fah re r l aubn i s eine R o l l e gespielt h a t 2 4 

Es geht e i n m a l u m die Frage , w i e w e i t eine M a ß r e g e l F u n k t i o n e n der Strafe ü b e r 
n e h m e n k a n n ( u n d z w a r n ich t nur auf der P r ä v e n t i o n s e b e n e , sonde rn auch auf 
der Repress ionsebene un te r d e m G e s i c h t s p u n k t der f ak t i s chen S t r a f w i r k u n g ) 2 4 a 

z u m anderen d a r u m , bis z u w e l c h e m G r a d die Strafe die A u f g a b e n der M a ß r e g e l 
ü b e r n e h m e n ode r ersetzen k a n n . 

2 1 Vg l . Göppinger 1971, 259. 
2 2 So auch Bruns, 1967, 2; Z ip f 1969, 7 f. 
2 3 Geppert 1968. 
2 4 Vg l . zlW. B G H 10, 379; B a y O b L G NJW 1957, 511; 1966, 678. 
2 4 3 Zur faktischen Strafwirkung bei der Entziehung der Fahrerlaubnis: K o c h 1973, 14 ff. 
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D i e k u r z e n S t e l l ungnahmen v o n B r u n s u n d G e p p e r t haben dieses P r o b l e m 
v o n d o g m a t i s c h e r Seite z w a r n o c h n i ch t a b s c h l i e ß e n d g e l ö s t , aber d o c h i n w i c h 
t igen P u n k t e n z u r K l ä r u n g beigetragen. 
F ü r § 4 2 m scheint s ich die Auf fas sung d u r c h z u s e t z e n , d a ß 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 geeignet sei, spezia l - u n d sogar g e n e r a l p r ä v e n t i v e S t r a f z w e c k e z u 
ü b e r n e h m e n 2 7 u n d deshalb ihre Daue r a u c h die S t r a f h ö h e bee inf lussen k ö n n e 2 8 . 
H i n s i c h t l i c h des empi r i s chen T e i l - A s p e k t s der P r o b l e m a t i k ist m a n aber ü b e r 
V e r m u t u n g e n u n d P l a u s i b i l i t ä t s ü b e r l e g u n g e n n o c h n ich t h i n a u s g e k o m m e n 2 9 

2 . 4 D i e Ungleichmäßigkeit der Strafzumessung 

A l s zent ra les P r o b l e m der S t r Z - L e h r e m u ß a u c h heute n o c h die Ta t sache ange
sehen w e r d e n , d a ß es bisher n ich t ge lungen ist , d ie S t r Z - P r a x i s e i n i g e r m a ß e n z u 
f r iedens te l lend g l e i c h m ä ß i g z u g e s t a l t e n 3 0 . J eder L ö s u n g s v e r s u c h z u r Verbesse
rung der S t r Z d ü r f t e nur i n dem M a ß e e r fo lg re i ch sein , i n dem er z u g l e i c h C h a n 
cen für e ine V e r e i n h e i t l i c h u n g der S t r Z - P r a x i s b ie te t . 
A n d iesem P u n k t d roh t die S t r Z - L e h r e ins S t o c k e n z u g e r a t e n 3 1 , u n d d ie i m m e r 
wieder g e ä u ß e r t e Skepsis g e g e n ü b e r a l l i h r e n B e m ü h u n g e n scheint v o n daher ihre 
H a u p t n a h r u n g z u erhal ten. M a n denke n u r an die B e m e r k u n g eines er fahrenen 
Rev i s ions r i ch t e r s , e in G e r i c h t k ö n n e „ m i t genau dense lben un tade l igen Zumes -
s u n g s g r ü n d e n z u sechs M o n a t e n oder a u c h z u e inem Jah r u n d sechs M o n a t e n G e 
f ä n g n i s k o m m e n , ohne d a ß j e m a n d den ger ings ten , r a t iona l e r f a ß b a r e n F e h l e r 4 

nachweisen k ö n n t e 4 4 3 2 . 

Mag diese Skeps i s g e g e n ü b e r d e m , was die S t r Z - L e h r e z u leis ten ims tande ist, 
auch m a n c h e m ü b e r t r i e b e n e r s c h e i n e n 3 3 , so ist d a m i t d o c h i m K e r n r i c h t i g eine 
g r u n d s ä t z l i c h e S c h r a n k e rech t l i cher F i x i e r u n g des S t r a f m a ß e s beschr ieben , an 
der auch d ie v i e l beklagte U n g l e i c h h e i t der S t r a fen ihre en tsche idende Ursache 
hat. D e n n alle r ech t l i chen S t r Z - G r u n d s ä t z e be t re f fen nur die Frage , ob e in Z u -
messungsgrund zu l ä s s ig oder u n z u l ä s s i g ist oder ob eine Ta t sache e r schwerend 
oder m i l d e r n d z u b e r ü c k s i c h t i g e n ist , geben also nu r relat ive M a ß s t ä b e u n d ke ine 
R i c h t l i n i e n für die absolute H ö h e des S t r a f m a ß e s . 
D i e B e m ü h u n g e n u m die G e w i n n u n g v o n r e c h t l i c h e n K r i t e r i e n für die „ r i c h t i g e 
E i n s t i e g s s t e l l e 4 4 3 4 i nnerha lb des gese tz l i chen S t ra f rahmens s ind neuerdings wieder 
v o n B r u n s angeregt w o r d e n d u r c h den V e r s u c h , die „ k o n t i n u i e r l i c h e Schwere 
skala des gese tz l ichen S t ra f rahmens 4 4 seine „ u n s i c h t b a r e S t r a f ensch i ch tung 4 4 als 
M a ß s t a b für die U m s e t z u n g der S t r Z - E r w ä g u n g e n in eine k o n k r e t e S t r a f h ö h e z u 

2 5 Bruns 1967, 252 ff. m.w.N. ; vgl. jetzt auch Koffka 1971, Vorbem. § 13 Rdn. 8 - 1 0 ; 
B G H NJW 1971, 61 (betr. Sicherungsverwahrung). 

2 6 Gcppcrt 1968, 161 ff. 
2 7 Vgl . B G H 22, 192 = JZ 1969, 339 m.Anm. von Geerds (zu § 23 a.F.). 
2 8 Koffka 1971, Vorbem. § 13, Rdn. 10. 
2 9 Z .B . Middendorff 1967a, 21; 1967b, 231; 1969b, 86; Kaiser 1970, 412. 
3 0 Bruns 1967, 11 f f , 47 f f ; Zipf 1969, 18 ff. 
3 1 So Bruns 1967, 39. 
3 2 Sarstedt 1962, 264; ähnlich Zipf 1969, 78. 
3 3 Sowohl Bruns 1967, 16. 
3 4 Bruns 1967, 37. 
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v e r w e r t e n 3 5 . Es geht dabe i u m die Ü b e r l e g u n g , d a ß den gese tz l i chen S t ra f rahmen 
eine S t r a fensch ich tung nach le ich ten und schweren F ä l l e n zugrunde l iege und d a ß 
deshalb der d u r c h s c h n i t t l i c h schwere F a l l e twa i n der m a t h e m a t i s c h e n M i t t e des 
gesetz l ichen S t ra f rahmens l iegen m ü s s e . 
A b e r selbst w e n n m a n anerkenn t , d a ß der gesetz l iche S t r a f r a h m e n eine solche 
O r i e n t i e r u n g s f u n k t i o n ü b e r n e h m e n k a n n , so b le ib t auch be i dieser E i n g r e n z u n g 
ein „ i r r a t i o n a l e r K e r n 4 4 ode r e in „ R e s t 4 4 r i c h t e r l i c h e n Ermessens , ü b e r dessen U m 
fang zwar un te r sch ied l i che Auffassungen bestehen, dessen V o r h a n d e n s e i n s ich 
aber n icht leugnen l ä ß t 3 6 . 

Dieser r a t i ona l n ich t v o l l n a c h p r ü f b a r e Ermessenssp ie l raum w i r d v ie l f ach als We
sensmerkmal der S t r Z , als Grund lage eines s c h ö p f e r i s c h e n r i c h t e r l i c h e n Wertungs
und K o n k r e t i s i e r u n g s a k t e s angesehen 3 7 

Wich t ige E l e m e n t e der i r r a t iona len K o m p o n e n t e der S t r Z s ind E r f a h r u n g u n d 
richterliche T r a d i t i o n , p e r s ö n l i c h e E ins t e l lungen der R i c h t e r u n d Wer tvors te l 
lungen der G e s e l l s c h a f t 3 8 . 
N e b e n einer V i e l z a h l v o n rech t l i chen Ü b e r l e g u n g e n und S c h r a n k e n f o r m e n solche 
i r r a t iona len E l e m e n t e das r ich te r l i che Wer tu r t e i l be i der S t r Z . F ü r die Einst iegs
stelle, das H ö h e n m a ß der Strafe, s ind sie en t sche idend . 
Die wissenschaf t l iche B e s c h ä f t i g u n g mi t der S t r Z w ä r e u n v o l l k o m m e n , w ü r d e sie 
nicht versuchen , auch diese E l emen te mi t a d ä q u a t e n M e t h o d e n z u erfassen u n d 
ih ren S te l l enwer t für die S t r Z z u bes t immen . 

//. Aufgabenstellung, Abgrenzung, Methoden 

1 Ausgangspunk t u n d Begrenzung des T h e m a s 

A u s der E i n l e i t u n g ergibt s ich , d a ß insbesondere die k r i m i n o l o g i s c h e n A s p e k t e 
der S t r Z n o c h nicht ausre ichend beleuchtet s ind . B r u n s hat i m V o r w o r t z u sei
nem „ S t r a f z u m e s s u n g s r e c h t 4 4 dogmat i sch interessierte K r i m i n o l o g e n angeregt, 
dieses fehlende K a p i t e l n a c h t r ä g l i c h zu s c h r e i b e n 3 9 . F ü r e in solches V o r h a b e n 
fehlen derzei t noch viele Vorausse tzungen . D e n n auf d iesem G e b i e t ist n o c h 
keine „ r e i c h e E r n t e umfassender B e m ü h u n g e n 4 4 4 0 e i n z u b r i n g e n , sonde rn v ie l fach 
N e u l a n d z u be t re ten . S o w e i t zuver l ä s s ige k r i m i n o l o g i s c h e Ergebnisse vor l i egen , 
fehlt ihre A u f b e r e i t u n g unter s t ra fzumessungsrecht l ichem A s p e k t . D i e 16. T a 
gung der G e s e l l s c h a f t für die gesamte K r i m i n o l o g i e ' i m O k t o b e r 1971 in W i e n 
stellte erst e inen beachtenswer ten A n f a n g d a r 4 1 . 

3 5 Bruns 1967, 60 f f m.w.N. ; so schon früher O L G Stuttgart M D R 1961, 343 mit zust. 
A n m . von Dreher; vgl. auch Dreher 1947, 61 f f ; eine Umsetzung des gesetzlichen Straf
rahmens in den Schuldrahmen des konkreten Falles versucht auch Zipf 1969, 78 f f , der 
aber die Verwendung des fiktiven Normalfalles als Ausgangspunkt ablehnt. 

3 6 Vgl . Bruns 1967, 14 16, 65. 
3 7 Z .B . Dreher 1967, 44, 46; Würtenbcrger 1968, Zit. 1970, 158, 162; Henkel 1969, 31. 
3 8 Dazu insbes. Würtenbcrger 1967 u. 1968. Zit . 1970, 157 f f , 175 f f ; schon früher Peters 

1932, 90 f. 
3 9 Bruns 1967. Vorw. VII . 
4 0 So Bruns 1967, 25 für das StrZ-Recht. 
4 1 Vorträge in KrimGegfr. 10 (1972); Tagungsbericht bei Krause 1972, 72 ff. 
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W e n n d e n n o c h mi t der vor l iegenden A r b e i t der V e r s u c h gewagt w i r d , einige k r i 
m i n o l o g i s c h e A s p e k t e der S t r Z da rzus te l l en , so ist das nur m i t wesen t l i chen E i n 
s c h r ä n k u n g e n m ö g l i c h . Weder k ö n n e n alle in teress ierenden F ragen angeschni t ten 
w e r d e n , n o c h k a n n innerha lb der behande l t en F ragen A n s p r u c h auf V o l l s t ä n d i g 
ke i t e r h o b e n werden . 
L e t z t l i c h ist das gesamte k r i m i n o l o g i s c h e Wissen für das St raf recht u n d hier ins
besondere für die S t r Z an i rgendeiner Ste l le v o n B e d e u t u n g u n d sei es a u c h nur 
d a d u r c h , d a ß es dem St ra f r ich te r e in besseres u n d objekt iveres B i l d v o n der Rea
l i t ä t des V e r b r e c h e n s u n d des Ve rb reche r s ve rmi t t e l t . B e g n ü g t m a n s ich mi t die
ser F e s t s t e l l u n g , so k a n n der k r i m i n o l o g i s c h e T e i l der S t r Z - L e h r e d a d u r c h erle
digt w e r d e n , d a ß m a n auf k r i m i n o l o g i s c h e L e h r b ü c h e r u n d Forschungsergebnisse 
verweis t , a l lenfa l l s m i t der A u f f o r d e r u n g , so rg fä l t i g darauf z u ach ten , w o w i r k 
l i c h gesicher tes Wissen u n d w o unbewiesene V e r m u t u n g e n zugrunde l iegen. O b 
w o h l de r E i n f l u ß , den a l l e in schon eine solche k r i m i n o l o g i s c h e A u s b i l d u n g auf 
die P r a x i s der S t r Z h ä t t e , gar n ich t h o c h genug e i n g e s c h ä t z t w e r d e n k a n n 4 2 , 
re icht dieser Weg für eine O b j e k t i v i e r u n g u n d V e r e i n h e i t l i c h u n g der S t r Z n ich t 
aus. D e n n e i n m a l b l iebe es j edem R i c h t e r ü b e r l a s s e n , w i e wei t er s ich der m ü h e 
v o l l e n A r b e i t un te rz i ehen w i l l , k r i m i n o l o g i s c h e s Er fah rungswissen z u s ammeln , 
z u m ande ren l i e ß e s ich der S te l l enwer t k r i m i n o l o g i s c h e r Ergebnisse i m R a h m e n 
der S t r Z auf diesem Weg n icht k o n t r o l l i e r e n , so d a ß v o n e inem R i c h t e r z u m 
anderen d e m g le ichen B e f u n d un te r sch ied l i che B e d e u t u n g beigemessen we rden 
k ö n n t e . 

E i n e B e s c h r ä n k u n g ist auch deshalb n o t w e n d i g , w e i l s ich die k r i m i n o l o g i s c h e n 
G e s i c h t s p u n k t e der S t r Z n ich t so streng wie b e i m S t r Z - R e c h t i n e inen A l l g e 
m e i n e n u n d Besonderen T e i l 4 3 t r ennen lassen. D i e E r s c h e i n u n g s f o r m e n des V e r 
brechens u n d der S t r a f t ä t e r i n ihren sozia len B e z ü g e n s ind so v i e l f ä l t i g 4 4 , d a ß 
ein A l l g e m e i n e r T e i l , der für alle F ä l l e G e l t u n g beanspruchen m ü ß t e , z i e m l i c h 
abs t rakt , w e n i g anschau l i ch u n d ohne g r o ß e n E r k l ä r u n g s w e r t w ä r e . Andere r se i t s 
ü e ß e s ich diese W i r k l i c h k e i t k a u m nach logischen G e s i c h t s p u n k t e n in A l l g e m e i 
nes u n d Besonderes zer legen, ohne sie z u v e r f ä l s c h e n . 
Desha lb w u r d e versucht , i n der vor l i egenden U n t e r s u c h u n g A l l g e m e i n e s u n d Be
sonderes z u vere inen , a l lerdings u m den Preis , die k o n k r e t e n Aussagen z u n ä c h s t 
auf e in sehr enges Te i lgeb ie t der K r i m i n o l o g i e u n d des St rafrechts zu begrenzen, 
u n d z w a r au f die V c r k e h r s d e l i n q u e n z u n d hier w i e d e r u m auf einen we i t e ren A u s 
schni t t , die G e f ä h r d u n g s d e l i k t e d u r c h T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r ( § § 3 1 5 c A b s . 1, 
N r . l a , A b s . 3 und 3 1 6 ) . 

2 Ü b e r l e g u n g e n zu r A u s w a h l der D e l i k t e 

Z u r A u s w a h l gerade dieser beiden D e l i k t e f ü h r t e n verschiedene Ü b e r l e g u n g e n . 
Wegen der m e t h o d i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n und der umfangre i chen V o r ü b e r l e g u n 
gen m u ß t e n T a t b e s t ä n d e g e w ä h l t we rden , bei denen ß e g e h u n g s m o d a l i t ä t e n , U n 
rechts- und Schu ldgcha l t nicht a l lzu v ie l fä l t ig s ind. Fe rne r war es e r fo rde r l i ch , 

Dazu Exner 1931, 95; Peters 1955, 38 f f ; zurückhaltend Krauß 1971, 43 f. 
Bruns 1967, 22 f. 
Vg l . Göppingcr 1971, 116 ff., insbes. 207 f f . sowie 304 ff. und 1964, 41. 
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solche Beisp ie le z u w ä h l e n , be i denen auf k r i m i n o l o g i s c h e m G e b i e t zumindes t 
einige empi r i sche V o r a r b e i t e n z u r V e r f ü g u n g s tanden. B e i d e V o r a u s s e t z u n g e n 
sind für die V e r g e h e n n a c h § 3 1 5 c A b s . 1, N r . l a , A b s . 3 u n d § 3 1 6 einiger
m a ß e n er fü l l t . A u f d e m G e b i e t der V e r k e h r s k r i m i n o l o g i e hat insbesondere die 
umfangre iche S e k u n d ä r a n a l y s e v o n G. K a i s e r ü b e r , , V e r k e h r s d e l i n q u e n z u n d G e 
n e r a l p r ä v e n t i o n " 4 5 w i c h t i g e V o r a r b e i t e n geleistet, i n d e m sie das u n ü b e r s i c h t l i c h e , 
auf viele E i n z e l p u b l i k a t i o n e n verstreute M a t e r i a l gesammel t u n d geordne t hat. 
E n t s c h e i d e n d für d ie get roffene A u s w a h l war ferner , d a ß d ie b e i d e n T a t b e s t ä n d e 
(ohne die F ä l l e der I d e a l k o n k u r r e n z m i t den § § 142 , 2 2 2 , 2 3 0 ) m i t insgesamt 
110 143 V e r u r t e i l u n g e n ( i m J a h r 1 9 7 0 ) 4 6 für d ie S t r a f r ech t sp rax i s v o n erheb
l icher B e d e u t u n g s ind , m a c h e n sie d o c h e twa 1/6 a l ler S t r a fu r t e i l e wegen V e r 
b rechen u n d V e r g e h e n u n d 1/3 al ler V e r u r t e i l u n g e n wegen V e r k e h r s v e r g e h e n 

* aus. 

H i n z u k o m m t , d a ß die S t r Z - P r a x i s be i T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n z u m i n d e s t bis z u m 
1.9.1969 ( 1 . A b s c h n i t t des 1. S t r R G ) e in ä u ß e r s t k r i t i s c h e r P u n k t der Straf
rechtspflege war . 
I nzwi schen hat z w a r der Reformgese tzgeber einige en t sche idende W e i c h e n gestellt 
u n d dami t d ie g r ö b s t e n S c h w i e r i g k e i t e n beseitigt (vg l . § § 14, 2 3 ) , d o c h s ind wie 
die Verkehrsger ich t s tage 1970 u n d 1971 i n G o s l a r 4 7 u n d d ie e rneute lebhaf te 
D i s k u s s i o n ü b e r die S t r a f p r a x i s 4 8 ze igen , nach wie v o r n i ch t al le F r a g e n g e l ö s t . 
A u f m e r k s a m k e i t ve rd ienen insbesondere die A u s w a h l des T ä t e r k r e i s e s , für den 
t ro tz der G r u n d s a t z e n t s c h e i d u n g e n i n § § 14, 23 n . F . anstel le der Ge lds t r a f e 
Fre ihei t ss t rafe m i t oder a u c h o h n e St rafausse tzung z u r B e w ä h r u n g i n Be t r ach t 
k o m m t , sowie die Frage , w i e s ich der G e s i c h t s p u n k t der „ V e r t e i d i g u n g der 
R e c h t s o r d n u n g " au f die E n t s c h e i d u n g z w i s c h e n Ge lds t r a f e u n d Fre ihe i t s s t ra fe 
mi t B e w ä h r u n g a u s w i r k t . 

3 Aufgaben der Untersuchung 

Ein ige Frages te l lungen der vo r l i egenden U n t e r s u c h u n g ergeben s i ch berei ts aus 
den e in l e i t enden B e m e r k u n g e n . W o die S t r Z - L e h r e an ihre G r e n z e n s t ö ß t , stellt 
s ich n ich t nur die Frage nach der Re levanz bisher iger k r i m i n o l o g i s c h e r Ergeb
nisse, sondern auch die Frage , we l che L ö s u n g s m ö g l i c h k e i t e n m i t H i l f e e m p i r i 
scher ( insbesondere k r i m i n o l o g i s c h e r ) M e t h o d e n z u e rwar t en s i n d . 

3.1 D i e Relevanz k r i m i n o l o g i s c h e r E r g e b n i s s e für d i e S t r Z 

E i n T e i l - Z i e l der A r b e i t besteht d a r i n , M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n der V e r w e r 
tung k r i m i n o l o g i s c h e r Forschungsergebnisse i m R a h m e n der S t r Z da rzus te l l en . 
T r o t z der B e g r e n z u n g des T h e m a s k ö n n e n a u c h h ier n i ch t alle d e n k b a r e n G e 
s i ch t spunk te a u s g e s c h ö p f t w e r d e n , sondern nu r d ie jen igen , d ie nach d e m der
zei t igen S t and des S t r Z - R e c h t s am wich t ig s t en s ind u n d für d ie es gese tz l iche 

4 5 Kaiser 1970. 
4 6 Quelle: StaBA, Rechtspflege 1970, Tab. A 1. 
4 7 K u V 1970, 39 (Empfehlungen); K u V 1971 (H. 2/3), 3, 42 ff. 
4 8 S. dazu 4. Kan. B II. 
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A n k n ü p f u n g s p u n k t e g ib t . D ie dabe i g e w o n n e n e n E i n s i c h t e n so l l en dann am 
B e i s p i e l der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e i m V e r k e h r v e r d e u t l i c h t w e r d e n . In diesem 
Z u s a m m e n h a n g so l l auch das P r o b l e m der M a ß r e g e l z u m e s s u n g be i der E n t 
z i e h u n g der Fah re r l aubn i s behandel t w e r d e n . 

3.2 D i e V e r w e r t u n g k r i m i n o l o g i s c h e r M e t h o d e n für d i e „richtige E i n s t i e g s s t e l l e " 
b e i der S t r Z 

A u f die C h a n c e , m i t H i l f e der K r i m i n o l o g i e z u einer r a t i ona l en , e i n h e i t l i c h e n 
S t r Z z u gelangen, hat besonders d e u t l i c h H . v. Weber49 h ingewiesen . O b w o h l 
einige Ve r suche i n dieser R i c h t u n g vo r l i egen , k ö n n e n die b isher igen Ergebnisse 
n ich t befr iedigen, teils aus m e t h o d i s c h e n G r ü n d e n ( z . B . z u enge regionale Be
grenzung , L G - oder A G - B e z i r k e ) , meist aber deshalb , w e i l sie n i ch t e rkennen 
lassen, we lche B e d e u t u n g die e r h o b e n e n F a k t e n i m R a h m e n der S t r Z haben 
so l len . 

D i e b l o ß e Dars te l lung der k r i m i n o l o g i s c h e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n eines D e l i k t s 
sagt n o c h n ich ts ü b e r ihre B e w e r t u n g aus. A l s A n s c h a u u n g s - u n d V e r g l e i c h s m a 
te r ia l für die Bre i t e der T a t b e s t a n d s v e r w i r k l i c h u n g e n s ind sie zwa r n ü t z l i c h , aber 
ohne besonderes G e w i c h t , da die g le iche F u n k t i o n v o n der J u r i s t i s c h e n Phan
tasie 1 4 oder v o n der i n d i v i d u e l l e n E r f a h r u n g ü b e r n o m m e n w e r d e n k a n n . 
F ü r die S t r Z interessant we rden solche B e i t r ä g e erst, w e n n sie n a c h strafzumes
sungsrech t l ichen G e s i c h t s p u n k t e n geordne t w e r d e n u n d w e n n eine V e r b i n d u n g 
z u m S t r a f m a ß hergestellt we rden k a n n . N u r au f d iesem Weg lassen s ich die 
engeren r i c h t e r l i c h e n S t r a f r ahmen f i n d e n , auf die v. Weber h ingewiesen h a t 5 0 . 
Selbst w e n n dieser Schr i t t gel ingt , ist n o c h n i ch t ausre ichend g e k l ä r t , welches 
G e w i c h t solche r i ch t e r l i chen S t r a f r ahmen inne rha lb des S t r Z - R e c h t s haben , ob 
sie nur als A n s c h a u u n g s m a t e r i a l , sozusagen als Sp iege l der e igenen W i r k l i c h k e i t 
für die R e c h t s p r e c h u n g B e d e u t u n g er langen oder ob sie eine k o n s t i t u t i v e F u n k 
t i o n i m R a h m e n des S t r Z - V o r g a n g s ü b e r n e h m e n k ö n n e n . 
Es geht also u m die E i n g l i e d e r u n g der S t r Z - P r a x i s m i t i h ren t r a d i t i o n a l e n u n d 
i r r a t iona len E l e m e n t e n i n rech t sdogmat i sche K a t e g o r i e n , w o b e i i m Ergebn i s auch 
Z u l ä s s i g k e i t , F u n k t i o n u n d G r e n z e n v o n S t r a f t a x e n für d ie S t r Z z u k l ä r e n s ind . 

3.3 A u s k l a m m e r u n g des S t r a f v o l l z u g s 

U m die U n t e r s u c h u n g nicht m i t einer V i e l z a h l v o n E i n z e l h e i t e n z u belasten, 
w i r d die W i r k l i c h k e i t des S t ra fvo l lzugs i n ihrer B e d e u t u n g für die S t ra fzumes
sung nicht n ä h e r behandel t . D i e P r o b l e m e der ku rz f r i s t i gen Fre ihe i t ss t ra fe , des 
W o c h e n e n d v o l l z u g s , der Sonderans ta l t en für V e r k e h r s t ä t e r u n d der Begnad i 
gungspraxis wegen Ü b e r f ü l l u n g der S t ra fans ta l t en w e r d e n also ausgek lammer t , 
o b w o h l auch sie i m Bere i ch der A l k o h o l d e l i n q u e n z i m V e r k e h r interessante 
R ü c k s c h l ü s s e für die S t r Z - L e h r e ergeben d ü r f t e n 5 0 3 D u r c h die neue Rechts lage ist 
j e d o c h die p rak t i sche B e d e u t u n g dieser P r o b l e m e e r h e b l i c h geringer geworden . 

4 9 V . Weber 1956, 21 f f ; jetzt auch Bruns 1967, 45 ff. 
5 0 V . Weber 1956, 23 f., sowie Bruns 1967, 47. 

• 5 0 a V g l . dazu Automobil-Club der Schweiz (Hrsg.): Der Strafvollzug an Verkehrsdelinquen
ten, 1971 (mit Berichten aus 5 europäischen Ländern) . 
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Dagegen werden die A u s w i r k u n g e n u n d Er fo lge der S t ra fen i m R a h m e n der un -
N ter 3.1 beschr iebenen Frages te l lung m i t b e h a n d e l t . 

H i e r z u werden a u c h Ergebnisse aus e iner eigenen e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g vor
gelegt. 

4 Rechtsdogmatischer Rahmen 

Die E i n g l i e d e r u n g k r i m i n o l o g i s c h e r A s p e k t e in die S t r Z ist nur m ö g l i c h , w e n n 
die K r i m i n o l o g i e j edenfa l l s h ie r als „ d i e n e n d e r P a r t n e r " des S t ra f rech t s verstan
den w i r d 5 1 , d .h . w e n n sie s ich an den r e c h t l i c h vorgegebenen R a h m e n der S t r Z -
L e h r e u n d der gese tz l ichen G r u n d s a t z e n t s c h e i d u n g e n h ä l t . 
K o n f l i k t e z w i s c h e n K r i m i n o l o g i e u n d S t r a f r e c h t 5 2 so l l t en m ö g l i c h s t n i ch t i m 
E i n z e l f a l l d u r c h ( p e r s ö n l i c h e ) E n t s c h e i d u n g e n des R i c h t e r s au f eigene Faust aus
getragen w e r d e n 5 3 . Sie s ind genere l l au f k r i m i n a l p o l i t i s c h e r E b e n e a u s z u t r a g e n 5 4 

u n d i m N o r m a l f a l l d u r c h den Gese tzgeber z u en t sche iden . N u r falls der Gese tz
geber ke ine a b s c h l i e ß e n d e E n t s c h e i d u n g get roffen hat , ist es s i n n v o l l , für die 
R e c h t s a n w e n d u n g eine p r i m ä r k r i m i n o l o g i s c h o r i en t i e r t e L ö s u n g vo rzusch l agen . 
Im Interesse der Rech t s s i che rhe i t empf i eh l t es s i ch j e d o c h , be i Aus legungsf ragen 
von einer gefestigten R e c h t s p r e c h u n g u n d he r r schenden L e h r e nu r d a n n abzu
w e i c h e n , w e n n die K r i m i n o l o g i e w i r k l i c h ü b e r z e u g e n d e A l t e r n a t i v e n i m R a h m e n 
der R e c h t s o r d n u n g aufzuze igen vermag. A l l e i n d u r c h w e i t g e h e n d e n V e r z i c h t au f 
die erneute E r ö r t e r u n g v o n Grundsa t z f r agen des a l ten Schu lens t r e i t s u n d der 
S t ra f theor ien ist d e m Z i e l einer f ruch tba ren Z u s a m m e n a r b e i t v o n S t ra f rech t u n d 
K r i m i n o l o g i e i m R a h m e n der S t r Z n ä h e r z u k o m m e n . 
E i n e solche B e s c h r ä n k u n g sol l te heute u m so eher m ö g l i c h sein , als s i ch die U n 
terschiede z w i s c h e n den e x t r e m e n G r u n d s a t z p o s i t i o n e n des Schu lds t r a f r ech t s 
u n d M a ß n a h m e n r e c h t s für d ie no rma le K r i m i n a l i t ä t b e t r ä c h t l i c h v e r m i n d e r t , j a 
fast völ l ig ve r lo ren haben , seit die S t ra f rechts reformgese tze neue i n d i v i d u a l p r ä -
vent ive A k z e n t e i n das Schu lds t ra f rech t e ingebracht haben u n d seit m a n s ich 
der B e g r e n z u n g eines m ö g l i c h e n M a ß n a h m e n r e c h t s d u r c h die verfassungsrecht
l i c h e n G r u n d s ä t z e der Rech t s s t aa t l i chke i t und V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t b e w u ß t ge
w o r d e n i s t 5 5 . 
Die E n t s c h e i d u n g , d a ß der k r i m i n o l o g i s c h e n F o r s c h u n g g r u n d s ä t z l i c h nur eine 
„ d i e n e n d e F u n k t i o n " i m R a h m e n r c c h t s d o g m a t i s c h c r K a t e g o r i e n der S t r Z - L e h r e 
z u k o m m t , bedeutet weder eine Aussage ü b e r deren G e w i c h t für d ie e n d g ü l t i g e 
E n t s c h e i d u n g i m E i n z e l f a l l , n o c h so l l d a m i t S t e l l u n g g e n o m m e n w e r d e n zu der 

5 1 Vg l . Bruns 1967, 95; ähnlich Leferenz 1967, 7; Zipf 1969, 10; allg. zur Empirie in der 
Rechtsdogmatik: Starck 1972, 609 ff. 

5 2 Eingehend hierzu Kaiser 1967, 289 ff. m.w.N. ; allg. zum Verhältnis von Kriminologie 
und Strafrecht: Göppinger 1971, 12 ff. 

5 3 Gegen Kriminalpolit ik des Richters auf eigene Faust auch Lenckner 1971, 321 (beim 
Problem der Anwendung des § 14). 

5 4 Überzeugend Fr. v. Liszt 1905/11, 79: „Die Kriminalpol i t ik aber bildet die eigentliche 
Aufgabe für die Arbeiten unserer Vereinigung 1 1. Zugleich aber stellt v. Liszt für die 
Rechtsanwendung fest: „Das Strafrecht ist die unübersteigbare Schranke der Kriminal
pol i t ik" (a.a.O. S. 80). Daran anknüpfend Rox in 1970, 1 ff. 

5 5 Vgl . Nowakowski 1972, 1 ff. m.w.N. ; für die sog. „Neue Sozialvcrteidigung" Melzer 
1970, 76 ff. und 1971, 204 ff. insbes. auch zur Bedeutung der „ V e r a n t w o r t l i c h k e i t " 
für diese Richtung. 
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Frage nach dem sonstigen V e r h ä l t n i s v o n K r i m i n o l o g i e u n d Strafrecht als G r u n d 
lagen- oder H i l f s w i s s e n s c h a f t 5 6 ; in der K r i m i n a l p o l i t i k oder auch i m S t r a fvo l l 
zug k ö n n e n sich die G e w i c h t e ganz anders ver te i l en . 
D i e A u s r i c h t u n g der k r i m i n o l o g i s c h e n B e i t r ä g e zu r S t r Z an dem d u r c h das S t r Z -
R e c h t vorgegebenen R a h m e n setzt voraus, d a ß dieser R a h m e n e i n i g e r m a ß e n 
d e u t l i c h und p r ä z i s e dargestellt w e r d e n k a n n . Z u diesem Z w e c k m ü s s e n die 
r ech t sdogmat i schen Ver suche , die eine P r ä z i s i e r u n g des Frmessenssp ie l raums be i 
der S t r Z anstreben, t ro tz der umfassenden A r b e i t e n v o n B r u n s , Z i p f u n d Spen
det u .a . k u r z zusammengeste l l t w e r d e n . D e n n i n diesem Z u s a m m e n h a n g g e n ü g t 
es n i ch t , die r e ch t l i ch u n z u l ä s s i g e n , z u l ä s s i g e n oder gebo tenen S t r Z - E r w ä g u n g e n 
zu k e n n e n . V i e l m e h r m u ß festgestellt we rden , wie we i t das S t r Z - R e c h t den 
S p i e l r a u m für r ich ter l iches Ermessen , auch i n quan t i t a t i ve r H i n s i c h t , begrenzt . 

5 Die B e s c h ä f t i g u n g mit der StrZ als Gegenstand der Kriminologie 

A u f die N o t w e n d i g k e i t der V e r w e r t u n g k r i m i n o l o g i s c h e n Erfahrungswissens für 
die S t r Z ist so oft h ingewiesen w o r d e n 5 7 , d a ß dieses A n l i e g e n ke iner we i t e ren 
B e g r ü n d u n g bedarf. 
Vers teh t m a n al lerdings mi t der heute be i w e i t e m ü b e r w i e g e n d e n M e i n u n g K r i 
m i n o l o g i e g r u n d s ä t z l i c h als sog. empi r i sche Wissenschaf t , so k ö n n t e m a n eine % 

besondere me thod i sche Schwie r igke i t z u n ä c h s t da r in e r b l i c k e n , d a ß - z u m i n 
dest nach dem neukan t i an i schen Wissenschaf t smode l l der s t r ik t en T r e n n u n g v o n 
Se in und S o l l e n - der V e r s u c h log isch u n l ö s b a r erscheint , Wer t u n d W i r k l i c h 
keit zu ve rb inden , d .h . die Ergebnisse u n d M e t h o d e n der K r i m i n o l o g i e für die 
S t r Z nu tzbar zu m a c h e n 5 8 . 
A u c h w e n n m a n i m P r i n z i p bejaht, d a ß aus der K e n n t n i s dessen, was ist, n o c h 
n ich t zwingend folgt , was sein s o l l , bedeutet dies n i c h t , d a ß m a n deshalb die 
logische T r e n n u n g z u einer v o l l s t ä n d i g e n T r e n n u n g i n der R e c h t s a n w e n d u n g aus
we i t en m ü ß t e . D ie „ E r r i c h t u n g einer ch ines i schen M a u e r " 5 9 z w i s c h e n N o r m u n d 
W i r k l i c h k e i t ist insowei t weder m e t h o d i s c h gebo ten n o c h sach l i ch g e r e c h t f e r t i g t 6 0 

F ü r das Geb ie t der S t r Z ist dieser D u a l i s m u s d a d u r c h e n t s c h ä r f t , d a ß - anders 
als auf der Ebene der K r i m i n a l p o l i t i k — die V e r w e r t u n g empi r i sche r E r k e n n t 
nisse durch S t ra f rech t snormen ( z . B . §§ 13, 14, 2 3 , 42a-n) wei tgehend vors t ruk
turier t i s t 6 1 . W i r d dieser Bezugsrahmen aber n ich t g e n ü g e n d beachtet u n d 
daran k ranken viele k r i m i n o l o g i s c h e B e i t r ä g e zu r S t r Z — so stehen in der Ta t 
S t r Z - R e c h t und K r i m i n o l o g i e fast bez iehungs los nebeneinander . 

5 6 Dazu Kaiser 1967, 289 ff. m.w.N.; ferner Göppinger 1966, 4; 1971, 15; Lefcrenz 1967, 6. 
5 7 Z .B . Exncr 1949, 281; v. Weber 1956, 21 ff.; Boldt 1957, 244 ff.; Gccrds 1965, 30; 

Lefcrenz 1967, 17; B G H NJW 1951, 769; abweichend soweit ersichtlich nur Spcn-
dcl 1954, 26. 

5 8 Vgl . dazu u.a. Emgc 1956, 21; Kelsen 1965, 465 ff., 467; Müller 1966, 16, 19 f f , 33, 
77 ff.; Kaiser 1967, 303 f.; Hümmes 1970, 155 f f ; Rchbindcr 1970, 339; Göppinger 
1971, 14 und insbes. Loos 1970, 36 ff. mit einer Darstellung des gcistesgcschichtlichen 
Hintergrundes bei Simmcl, Windclband und Rickert und der Überwindungsversuche bei 
Dürkheim. 

5 9 Rehbinder 1970. 339. 
b 0 Heck 1932, 222 f.; Rchbinder 1963, 481 ff.; 1970, 339; Damm 1972, 310; Röhl 1972, 

312. Lautmann 1971, 26; grundlegend für eine empirisch-kritizistische Rechtstheorie 
neuerdings Albert 1972, 80 f f , 109 ff. 

6 1 Vg l . Göppinger 1971, 14; vgl. auch Krauß 1971, 29 ff. 
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A n d e r s stellt s i ch das P r o b l e m be i der Aufgabe , d ie S t r Z selbst z u m Gegen
stand empi r i sche r F o r s c h u n g z u m a c h e n , u m auf d iesem W e g d e n t r a d i t i o n a l e n 
u n d i r r a t iona len E l e m e n t e n b e i z u k o m m e n . 
O h n e auf die g r u n d s ä t z l i c h e P r o b l e m a t i k der sog. „ W e r t u r t e i l s d i s k u s s i o n " ein
zugehen , g e n ü g t es i n d iesem R a h m e n , als a l lgemein anerkann tes E rgebn i s fest
zuha l t en , d a ß ,,das n o r m a t i v G ü l t i g e " durchaus , ,Objek t e m p i r i s c h e r U n t e r s u 
c h u n g " sein k a n n . „ E s ver l ie r t , als O b j e k t , den N o r m c h a r a k t e r : E s w i r d als 
,seiend 4 , n ich t als .gültig*, b e h a n d e l t " 6 2 . 
Das bedeutet , d a ß a u c h die S t r Z als Wer t en t sche idung e m p i r i s c h e r u n d ra t iona
ler B e t r a c h t u n g z u g ä n g l i c h ist, vo r a l l em mi t dem Z i e l , die f a k t i s c h e n F o l g e n 
fes tzuste l len, d ie die p rak t i s che D u r c h f ü h r u n g einer w e r t e n d e n S t e l l ungsnahme 
zu e inem P r o b l e m h a t 6 3 , sowie die V i e l f a l t der auf d e m G e b i e t der S t r Z getrof
fenen Wer t en t s che idungen z u s a m m e l n , z u o r d n e n u n d die sie b e s t i m m e n d e n 
F a k t o r e n m ö g l i c h s t genau herauszuarbe i ten . 
O b u n d w iewe i t es m ö g l i c h ist , d ie Ergebnisse dieser A n a l y s e für eine Syn these 
f ruch tbar z u m a c h e n , also S e i n u n d S o l l e n a u c h h ier z u k o o r d i n i e r e n , h ä n g t 
w i e d e r u m d a v o n ab, w e l c h e M ö g l i c h k e i t e n die R e c h t s o r d n u n g u n d h i e r insbe
sondere das S t r Z - R e c h t für die V e r w e r t u n g so lcher Ergebnisse b ie te t . 
D a b e i ist e i n m a l z u d e n k e n an die Herausa rbe i tung r ech t sw id r ige r ode r sachfrem
der Ermessensgrundlagen , d ie i n d e n S t r Z - G r ü n d e n n ich t ode r n i c h t d e u t l i c h 
z u m A u s d r u c k k o m m e n . D a r ü b e r h inaus geht es d a r u m , die n o r m a t i v e Bedeu
t u n g der P r a x i s der S t r Z z u b e s t i m m e n , also die F u n k t i o n des R i c h t e r r e c h t s für 
d i e K o n k r e t i s i e r u n g der S t r a f e . 
B e i der A u f g a b e , d ie S t r Z - P r a x i s selbst z u m Gegens t and e m p i r i s c h e r Be t r ach 
tung z u m a c h e n , handel t es s ich u m ein Grenzgeb ie t z w i s c h e n K r i m i n o l o g i e 
u n d St raf recht , das b isher n ich t i n g le i chem M a ß e ins B l i c k f e l d ge t re ten ist w ie 
die A n w e n d u n g emp i r i s che r E r k e n n t n i s s e ( „ a n g e w a n d t e K r i m i n o l o g i e " ) . Des
halb m u ß v o n b e i d e n Se i t en m i t d e m E i n w a n d gerechnet w e r d e n , dieses T ä t i g 
ke i t s fe ld sei k e i n s innvo l l e r Gegens t and der K r i m i n o l o g i e . 
F r e i l i c h dar f d iesem m e h r theore t i schen E i n w a n d n i c h t a l l z u v i e l B e d e u t u n g bei
gemessen w e r d e n ; d e n n u n a b h ä n g i g v o n den ve r sch iedenen A b g r e n z u n g s v e r s u 
chen u n d G e g e n s t a n d s - D e f i n i t i o n e n der K r i m i n o l o g i e ist d a v o n auszugehen , d a ß 
es s ich u m eine A u f g a b e hande l t , d i e n icht ohne d ie M e t h o d e n der e m p i r i s c h e n 
K r i m i n o l o g i e g e l ö s t w e r d e n k a n n 6 4 . 
E i n hervorragendes B e i s p i e l h i e r f ü r 6 5 s ind E x n e r s „ S t u d i e n ü b e r d i e S t ra fzumes
sungspraxis deu t scher G e r i c h t e " ( 1 9 3 1 ) , die auf e iner A u s w e r t u n g der Strafver
folgungssta t is t ik be ruhen . 

In neueren U m s c h r e i b u n g e n v o n A u f g a b e n u n d G e g e n s t a n d der K r i m i n o l o g i e 
w i r d die empi r i s che B e t r a c h t u n g der S t r Z meist n i ch t ode r n i ch t a u s d r ü c k l i c h 
a n g e s p r o c h e n 6 6 . 

Max Weber (1914), Zi t . : 1956, 299; vgl. auch Weigand 1960, 12; Albert 1960, 201 f f ; 
1972, 80 f f , 108 f f ; Loos 1970, 50 f f ; Rehbinder 1970, 338 (im Anschluß an Nußbaum 
und Llewellyn). 
Max Weber a.a.O. S. 275 f.; Dahrendorf 1962, 45; Krauß 1971, 42. 
Vgl . v. Weber 1956, 28; Kaiser 1972c, 89 f. 
So auch Bruns 1967, 95. 
Z .B . bei Würtenbcrger 1959, 39 f.; Hellmer 1963, 193 f.; Mergen 1967, 29. 
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E i n e k l a re S te l lungnahme f indet s ich be i Göppinger , der nach einer a l lgemei
nen D e f i n i t i o n des Gegenstandes der K r i m i n o l o g i e e r l ä u t e r n d h inzufügt . , d a ß 
h i e r zu a u c h . . . ,,das Z u s t a n d e k o m m e n u n d die A u s w i r k u n g der S a n k t i o n e n " 
g e h ö r e n . Das bedeutet keineswegs eine V e r e n g u n g k r i m i n o l o g i s c h e r F o r s c h u n g 
auf r ech t sdogmat i sche K a t e g o r i e n . V i e l m e h r handel t es s ich nur u m e inen A u s 
schni t t aus dem G e s a m t k o m p l e x der K r i m i n o l o g i e , die i h r em Forschungsgegen
stand d u r c h v o l l s t ä n d i g e Besch re ibung der W i r k l i c h k e i t mi t den da fü r geeigneten 
M e t h o d e n gerecht we rden m u ß . 

6 Der eigene empirische Beitrag 

Z u r K r i m i n o l o g i e der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e i m V e r k e h r l iegen eine R e i h e v o n A r 
be i t en v o r , die für die h ie r interessierende Frages te l lung verwer te t w e r d e n k ö n 
nen. A u c h z u m P r o b l e m der e m p i r i s c h e n B e t r a c h t u n g der S t r Z - P r a x i s gibt es 
einige A n s ä t z e m i t k r i m i n o l o g i s c h e r oder soz io log i scher A u s r i c h t u n g , die z u m i n 
dest i n m e t h o d i s c h e r H i n s i c h t a u f s c h l u ß r e i c h s ind . E i n e neue U n t e r s u c h u n g auf 
d iesem G e b i e t m u ß versuchen, s i n n v o l l auf diesen V o r a r b e i t e n au fzubauen . 
D e n n o c h w ä r e es unbef r i ed igend , die auf tauchenden F r a g e n d u r c h eine reine 
S e k u n d ä r a n a l y s e l ö s e n z u w o l l e n . Die e i n s c h l ä g i g e n k r i m i n o l o g i s c h e n V e r ö f f e n t 
l i c h u n g e n lassen n o c h manche L ü c k e n of fen , die gerade be i d e m V e r s u c h einer 
Ü b e r t r a g u n g auf die B e d ü r f n i s s e der S t r Z besonders d e u t l i c h we rden . Selbst 
dor t , w o berei ts Ergebnisse vor l iegen , erscheint als wesent l iches E l e m e n t empi 
r ischer K r i m i n o l o g i e die erneute Ü b e r p r ü f u n g n o t w e n d i g , z u m a l fast alle Un te r 
suchungen wegen regionaler , z e i t l i che r und z a h l e n m ä ß i g e r B e s c h r ä n k u n g e n nur 
begrenz ten Aussagewer t haben. 

D a r ü b e r h inaus w ä r e e in re in theore t i scher V e r s u c h , die S t r Z - P r a x i s s i n n v o l l i n 
das S y s t e m des S t r Z - R e c h t s e inzug l iedern , l e t z l i c h un f ruch tba r . 
A u s diesen G r ü n d e n w u r d e zur A b r u n d u n g u n d E x e m p l i f i z i e r u n g eine eigene E r 
hebung d u r c h g e f ü h r t 6 8 . 

Dabei galt es zunächst , eine repräsentative Stichprobe für alle einschlägigen Verurteilungen 
in der Bundesrepublik und West-Berlin auszuwählen. Dies geschah beim Verkehrszentralre
gister in Flensburg durch systematische Zufallsauswahl von 600 Verurteilungen nach § 315c 
Abs. 1, Nr. l a , Abs. 3 und § 316 aus den für das Jahr 1966 gesammelten Strafnachrichten. 
In 300 Fällen wurden die Strafakten beigezogen, aus denen mit Hilfe eines standardisierten 
Erhebungsbogens Daten über Tat, Täter , Strafen und Maßregeln, Gerichtsverfahren und 
StrZ-Gründe festgehalten wurden. Sie bildeten die Grundlage für eine Darstellung der StrZ-
Praxis bei Trunkenheit im Verkehr. Durch Korrelationsanalysc konnte das Gewicht einzel
ner Merkmale für die StrZ und für die Bemessung der Sperrfrist bei Entziehung der Fahrer
laubnis festgestellt werden. Mit Hilfe von Mittclwertsvergleichen wurde versucht, die Aus
wirkung bestimmter Merkmale und Merkmalskombinationen auf die StrZ-Praxis festzustel
len, um auf diese Weise StrZ-Typen zu ermitteln. 
Der Effektivitätsprüfung der Strafen und der Entziehung der Fahrerlaubnis diente eine 
Nachuntersuchung über die Legal-Bewährung der Probanden auf dem Gebiet des Straßen
verkehrs. Hierfür wurden die Eintragungen im Vcrkehrszentralrcgister über einen Zeitraum 
von 4 - 5 Jahren seit der Verurteilung herangezogen. 

Göppinger 1971, 1; ähnlich Mannheim 1965, 3; der diese Aufgabe der Kriminologie 
i.w.S. zuordnet. 
Die Methode wird im 2. Kap., Abschn. B ausführlich beschrieben; Einzelheiten werden 
im Zusammenhang mit den Ergebnissen im 3. und 4. Kap. dargestellt. 
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Zur Ergänzung des eigenen empirischen Materials wurden die amtlichen statistischen Publi
kationen sowie zwei unveröffentl ichte Erhebungen des Justizministeriums Baden-Württem
berg aus den Jahren 1964 und 1965 ausgewertet. 

B. Rechtliche. Schranken des richterlichen Ermessens bei der 
Strafzumessung 

/. D i e Strafzumessung als gebundenes Ermessen 

D i e Fes t se tzung der Strafe d u r c h den R i c h t e r ist nach heu te her rschender M e i 
nung A u s ü b u n g r e c h t l i c h gebundenen E r m e s s e n s 6 9 . D i e r e c h t l i c h e n B i n d u n g e n 
ergeben s ich aus d e n gese tz l i chen S t r a f r a h m e n u n d S o n d e r s t r a f r a h m e n , aus den 
S t r a f z w e c k e n , den gese tz l i chen S t ra fzumessungsvorschr i f t en ( § 13 ff .) und d e n 
in R e c h t s p r e c h u n g u n d L e h r e e n t v / i c k e l t e n S t r a f z u m e s s u n g s g r u n d s ä t z e n . 
A l l e r d i n g s s ind a l l diese B i n d u n g e n n i c h t so k o n k r e t , d a ß sie e i nen En t sche idungs 
sp ie l raum des R i c h t e r s ganz a u s s c h l i e ß e n w ü r d e n 7 0 ; d e n n a u ß e r d e n gese tz l i chen 
R a h m e n lassen s ich aus den G r u n d s ä t z e n des S t r Z - R e c h t s k a u m quan t i t a t i ve 
M a ß s t ä b e ab le i ten . 
A u f d ie Dar s t e l l ung der v i e l f ä l t i g e n e r m e s s e n s b e s c h r ä n k e n d e n G r u n d s ä t z e des 
S t r Z - R e c h t s k a n n i n d iesem Z u s a m m e n h a n g ve rz ich te t w e r d e n , da d ie neuere 
L i t e r a t u r dieses G e b i e t nahezu e r s c h ö p f e n d behande l t hat . 
W i c h t i g s ind Für die wei te re A r b e i t d ie jenigen L ö s u n g s v e r s u c h e , d ie ü b e r die re
lat iv w i r k e n d e n S t r Z - G r ü n d e h inaus A n h a l t s p u n k t e für eine P r ä z i s i e r u n g des 
t ro tz E r m e s s e n s b i n d u n g ve rb l e ibenden R a h m e n s e r k e n n e n lassen. 

//. Präzisierung des rechtlich vorgegebenen Rahmens für die 
Strafzumessung 

1 Aufgabenstellung 

E i n w i rkungsvo l l e s S t r Z - R e c h t k a n n s i ch n ich t d a m i t b e g n ü g e n , fehlerfreie Straf
m a ß b e g r ü n d u n g e n z u e r re ichen , sonde rn m u ß ve rsuchen , a u c h das S t r a f m a ß als 
solches einer r e c h t l i c h e n K o n t r o l l e z u un te rwer fen . D a ß eine so lche quan t i t a t i ve 
S t r a f m a ß k o n t r o l l e m i t r e c h t l i c h e n K a t e g o r i e n nur begrenzt m ö g l i c h ist , ergibt 
s ich schon daraus, d a ß s ich Begr i f fe n i ch t r a t i o n a l i n Z a h l e n u m s e t z e n l a s s e n 7 1 . 

6 9 Vg l . Bruns 1967, 64 f f ; Jescheck 1972, 6 4 3 f ; Maurach 1971, 851; Bachof 1972, 642. 
Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, daß es sich nicht um ein (sog. ,,freies44) Ermes
sen handelt, wie es gelegentlich den Verwal tungsbehörden e ingeräumt ist, wenn die Wahl 
zwischen mehreren rechtlich gleichwertigen Entscheidungen allein nach Zweckmäßigkei ts
erwägungen getroffen werden soll (vgl. Bachof 1955, 98; Jescheck 1972, 643 f.). Bachof 
(a.a.O.) weist aber mit Recht daraufhin, daß es kein schlechthin „freies" Ermessen gebe, 
sondern nur Abstufungen nach dem Grad der Freiheit und Gebundenheit. Wenn daher Pe
ters von freiem Ermessen spricht (z.B. 1966, 569), dennoch aber die rechtlichen Bindungen 
des StrZ-Rechts hervorhebt, so dürften im Ergebnis die Unterschiede zur h . M . nicht groß 
sein (vgl. auch Peters 1972, 52: Strafzumessungsvorgang als weithin gebundener Ak t ) . 

7 0 Vgl . z .B. Peters 1966, 569 f.; Jescheck 1972, 644. 
7 1 Vg l . Stratenwerth 1972, 35. 
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D e n n o c h ist es für die Dar s t e l lung einer k r i m i n o l o g i s c h o r i en t i e r t en S t r Z not
w e n d i g , den R a h m e n abzus tecken , den die S t r Z - D o g m a t i k in quan t i t a t ive r H i n 
sicht f r e i l äß t für k r i m i n o l o g i s c h e E r k e n n t n i s s e , deren V e r w e r t u n g ihrerseits a m 
M a ß s t a b r ech t l i che r Z u l ä s s i g k e i t gemessen w e r d e n m u ß . 
Z u m P r o b l e m der A b g r e n z u n g des ver t re tbaren R a h m e n s gibt es i n der S t r Z -
L e h r e eine R e i h e v o n A n s ä t z e n , deren Er t rag z u n ä c h s t g e p r ü f t w e r d e n so l l . 

2 Das richterliche Ermessen unter kriminalpolitischem Aspekt 

D i e ersten A r b e i t e n z u m r i c h t e r l i c h e n Ermessen be i der S t r Z v o n D r o s t u n d 
Peters be l euch ten das P r o b l e m un te r dem A s p e k t der k r i m i n a l p o l i t i s c h e n G e 
s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n des R i c h t e r s innerha lb des i h m zu r V e r f ü g u n g s tehenden 
Ermessensspie l raums. 

D r o s t betont nachdrücklich, daß es.sich um gebundenes Ermessen handle und weist auf den 
Unterschied zwischen richterlichem und administrativem Ermessen h i n 7 2 . Wo sich aus den 
positiven Gesetzen und ihren Zwecken keine Determinierung mehr herleiten lasse, müsse die 
vom Richter nachvollzogene gesetzliche Wertung sowie die Idee des Rechts diese Lücke 
fü l l en 7 3 . 
Bei der Behandlung des strafrichterlichen Ermessens als Gesetzgebungsproblem sieht D r o s t 
für ein spezialprävcntiv ausgerichtetes Strafrecht den ,,Wcrt rcchtsstaatlichcr Fixierung" in 
der Ausschaltung jeden Verdachts arbiträrer Willkür und in der Erhaltung des Vertrauens in 
die Strafjustiz 7 4 . 

Begrenzungs fak to ren s ind also die Idee des R e c h t s u n d das W i l l k ü r v e r b o t . 
Peters verweist auf die S c h r a n k e n , d ie der S t r a f z w e c k der V e r g e l t u n g für die 
S t r Z setze, be ton t aber, d a ß s ich daraus nur Rahmenergebn i sse ab le i ten l i e ß e n , 
deren n ä h e r e Ausges ta l tung A u f g a b e der anderen S t r a f z w e c k e s e i 7 5 . N a c h Dar
s te l lung der verschiedenen Bewer tungsges ich t spunk te für V e r g e l t u n g , G e n e r a l -
u n d S p e z i a l p r ä v e n t i o n weist Peters auf die r i c h t e r l i c h e Wer t en t sche idung als 
e igent l iches M a ß p r i n z i p h i n : 

„ A l l diese Umstände weisen jedoch nur den Weg für die Strafbestimmung. Diese selbst ge
schieht durch eine Bewertung der Gesichtspunkte in der durch die Strafzwecke gegebenen 
Richtung. . . . Die Bewertung und Ansetzung der ihr entsprechenden Strafgröße (Umwer
tung) erfolgt durch den Rich te r" 7 6 . 
Dieser Teil der Straffestsetzung sei von der Persönlichkeit des Richters nicht zu trennen; 
Verstand, Gefühl, Auffassungs- und Urteilsgabe, Kenntnisse, Befähigungen des Richters so
wie seine persönlichen und politischen Einstellungen seien Elemente dieses Urteils, die nur 
insoweit auszuschließen seien, als sie aus dem Rahmen des Vernünftigen, Haltbaren und Er
träglichen herausfielen. Maßstab hierfür bilde ,,ein billig denkender Durchschnittsmensch 
der Rechtsgemeinschaft" 7 7 

Eine weitere Sicherung gegen zu starke Subjektivität sei eine umfassende, gründliche Aus
bildung; außerdem seien Kollegialgerichte, Instanzenzug, Mitwirkung der verschiedenen Pro-
zcßbctciligtcn, Staatsanwalt, Rechtsanwalt, der Verkehr mit Berufsgenossen sowie ,,Zahlcn-
kult und Abrundungsbcdürfnis" (Vorliebe für glatte Zahlen) geeignet, im Sinne einer An-
glcichung zu w i r k e n 7 8 . 

7 2 Drost 1930, 44 f f , 51. 
7 3 A.a.O. S. 49 ff. 
7 4 A.a.O. S. 211. 
7 5 Peters 1932, 47, 56 f f , 68 f. ;wichtige Vorarbeiten dazu bei Sauer 1921, 69 -201 
7 6 A.a.O., S. 90. 
7 7 A.a.O., S. 91. 
7 8 A.a.O., S. 92. 
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Peters nennt also neben den e igen t l i chen S t r Z - G r ü n d e n eine R e i h e v o n Ges ta l -
tungs- und Begrenzungs fak to ren , die i m E i n z e l f a l l e rheb l i che B e d e u t u n g haben 
k ö n n e n , die auch ü b e r die K o n t r o l l e der a u s f ü h r l i c h b e h a n d e l t e n Ermessensfeh
ler h inausgehen, die aber ebenfal ls ke ine A n h a l t s p u n k t e für eine Q u a n t i f i z i e r u n g 
der Ober - u n d Unte rg renze des Ermessenssp ie l raums en tha l t en . 

3 Verfassungsrechtliche Bindungen des Ermessens 

U m die M a ß s t ä b e , die der R i c h t e r d e m Verfassungsrech t für d ie A u s ü b u n g sei
nes Ermessens e n t n e h m e n k a n n , hat s ich besonders a u s f ü h r l i c h W a r d a b e m ü h t 7 9 . 
E r stellt die w ich t ig s t en , für d ie S t r Z re levan ten G r u n d s ä t z e des Verfassungsrechts 
z u s a m m e n : Das G e r e c h t i g k e i t s p r i n z i p , d ie G r u n d s ä t z e der V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t 
u n d der S u b s i d i a r i t ä t , den a l lgemeinen G l e i c h h e i t s g r u n d s a t z u n d - i m Z u s a m m e n 
hang m i t der G e n e r a l p r ä v e n t i o n - d ie M e n s c h e n w ü r d e . 

Das Gcrccht igkci tspr inzip 8 0 sieht W a r d a weitgehend in dem Erfordernis der Schuldange-
mcsscnhcit der Strafe verwirk l ich t 8 1 , zusätzlich in den Konkretisierungen der Rechtsspre
chung für die schuldangemessene Strafe bei typischen Sachverhalten. Freil ich habe „auch 
der in bezug auf typische Situationen innerhalb bestimmter Bereiche der Rechtsordnung 
konkretisierte Gerechtigkeitsgrundsatz in der Regel nur ergänzende, vornehmlich limitie
rende oder doch regulative Bedeutung gegenüber dem insoweit sachlich unmittelbar ein
schlägigen Normenkomplex" 8 2 . 
Auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit habe im wesentlichen nur eine Begrenzungs-
Funktion, einmal für einzelne StrZ-Gründe, zum andern in der Richtung, daß die Strafbe
messung im Ergebnis die durch die Auffassung von einem gerechten Strafen gezogene 
Grenze nicht überschreiten d ü r f e 8 3 . 
Ergänzend trete - vor allem bei den Maßregeln der Sicherung und Besserung - das Sub-
sidiaritätsprinzip h i n z u 8 4 . Das damit eingeführte Gebot, jeweils das mildeste zur Erreichung 
der verfolgten Zwecke noch ausreichende Mittel zu verwenden, dürfte in erster Linie für 
die Entscheidung über die Art , nur sekundär für die Dauer einzelner Maßregeln oder Stra
fen praktisch bedeutsam sein. 

Besonders h ä u f i g spielt be i S t r a f m a ß r e v i s i o n e n der a l lgemeine G l e i c h h e i t s s a t z 
eine R o l l e , vor a l l em i m H i n b l i c k auf regionale U n t e r s c h i e d e der S t r Z . In der 
R e c h t s p r e c h u n g des B V e r f G , des B G H u n d der Obe r l andesge r i ch t e w e r d e n U n -
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terschiede der S t r Z - P r a x i s n ich t als V e r l e t z u n g des G le i chhe i t s sa t ze s angesehen , 
da sie weder auf W i l l k ü r n o c h auf s ach f remden E r w ä g u n g e n be ruhen . Diese A n 
sicht w i r d auch i m S c h r i f t t u m g e b i l l i g t 8 6 . T a t s ä c h l i c h liegt der wahre G r u n d für 
die un t e r sch ied l i che Z u m e s s u n g der S t r a fen n ich t i n der r ä u m l i c h ve r sch iedenen 
Lage der G e r i c h t e , sondern in den u n t e r s c h i e d l i c h e n A u f f a s s u n g e n d a r ü b e r , was 
bei gewissen F a l l g c s t a l t u n g c n als gerechte Strafe anzusehen s e i 8 7 

Warda 1962, 130 f f m.w.N. über andere einschlägige Arbeiten. 
; 0 Abgeleitet aus dem Rechtsstaatsprinzip und Art . 20 Abs. 3 G G , Warda 1962, 132 f f 
1 1 A.a.O. , S. 140. 
1 2 A.a.O., S. 139. 
1 3 A.a.O. , S. 146 f. 
1 4 A.a.O. , S. 147. 

5 Vgl . z.B. BVerfG E 1, 345 f.; 9, 223: B G H 1, 183 f.; 12, 159; 15, 377; V R S 21, 54; 
B a y O b L G JZ 1968, 389 f.; O L G Hamm NJW 1957, 392. 

6 Stree 1960, 61 f f ; Warda 1962, 157 f f ; Koffka 1971, § 13 Rdn. 19 f.: S c h ö n k c / 
Schröder 1972, § 13 Rdn. 60. 

7 Warda 1962, 158. 
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So hat der m e h r formale G l e i c h h e i t s g r u n d s a t z seine H a u p t b e d e u t u n g i m W i l l 
k ü r v e r b o t u n d i m A u s s c h l u ß sachfremder S t r Z - E r w ä g u n g e n 8 8 , w o b e i i m letzte
ren F a l l e insbesondere A r t . 3 A b s . 3 G G e r g ä n z e n d h i n z u t r i t t . 
D e n n o c h h a b e n in e inigen F ä l l e n Rev i s ionsge r i ch t e S t ra fen aufgehoben , w e i l sie 
die i n ä h n l i c h e n F ä l l e n ü b l i c h e n S t ra fen i n ganz u n g e w ö h n l i c h e m M a ß e ü b e r 
s c h r i t t e n 8 9 F r e i l i c h w i r d das n ich t mi t d e m G l e i c h h e i t s s a t z b e g r ü n d e t . W a r d a , 
B r u n s u n d Kofß.a weisen darauf h i n , d a ß h ier v i e l m e h r der G e d a n k e z u m A u s 
druck k o m m e , d a ß die ü b l i c h e n S t ra fen u n g e f ä h r als d ie sach l i ch r i ch t igen , als 
die schu ldangemessencn St ra fen beze ichne t w e r d e n k ö n n e n 9 0 . 
W e n n d a r i n aber eine strenge T r e n n u n g v o n „ R e c h t s g l e i c h h e i t u n d R e c h t s r i c h -
t i g k e i t " 9 1 gesehen w i r d , so k a n n d e m n ich t z u g e s t i m m t werden . V i e l m e h r l ä ß t 
s ich der G l e i c h h e i t s g e d a n k e n ich t vö l l ig v o n der Ge rech t i gke i t s i dee t r ennen ; er 
ist z u g l e i c h wesen t l i cher Bes t and te i l der G e r e c h t i g k e i t 9 2 u n d g e h ö r t z u m Wesen 
der , j u s t i t i a d i s t r i b u t i v a " 9 3 . 

G e w i ß geht dieser innere Z u s a m m e n h a n g n ich t so we i t , d a ß jede U n g l e i c h h e i t 
e inen V e r s t o ß gegen den G e s i c h t s p u n k t des gerechten Ausg le i ches der S c h u l d 
darstel l t . D i e O r i e n t i e r u n g an der ü b l i c h e n S t r Z e r h ä l t ihre L e g i t i m a t i o n aber 
l e t z t l i c h d u r c h die A u s s t r a h l u n g s w i r k u n g des a l lgemeinen Gle ichhe i t s sa t zes au f 
die G e r e c h t i g k e i t . Insofern ist die B e r ü c k s i c h t i g u n g der ü b l i c h e n S t r Z - P r a x i s be i 
der Fe s t s e t zung der Strafe eine nahel iegende, w e n n a u c h ke ine unabd ingba r not
wendige F o l g e r u n g aus dem G l e i c h b e h a n d l u n g s g e b o t . 

W ä h r e n d s ich aus den bisher genannten V e r f a s s u n g s p r i n z i p i e n nur v e r h ä l t n i s 
m ä ß i g a l lgemeine L e i t l i n i e n für die S t r Z e n t n e h m e n lassen, w i r d die Unantas tbar 
kei t der M e n s c h e n w ü r d e ( A r t . 1 A b s . 1 G G ) v o n e inem T e i l des S c h r i f t t u m s für 
eine sehr k o n k r e t e E n t s c h e i d u n g herangezogen: D i e U n z u l ä s s i g k e i t der G e n e r a l 
p r ä v e n t i o n als S t r a f s c h ä r f u n g s g r u n d . E i n V e r s t o ß gegen die M e n s c h e n w ü r d e so l l 
deshalb vo r l i egen , w e i l be i V e r s c h ä r f u n g der Strafe aus G r ü n d e n der A l l g e m e i n 
abschreckung der V e r u r t e i l t e als b l o ß e s M i t t e l z u r E i n w i r k u n g auf andere M e n 
schen b enu t z t werde , u n d z w a r auf andere M e n s c h e n , für deren g e s e t z m ä ß i g e s 
V e r h a l t e n er n ich t v e r a n t w o r t l i c h gemacht w e r d e n k ö n n e . E r werde d a m i t g le ich
sam wie eine Sache behande l t , die benu tz t we rde , u m e inen a u ß e r h a l b ihrer 
selbst l iegenden Z w e c k zu e r r e i c h e n 9 4 . 
R e c h t s p r e c h u n g 9 5 u n d n . M . 9 6 s ind dieser A u f f a s s u n g bisher n ich t gefolgt , w e n n 
sie auch G e n e r a l p r ä v e n t i o n i m a l lgemeinen nu r i m R a h m e n der Schuldangemes
senheit Für zu l ä s s ig ha l ten . D i e umfangre iche D i s k u s s i o n z u d iesem P r o b l e m 
k a n n hier n ich t wiedergegeben werden , i m m e r h i n spr icht gegen die M e n s c h e n u n -

Vgl . Strcc 1960, 72 f.; Warda 1962, 158. 
S. dazu unten (1. Kap., B II, 8). 
Warda 1962, 158 f.; Bruns 1967, 447 f., Koffka 1971, § 13 Rdn. 19. 
So offenbar Warda 1962, 157; Bruns 1967, 447. 
Vgl . Radbruch (1946), Zit. 1956, 353. 
Radbruch (Zit.) 1956, 125; Coing 1969, 214; beide unter Bezugnahme auf Aristoteles. 

9 4 So Warda 1962, 164 ff., 166; ähnlich Badura 1964, 337 ff., 342 f.; Bruns 1967, 326. 
Z .B . B G H 6, 126 f.; 7, 32 f.; 10, 264; sowie zahlreiche Entscheidungen zum ,.öffcntl. 
Interesse'4 in § 23 Abs. 3 Nr. 1 a.F. und zur „Verteidigung der Rechtsordnung 4 4 (§§ 14, 
23 n.F.). 
Vgl . Koffka 1971; Vorbem. § 13, Rdn. 18 ff.; Schönke/Schröder 1972, Vorbem. § 13 
Rdn. 12 ff. 
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2 S c h ö c h , Strafzumessungspraxis und Verkehrsdelinquenz 
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Würdigkeit der G e n e r a l p r ä v e n t i o n die E r w ä g u n g , d a ß der T ä t e r selbst d u r c h 
seine T a t dazu beigetragen hat, d a ß das B e d ü r f n i s nach G e n e r a l p r ä v e n t i o n ent
s tanden i s t 9 7 u n d d a ß er inso fe rn auch m i t v e r a n t w o r t l i c h ist für m ö g l i c h e F o l 
gen seiner T a t i n der G e m e i n s c h a f t 9 8 D a m i t ist f r e i l i ch n i ch t s ü b e r d ie Ef fek
t i v i t ä t einer S t r a f s c h ä r f u n g aus g e n e r a l p r ä v e n t i v e n G r ü n d e n gesagt. 

4 Der Strafzweck der Vergeltung als M a ß p r i n z i p (Spende!) 

N a c h der h . M . ü b e r das V e r h ä l t n i s der S t r a f z w e c k e un te re inande r k o m m t d e m 
V e r g e l t u n g s p r i n z i p en tsche idende B e d e u t u n g für die B e g r e n z u n g des Ermessens 
z u . O b w o h l der A u s d r u c k V e r g e l t u n g heute v ie l f ach d u r c h andere Begr i f fe wie 
„ S ü h n e " , „ S c h u l d - S ü h n e - P r i n z i p " ode r e in fach „ S c h u l d s t r a f r e c h t 4 4 ersetzt w i r d 
(s .u. 2. K a p , A II) , weist Spende! zu t r e f f end da rauf h i n , d a ß h i n t e r a l l d iesen 
U m s c h r e i b u n g e n der Ausg le i chsgedanke als K e r n der Ve rge l t ungs idee s t e h e 9 9 

Deshalb s ind K o n k r e t i s i e r u n g s v e r s u c h e au f der G r u n d l a g e des V e r g e l t u n g s p r i n 
z ips für alle S t r Z - T h e o r i e n relevant , d ie den p r ä v e n t i v e n S t r a f z w e c k e n k e i n e n 
V o r r a n g e i n r ä u m e n . 

Spende! stellt in den Mittelpunkt seiner Habilitationsschrift das Vergeltungsprinzip, das er 
als die sicherste Grundlage für eine rationale StrZ-Lehre bezeichnet 1 . Es sei im Verhältnis 
zum Gerechtigkeitsprinzip bereits „inhalt l ich näher bestimmt und insofern mater ia l" 1 0 1 . 
Verfolgt man aber die Frage nach der „Fixierbarkei t des S t r a f m a ß e s " 1 0 2 , so decken sich die 
Ergebnisse weitgehend mit den bereits bekannten Umschreibungen des Ermesscnsspiel-
raumcs: Für das Strafmaß im konkreten Fal l bleibe „ein mehr oder weniger großer Spiel
raum, ein Rest von Unbestimmtheit und Unbestimmbarkeit, ein Bereich des Gutdünkens 
und Schätzens, bei dem man sich vermöge des Willens für eine von der Vernunft nicht 
sicher auszuschließende und nicht unbegründete Möglichkeit und damit für eine unter meh
reren vertretbaren Übelsgrößen e n t s c h l i e ß e n " 1 0 3 müsse. 
Andererseits könn ten mit Bestimmtheit gewisse Strafmaße als Vergeltungsstrafen ausgeschlos
sen und als reine Willkür gekennzeichnet werden. 
Zu diesem Ergebnis führe auch „der Aristotelische Begriff des ,Maßes' als einer Qual i tä t be
stimmter Q u a n t i t ä t " 1 0 4 . Das bedeutet: „Das ,Maß - v o l l e ' , d.h. das Mittlere in der Scins-
ebene, ist das , V o 1 1 - maß ' , d.h. das Höchste und Vollkommene in der W e r t s p h ä r e " 1 0 5 . 
Dieses Mittelmaß sei allerdings nur als Spielraum zu erfassen, weshalb alle rechnerisch-exak
ten St rafmaßbes t immungen von vornherein notwendig zum Scheitern verurteilt seien 1 0 6 . Das
selbe gelte für alle Versuche, die aufgrund der gesetzlichen Strafrahmen eine Normalstrafc 
auffinden wollten. 

107 
Die praktischen Folgen der „Vergel tungsstrafe" erläutert Spende! an folgendem Beispiel : 
Ein erfahrener Lastkraftwagenfahrer hat bei einem Verkehrsunfall leicht fahrlässig 3 Men
schen getöte t . Folgende Gesichtspunkte werden be rücks ich t ig t 1 0 8 : 

9 7 Strcc 1960, 40 f., m.w.N. ; Schönke /Schröder 1972, Vorbem. § 13 Rdn. 14 
*° Hardwig 1959, 12 f. 
9 9 Spendel 1971, 210 f. 
1 0 0 S p e n d e l 1954, 109. 

0 1 A.a.O. , S. 121 f. 
0 2 A.a.O. , S. 160 ff. 

1 0 3 A.a .O. , S. 169 f. 
A.a .O. , S. 170. 

1 0 5 A.a.O. , S. 175. 
1 0 6 A . a . O . , S. 176 f f , 187. 
1 0 7 A . a . O . , S. 206. 
1 0 8 A.a .O. , S. 206 ff. 
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1. Ta t sphä re (Erfolg, Schuld), 2. Tätersphäre (Täter ist ein gewissenhafter Mensch, der auf
richtige Reue zeigt), 3. Gcncralprävcntion (Häufung tödlicher Unfälle in dieser Gegend). 
Die Strafe wird in diesem Fall folgendermaßen best immt 1 0 9 : 
„Die Tatsachen zu 1 begründen einen richterlichen Strafrahmen von 1 bis 3 oder auch 5 
Jahren Gefängnis, die Tatsache zu 2 rechtfertigte die Verhängung einer Strafgrößc von 1 bis 
1 1 / 2 Jahren; soweit das Strafmaß aber auf 1 Jahr und 6 Monate oder sogar auf 2 1/2 Jahre 
Gefängnis aufgrund der Tatsache zu 3 festgesetzt würde, wäre dem Täter kein Unrecht ge
schehen und die ausgeworfene Strafe immer noch angemessen, maßgerecht! Denn sie würde 
immer noch dem Strafzweck gerechter Vergeltung genügen." 

Der ve rb l e ibende S p i e l r a u m ist also n o c h recht we i t , ganz abgesehen d a v o n , d a ß 
eine ü b e r z e u g e n d e B e g r ü n d u n g für die T r a n s f o r m a t i o n der S c h u l d auf gerade 
diese R a h m e n s t r a f e fehlt . I m m e r h i n sol l te es z u d e n k e n geben, d a ß i n der P rax i s 
der S t ra fge r ich te die S t rafen für f ah r l ä s s ige T ö t u n g i m S t r a ß e n v e r k e h r ganz an
ders aussehen: 

Tabelle 1. Strafzumessung bei fahrlässiger Tö tung im Straßenverkehr in der Bundesrepu
blik Deutschland (Erwachsene) 1 1 0 

Jahr* 
Verurteilte 
insg. 
N Geld 

Strafen in % 

bis 3 M 

der Verurtc 
Gefängnis 

3 - 9 M 

ilten 

über 9 M 

1954 1731 21,7 38,1 33,1 7,1 

1960 2478 19,6 38,6 37,2 4,6 

1966 3062 23,0 36,3 37,0 3,7 

1954: Fahrlässige Tötung im Verkehr insgesamt 
1960, 1966: Nur fahrlässige Tötung ohne Alkoholeinfluß 

S c h o n i m Jahre 1954 , also im Z e i t p u n k t des Ersche inens der V o r s c h l ä g e v o n 
Spendel w a r e n nur 7,1 % aller S t rafen h ö h e r als 9 M o n a t e , o b w o h l i n dieser 
Z a h l n o c h die besonders schweren F ä l l e der f a h r l ä s s i g e n T ö t u n g un te r A l k o h o l 
e i n f l u ß en tha l t en s ind . D ie Zah l en für 1960 u n d 1966 geben die wahren V e r h ä l t 
nisse genauer wieder F ü r diese Jahre läßt s ich aus der St rafverfolgungss ta t i s t ik 
z u s ä t z l i c h e n t n e h m e n , d a ß die G e f ä n g n i s s t r a f e n ü b e r 1 J ah r 1966 nur 1 %, 1960 
nur 1,5 % aller V e r u r t e i l u n g e n a u s m a c h t e n 1 1 1 . 

W o h l k a u m ein R i c h t e r w i r d sich davon ü b e r z e u g e n lassen, d a ß 9 9 % aller Straf
m a ß e a u ß e r h a l b des R a h m e n s gerechter V e r g e l t u n g l iegen so l len oder d a ß der 
von Spendel gebi ldete Bc i sp ie l s f a l l t r o t z der g ü n s t i g e n B e u r t e i l u n g der T ä t e r p c r -

A.a.O., S. 208. 
, 1 0 Q u c l l c : StaBA, Rechtspflege 1954, Tab. B 3; i 960 , Tab. B 2; 1966, Tab. B2 ; Prozent

anteile selbst errechnet. 
1 1 1 Quelle: StaBA, Rechtspflege 1960, Tab. B 2; 1966, Tab. B 2. Prozentanteile selbst er

rechnet. 
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s ö n l i c h k e i t a l l e in wegen der F o l g e n so e rheb l i ch v o m D u r c h s c h n i t t der Fä l l e ab
weiche , d a ß eine derart strenge Best rafung gerechtfer t igt sei. D i e beg r i f f l i ch 
exakte U m s c h r e i b u n g der Vergel tungss t rafe lös t also a l l e in das P r o b l e m der 
T r a n s f o r m a t i o n i n b e s t i m m t e S t r a f g r ö ß e n n icht be f r i ed igend . 

5 Ausrichtung an der relativen Strafenschichtung des gesetzlichen Strafrahmens 

D r e h e r 1 1 2 hat 1947 die These ver t re ten , d a ß der gese tz l iche S t r a f r a h m e n n icht 
nur G r e n z e n festsetze, sondern z u g l e i c h eine b i n d e n d e W e i s u n g für den R i c h t e r 
enthal te , we l che Strafe er i m d e n k b a r le ichtes ten u n d i m d e n k b a r schwers ten der 
dem Ta tbes t and a n g e h ö r e n d e n F ä l l e z u v e r h ä n g e n habe ; der S t r a f r a h m e n nor
miere dami t „ a u ß e r d e m eine g le i chsam uns ich tbare k o n t i n u i e r l i c h e Schwereska l a 
aller m ö g l i c h e n F ä l l e des g l e i chen D e l i k t s t y p u s 4 4 1 1 3 . 

Das O L G Stut tgart 1 1 4 hat diesen Gedanken aufgenommen und erstmals Für die Praxis kon
kretisiert. Der Entscheidung lag folgender Fall zugrunde: 
Die Strafkammer hatte einen 12 mal Vorbestraften wegen Rückfalldiebstahls unter Zubill i
gung mildernder Umstände zu der gesetzlichen Mindeststrafe von 3 Monaten Gefängnis ver
urteilt; sie gab in den Gründen zu erkennen, daß der gesetzliche Strafrahmen für den ersten 
Rückfalldicbstahl ohnehin ziemlich hoch sei. 
Das O L G Stuttgart sah darin einen Verstoß gegen die gesetzliche Vorwertung hinsichtlich 
der StrZ. Die entscheidende Begründung lautet: „Der gesetzliche Strafrahmen enthäl t eine 
relative Strafenschichtung nach leicht und schwer und gibt durch diese ungefähre Schwere
skala zu erkennen, welche Strafen der Gesetzgeber dem Richter je nach Schuld- und Un-
wcrtgehalt der Tat vorschreibt. A n diese Wertung ist der Richter gebunden. Es bedeutet 
einen sachlich-rechtlichen Fehler, wenn er hiervon abweicht und in einem Fal l mittlerer 
Schwere die unter Zubilligung mildernder Umstände mögliche Mindeststrafe deshalb ver
hängt, weil er sie als für leichtere Fälle zu hoch h ä l t " 1 1 5 . 

D r e h e r 1 1 6 beze ichne te diese E n t s c h e i d u n g als e inen v i e lve r sp rechenden V e r s u c h , 
die E r k e n n t n i s s e der S t r Z - L e h r e in die Prax i s z u ü b e r n e h m e n u n d d a m i t n icht 
nur den T a t r i c h t e r n grundlegende R i c h t l i n i e n für d ie S t r Z z u geben , sondern 
g le ichze i t ig den Rev i s ionsge r i ch t en E i n g r i f f s m ö g l i c h k e i t e n z u e r ö f f n e n , u m die 
S t r Z der T a t r i c h t e r g l e i c h m ä ß i g e r werden z u lassen. 

B r u n s hat diese Ü b e r l e g u n g e n a u f g e n o m m e n u n d z u e i n e m t ragenden P r i n z i p i m 
R a h m e n seines S t r Z - S y s t e m s ausges ta l te t 1 1 7 . D i e O r i e n t i e r u n g an der i n den S t r a f 
r ahmen e ingebauten k o n t i n u i e r l i c h e n Schwereska la werde s ich als ü b e r r a g e n d e s 
O r d n u n g s p r i n z i p e rweisen , w e n n s ich die E i n s i c h t du rchse tze , d a ß der Strafrah
men die geschi lder te B e d e u t u n g habe, also e r h e b l i c h m e h r sei als nur d ie Begren
zung des t a t r i c h t e r l i c h e n E r m e s s e n s 1 1 8 . D a m i t e r ö f f n e s ich a u c h für das zentra le 
P r o b l e m , die „ s a c h g e m ä ß e Eins t iegss te l le 4 4 , eine L ö s u n g , d ie z u g l e i c h der revi
s ionsger ich t l i chen K o n t r o l l e e inen geeigneten M a ß s t a b z u r V e r f ü g u n g s t e l l e 1 1 9 

1 1 2 Dreher 1947, 61 f f 
1 1 3 Dreher 1947, 61. 
1 1 4 O L G Stuttgart M D R 1961, 343. 
1 1 5 O L G Stuttgart M D R 1961., 343. 
1 Dreher, A n m . zu O L G Stuttgart a.a.O., S. 343 f. 

Bruns 1967, 59 f f , 6 i 0 ; ebenso Frisch 1971, 161 ff. m.w.N. über ähnliche Tendenzen 
in Rspr. und Schrifttum (S. 161, Anm. 213, 214). 

1 8 Bruns 1967, 62. 
1 Bruns 1967, 62, 610. 
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Der S t ra fensch ich tungsgedanke beruht also auf der zu t r e f fenden Ü b e r l e g u n g , 
d a ß berei ts der Gesetzgeber mi t der D e l i k t s t y p i s i e r u n g u n d den h i e r fü r geschaffe
nen S t r a f r a h m e n die wich t igs ten G r u n d e n t s c h e i d u n g e n für die S t r Z ge t rof fen 
h a t 1 2 0 . F r e i l i c h darf nicht ü b e r s e h e n werden , d a ß die gese tz l ichen S t r a f r ahmen 
diese L e i t f u n k t i o n nur u n v o l l k o m m e n ü b e r n e h m e n k ö n n e n , w e i l sie z u brei t 
s i n d 1 2 1 u n d w e i l n icht i m m e r davon ausgegangen w e r d e n k a n n , d a ß sie auf einer 
s o r g f ä l t i g e n , r e a l i t ä t s g e r e c h t e n A b w ä g u n g aller in Be t rach t k o m m e n d e n F ä l l e 
b e r u h e n 1 2 2 . So ist den S t ra f rahmen t ro t z der z a h l e n m ä ß i g e n Beg renzung nur eine 
„ r e l a t i v e W e r t s k a l a " 1 2 3 zu e n t n e h m e n , die als solche ü b e r die E i n o r d n u n g k o n k r e 
ter F ä l l e w e n i g aussagt. 

F o l g e r i c h t i g sucht deshalb B r u n s für die „ r i c h t i g e E ins t i egss t e l l e " e inen we i te ren 
F i x p u n k t , den er i m „ g e d a n k l i c h e n D u r c h s c h n i t t s f a l l " 1 2 4 f indet . Dieser sei v o n 
dem s ta t i s t i sch h ä u f i g s t e n F a l l , dem „ R e g e l f a l l " z u un te r sche iden , dessen Straf
w ü r d i g k e i t du rchaus an der un te ren G r e n z e des S t ra f rahmens l iegen k ö n n e . D e m 
d e n k m ä ß i g e n D u r c h s c h n i t t s f a l l , der in der M i t t e z w i s c h e n d e m le ich tes ten u n d 
dem schwers ten denkbaren F a l l liege, entspreche v i e l m e h r eine Strafe , die e twa 
in der m a t h e m a t i s c h e n M i t t e dieses S t ra f rahmens l i e g e 1 2 5 . 
D a m i t b l e ib t f r e i l i ch die entscheidende Frage u n g e l ö s t , w i e der gedank l i che 
D u r c h s c h n i t t s f a l l für die e inze lnen D e l i k t e def inier t w e r d e n s o l l 1 2 6 . D i e h ie rbe i 
auf t re tenden S c h w i e r i g k e i t e n s ind so g r o ß , d a ß e in sehr wei te r R a h m e n übr ig 
b le ib t , der nur i n den E x t r e m f ä l l e n an der oberen u n d un te ren G r e n z e des Straf
rahmens p r a k t i k a b l e K o n t r o l l e n e r m ö g l i c h t . Im U r t e i l des O L G Stu t tgar t k o n n t e 
nur deshalb der S t ra fenschich tungsgedanke ohne wei tere A b g r e n z u n g herangezo
gen w e r d e n , w e i l hier der T a t r i c h t e r genau auf d ie gesetz l iche Mindes t s t ra fe er
kannt u n d a u ß e r d e m darauf h ingewiesen hatte, d a ß der S t r a f r ahmen o h n e h i n 
schon rech t h o c h sei. 
H i n z u k o m m t , d a ß die A u s r i c h t u n g an der gese tz l ichen Wer t ska l a in V e r b i n d u n g 
mi t e inem g e d a n k l i c h e n D u r c h s c h n i t t s f a l l n icht aus re ichend die k o n s t i t u t i v e 
F u n k t i o n der r i c h t e r l i c h e n Wer ten t sche idung i m R a h m e n der S t r Z b e r ü c k s i c h t i g t . 
So wen ig der R i c h t e r s ich ü b e r die L e i t f u n k t i o n des S t ra f rahmens h inwegse tzen 
darf, so w e n i g darf auch eine abst rakte A b l e i t u n g angemessener S t ra fen aus dem 
S t ra f r ahmen die Tatsache a u ß e r A c h t lassen, d a ß eben diese S t r a f r ahmen deshalb 
so weit angelegt w u r d e n , u m dem R i c h t e r eine K o n k r e t i s i e r u n g nach z e i t g e m ä ß e n 
W e r t v o r s t e l l u n g c n z u e r m ö g l i c h e n . 

W e n n a u c h gegen die E n t s c h e i d u n g des O L G Stut tgar t i m Ergebn i s n ich t s e inzu
wenden ist, so deutet d o c h die B e g r ü n d u n g an, we lche D i s k r e p a n z z u r r ichter 
l i chen S t r Z - P r a x i s be i strenger D u r c h f ü h r u n g des S t r a f ensch i ch tungsmode l l s ein
treten m ü ß t e . 

Vgl. auch Schröder 1955, 81 ff. 
Sarstedt 1956, 42 ff. 
Ähnlich v. Weber 1956, 15. 
Bruns 1967, 59. 
A.a.O., S. 63. 
A.a.O., S. 63. 
Bedenken äußert auch v. Weber 1956, 15 f. 
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Das O L G Stut tgar t ver t r i t t fo lgenden S t a n d p u n k t : 

„Der Rcgelstrafrahmen gilt für alle Taten, die den gesetzlichen Tatbestand erfüllen. Es ist 
deshalb bedenklich, wenn die Strafkammer mildernde Umstände u.a. daraus ableitet, daß 
es sich um den ersten Rückfalldiebsiahl des Angeklagten handelt. Dies k ö n n t e darauf hin
deuten, die Strafkammer sei der Meinung, von der Verhängung einer Zuchthausstrafe sei 
erst bei wiederholten Rückfall taten Gebrauch zu machen, während beim ersten Rückfall-
dicbstahl eines Täters in aller Regel mildernde Umstände anzunehmen seien. Eine derartige 
Meinung widerspräche dem Gesetz und wäre deshalb rechtsfchlcrhaft" 1 2 7 

Im g le ichen Jah r ( 1 9 6 1 ) , als diese E n t s c h e i d u n g erging, sah a l l e rd ings die S t r Z -
Prax i s für E rwachsene b e i m R ü c k f a l l d i e b s t a h l ganz anders aus ( T a b . 2). 

Tabelle 2. Strafen bei Rückfalldiebstahl für Erwachsene (1961) 1 

Strafart N % der Verurteilten 

Zuchthaus 1239 16,06 

Gefängnis insg. 
bis 3 M . (einschl.) 
3 M . bis 9 M . 
9 M . bis 1 J. 
mehr als 1 J. 

6472 
746 

2843 
971 

1912 

9,7 
36,8 
12.6 
24,8 

83,88 

Geldstrafe 5 0,06 

insgesamt 7716 - 100 

I m m e r h i n w ä r e nach diesen Ergebnissen be i 84 % al ler V e r u r t e i l u n g e n an eine 
fehlerhafte S t r Z z u d e n k e n , w o l l t e man die M a ß s t ä b e des O L G Stu t tgar t anle
gen. O b w o h l es s ich be i den ganz m i l d e n S t ra fen un te r 3 M o n a t e n u m F ä l l e 
v o n V e r s u c h , B e i h i l f e ode r ve rminde r t e r Z u r e c h n u n g s f ä h i g k e i t h a n d e l n m u ß , be
wegt s ich u n a b h ä n g i g d a v o n der g r ö ß t e T e i l der S t r a fen in e iner G r ö ß e n o r d n u n g , 
die wei t v o n der Regels t rafe entfernt ist, vo r a l l em w e n n m a n bedenk t , d a ß d ie 
genannten Z a h l e n der Veru r t e i l t ens t a t i s t i k a u c h Ser ien- u n d M e h r f a c h t ä t e r sowie 
V e r u r t e i l u n g e n wegen schweren R ü c k f a l l d i e b s t a h l s m i t einer Mindes t s t r a fe v o n 
1 Jah r G e f ä n g n i s umfassen u n d d a ß ca. 67 % der V e r u r t e i l t e n m e h r als 4 ma l 
u n d 12,5% m i t Z u c h t h a u s s t r a f e n vorbestraft w a r e n 1 2 9 

Gese tz l i che Wer t ska l a u n d r i ch t e r l i che S t r Z - P r a x i s e r g ä n z e n s i ch also gegenseitig. 
O b w o h l i n G r e n z f ä l l e n die L e i t f u n k t i o n der S t r a f r a h m e n V o r r a n g hat, ist für 
die F e i n a b m e s s u n g d ie r i ch t e r l i che S t r Z - P r a x i s u n e n t b e h r l i c h . W i r d i m E i n z e l 
fa l l a u s s c h l i e ß l i c h die re la t ive Wer tska la des Gese tzes als K o n t r o l l m a ß s t a b heran
gezogen, so kann dies zu e iner e rhebl ichen V e r z e r r u n g i m V e r h ä l t n i s z u r allge-

O L G Stuttgart M D R 1961, 343. 
Quelle: StaBA, Rechtspflege 1961, Tab. B 2; Prozentanteile selbst errechnet. 
Quelle: StaBA, Rechtspflege 1961, Tab. B 1; Prozentanteile selbst errechnet. 
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m e i n e n B e h a n d l u n g ä h n l i c h e r F ä l l e f ü h r e n . Erst w e n n die r i ch t e r l i che S t r Z - P r a 
xis insgesamt gegen die gesetzl iche W e r t u n g v e r s t ö ß t , ist eine K o r r e k t u r d u r c h 
rev i s ionsger ich t l i che Grundsa t zen t s che idungen oder d u r c h k l ä r e n d e E ing r i f f e des 
Gese tzgebers geboten . Deshalb ist n ich t der abstrakt def in ier te „ g e d a n k l i c h e 
D u r c h s c h n i t t s f a i r 4 , sondern der stat is t ische Rege l fa l l , der ebenso w i e die i n der 
G e r i c h t s p r a x i s i h m zugeordnete Strafe empi r i sch festgestellt w e r d e n k a n n , der 
geeignete B e z u g s p u n k t für die „ r i c h t i g e Einstiegsstel le 4 * u n d deren K o n t r o l l e am 
M a ß s t a b der gese tz l ichen Wer tungen . 

6 Der konkrete Schuldrahmen innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens 

A u f der G r u n d l a g e der S p i e l r a u m t h e o r i e 1 3 0 hat Z i p f versucht , den R a h m e n z w i 
schen der s c h o n schuldangemessenen u n d der n o c h schuldangemessenen Strafe 
zu p r ä z i s i e r e n 1 3 1 . E r stellt die S t r Z als zweis tu f igen V o r g a n g d a r 1 3 2 . Das A b s t e c k e n 
des k o n k r e t e n S c h u l d r a h m e n s sei Durchgangss t ad ium für die e n d g ü l t i g e Strafe, 
die nach Z w e c k m ä ß i g k e i t s g e s i c h t s p u n k t e n innerha lb dieses R a h m e n s festgesetzt 
w e r d e 1 3 3 . 
G r u n d l a g e für die Schulds t rafe sei a l l e in die T a t s c h u l d . V e r s u c h e , den „ E i n s t i e g " 
in den S t ra f rahmen ü b e r einen f i k t i v e n N o r m a l f a l l als B e z u g s p u n k t zu f i nden , 
seien g e s c h e i t e r t 1 3 4 

Prak t i s ch w i r k e s ich das S c h u l d p r i n z i p d a h i n aus, d a ß m a n nur die negative U n 
vere inbarke i t mi t der s c h u l d a d ä q u a t e n Strafe registr ieren k ö n n e . „ D e r S c h u l d 
rahmen ist der B e r e i c h des S t raf rahmens , i n dem ke ine b e g r ü n d e t e n Z w e i f e l ü b e r 
die Schuldangemessenhei t der Strafe a u f k o m m e n k ö n n e n . W a n n solche b e g r ü n 
deten Z w e i f e l bes tehen, r ichtet s ich nach der R e c h t s ü b e r z e u g u n g der G e m e i n 
schaft, i nnerha lb deren als ihr markantes te r A u s d r u c k die bisherige Ge r i ch t s 
praxis und T r a d i t i o n besonderen R a n g haben, was aber keineswegs eine s t ä n d i g e 
Ü b e r p r ü f u n g auf ihre R i c h t i g k e i t a u s s c h l i e ß t " 1 3 5 . 
Z i p f sieht i n dieser A b g r e n z u n g zug le i ch die G r u n d l a g e für eine revis ionsger icht
l iche K o n t r o l l e der S t r Z 1 3 6 , die n ich t auf eine N a c h p r ü f u n g re la t iver Rechts f ragen 
b e s c h r ä n k t sein d ü r f e , sondern auch eine unangemessene Strafe als solche k o r r i 
gieren m ü s s e , w e n n s ich der R i c h t e r i n der H ö h e n l a g e vergreife. 
A n h a l t s p u n k t e d a f ü r , d a ß die R e c h t s p r e c h u n g bereits ä h n l i c h e E r w ä g u n g e n prak
t iziert hat, f i n d e n s ich in z w e i E n t s c h e i d u n g e n des B G H aus den Jah ren 1954 

137 
und 1967, deren B e d e u t u n g für die S t r a f m a ß r e v i s i o n Z i p f k l a r herausstell t 
T a t s ä c h l i c h scheint die hier vorgeschlagene negative B e g r e n z u n g s f u n k t i o n des 
Schu ld rahmens , e r g ä n z t durch die O r i e n t i e r u n g an der G e r i c h t s p r a x i s u n d R i c h -

Dazu näher im folgenden Abschnitt (7). 
Zipf 1969, 55 ff. 
Zipf 1969, 74, 104; ebenso Maurach 1971, 840; vgl. auch Bruns 1967, 276 
(drei Phasen). 
Zipf 1969, 104. 
A.a.O., S. 79. 
A.a.O., S. 81. 
A.a.O., 103 f., 213 ff. 
Zipf 1969, 216 f.; ebenso bereits Grünwald 1959, 713 ff., 808 ff.; Bespr. dieser Ent
scheidungen im übernächsten Abschnitt (8). 
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t e r -T rad i t i on , d ie bisher k lars te dogmat ische A b g r e n z u n g für d ie schu ldangemcs-
sene Strafe z u sein. Sie deute t zug le ich e inen Weg an , w i e S t r Z - T h e o r i e u n d 
S t r Z - P r a x i s s i n n v o l l in tegr ier t werden k ö n n e n . 

138 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Stellungnahme Z i p f s ' zu einem Vorschlag 
von Schoene , der zur Ermittlung eines Ausgangswertes für die StrZ eine Auswertung der 
Verurteiltenstatistik oder eine statistische Erhebung postuliert. 
Während Z i p f rein rechnerische Lösungsversuche oder fiktive Normalfälle als Bezugspunkte 
ablehnt, räumt er ein, daß die Statistik ein wertvolles Hilfsmittel sei, um die konkrete Tat-
schwere in Beziehung zur vergleichbaren Gerichtspraxis zu setzen. Bedenken bestünden nur 
deshalb, weil die Kriminalstatistik nicht strafzumessungs-relevant differenzieren k ö n n e ; sie 
gebe nur einen Überblick über das Gesamtstrafenniveau, kaum aber konkrete Anhaltspunkte. 
Ist dami t die p r i n z i p i e l l e N o t w e n d i g k e i t der E i n b e z i e h u n g der G e r i c h t s p r a x i s i n 
den S t r Z - V o r g a n g dargelegt, so reduzier t s ich das P r o b l e m auf d ie E n t w i c k l u n g 
a d ä q u a t e r empi r i s che r L ö s u n g s v o r s c h l ä g e . 

7 Die praktischen Konsequenzen der Spielraumtheorie 

R e c h t s p r e c h u n g 1 4 0 u n d herrschende M e i n u n g 1 4 1 l ö s e n d ie P r o b l e m e der A n t i n o m i e 
der S t r a f z w e c k e u n d der Beg renzungs funk t i on der schu ldangemessenen Strafe 
gemeinsam mi t der sog. S p i e l r a u m - oder S c h u l d r a h m e n t h e o r i e . D a n a c h ist die 
S t r Z vorrangig an der V e r g e l t u n g s f u n k t i o n der St rafe ode r am S c h u l d - S ü h n e -
P r i n z i p a u s z u r i c h t e n 1 4 2 . D a aber n icht genau b e s t i m m t w e r d e n k a n n , we lche 
Strafe schuldangemessen ist, besteht h ie r fü r e in S p i e l r a u m , der n a c h u n t e n d u r c h 
die s c h o n schuldangemessene und nach o b e n d u r c h die n o c h schuldangemessene 
Strafe begrenzt w i r d . N u r innerha lb dieses S p i e l r a u m s d ü r f e n genera l - u n d spez ia l 
p r ä v e n t i v e Z w e c k e b e r ü c k s i c h t i g t werden . 
O b w o h l diese T h e o r i e n i ch t unbes t r i t ten i s t 1 4 3 , k a n n sie d o c h als U m s c h r e i b u n g 
des derzei t p r a k t i z i e r t e n S t r Z - R e c h t s angesehen w e r d e n . 
F ü r d ie hier verfolgte Frages te l lung interessiert i n erster L i n i e , w i e d ie Begren
zung d u r c h die s chon schuldangemessene u n d n o c h schuldangemessene Strafe 
p r ak t i s ch realisiert w i r d . Diese Frage spielt a u c h i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m 
U m f a n g der r ev i s ionsge r i ch t l i chen K o n t r o l l e be i der S t r Z eine R o l l e 1 4 4 . 
Beg r i f f l i ch w i r d die G r e n z e gelegent l ich mi t d e m W i l l k ü r v e r b o t g l e i c h g e s e t z t 1 4 5 . 

1 3 8 Z ipf 1969, 78 f. 
1 3 9 Schoene 1967, 1118 ff. 
1 4 0 B G H 7, 32; mehrfach bestät igt , z.B. B G H 7, 89; B G H 20, 266 f.; B G H NJW 1971, 61 

(nach Inkraftreten des 1. S t rRG) ; O L G Hamburg NJW 1955, 1938 f. 
1 4 1 Vgl . v. Weber 1956, 12; Z ip f 1969, 55 ff. (mit Hinweisen zur Entwicklungsgeschichte 

des Gedankens seit Berner, 1845); Maurach 1971, 836; Koffka 1971, § 13 Rdn. 1; 
Schönke/Schröder Vorbem. § 13, Rdn. 10. 

1 4 2 Vg l . B G H 20, 266 f.; Maurach 1971, 837. 
1 4 3 Kritisch u.a. Dreher 1967, 41 ff.; 1968, 211; 1972, § 13, A n m . 3 B ; Bruns 1967, 275 ff.; 

Jescheck 1972, 648 f., jeweils m.w.N. 
1 4 4 Vg l . hierzu Grünwald 1959, 713 ff., insbes. 714; Bruns 1967, 596 ff.; Frisch 1971, 46, 

88 f. 
1 4 5 B G H 5, 59 f. Diese Entscheidung erging zwar schon vor der ausdrücklichen Formulierung 

der Spielraumtheorie in B G H 7, 32, doch hat die Spielraumtheorie insoweit an der frü
heren Rspr. zum Umfang der Revisibilität der StrZ nichts geänder t , wie Frisch 1971, 46 
nachgewiesen hat; vgl. auch die Bespr. zu B G H 7, 32 von Schneidewin J Z 1955, 505 ff., 
507. 
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Me i s t aber w i r d be tont , d a ß das Revis ionsger ich t , ,nur i n den A u s n a h m e f ä l l e n 
eines o f f e n k u n d i g groben M i ß v e r h ä l t n i s s e s v o n S c h u l d u n d S t r a f e " 1 4 6 e ingreifen 
k ö n n e . 
P r a k t i s c h hat das dazu g e f ü h r t , d a ß bisher keine E n t s c h e i d u n g bekann t ist, i n 
der e ine Strafe a l le in wegen o f f e n s i c h t l i c h e n Ü b e r - oder U n t e r m a ß e s oder wegen 
E r m e s s e n s m i ß b r a u c h e s aufgehoben w u r d e 1 4 7 

D i e h ä u f i g i n diesem Z u s a m m e n h a n g genannten En t sche idungen , i n denen der 
B G H e inen E r m e s s e n s m i ß b r a u c h be i der S t r Z fes t s t e l l t e 1 4 8 , be t reffen n ich t er
fo lg re iche Ü b e r m a ß - R e v i s i o n e n , sonde rn die A b u r t e i l u n g v o n D e n u n z i a n t e n , die 
andere Pe r sonen der Wi l lkü r jus t i z des D r i t t e n Reiches ausgeliefert ha t ten . 
D ie v o n Grünwaid1*9, W a r d a 1 5 0 , ßruns]5\ Z i p f 1 5 2 und F r i s c h 1 5 3 b e f ü r w o r t e t e Ü b e r 
p r ü f u n g reiner M a ß f r a g e n bei o f f e n k u n d i g oder e rheb l ich unangemessenen Stra
fen hat s ich also in der rev i s ionsger ich t l i chen Praxis bisher n ich t durchgesetz t . 
D e n n o c h zeigen einige E n t s c h e i d u n g e n , d ie i m folgenden A b s c h n i t t z u bespre
chen s i n d , A n h a l t s p u n k t e für eine L ö s u n g , wie der R a h m e n des t a t r i ch t e r l i chen 
Ermessens für die B e s t i m m u n g der schuldangemessenen Strafe p r ä z i s i e r t w e r d e n 
k a n n , o h n e die W ü r d i g u n g aller s trafzumessungs-relevanten G e s i c h t s p u n k t e v o m 
T a t r i c h t e r auf den Rev i s ions r i ch t e r zu verlagern und ohne die G r e n z e n der Ü b e r 
p r ü f b a r k e i t der S t r Z in der R e v i s i o n s i n s t a n z 1 5 4 zu ü b e r s c h r e i t e n . 

8 B e r ü c k s i c h t i g u n g der üb l i chen StrZ-Praxis 

In der R e c h t s p r e c h u n g der Rev i s ionsger ich te zur S t r Z n e h m e n z w e i E n t s c h e i d u n 
gen des Bundesger ich tshofes u n d eine E n t s c h e i d u n g des O L G K ö l n eine Sonder 
s t e l l u n g 1 5 5 e in , w e i l i n diesen U r t e i l e n die Strafen o f f e n k u n d i g i n erster L i n i e 
wegen ih re r H ö h e aufgehoben w o r d e n s ind . 

Das O L G K ö l n 1 5 6 leitete die Entwicklung mit einer Entscheidung vom 9.4.1954 ein: 
Schöffengericht und Landgericht hatten einen wegen Unterschlagung mit Geldstrafe vorbe
straften Mann zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er eine Frau um 100 D M betrogen 
hatte, bei der er ohne ausdrückliches Eheversprechen den Eindruck erweckt hatte, er wolle 
sie heiraten. Das O L G hob den Strafausspruch auf, weil die Strafe von 5 Monaten Gefäng
nis ,,das für vergleichbare Straffällc übliche Strafmaß beträcht l ich" überschreite. Das könne 
daran liegen, daß die Strafkammer es entgegen § 267 Abs. 3 StPO unterlassen habe, ,,in 
den Urteilsgründen Umstände, die für die Schwere der Strafe bestimmend waren, aufzufüh-

1 4 6 B G H 17, 37; B G H 4, 69 „unerträgliches Mißverhältnis". Einzelheiten zur Entwicklung 
der Rspr. (geringfügige Schwankungen) finden sich bei Bruns 1967, 588 ff. und Frisch 
1971, 41 f f , jeweils m.w.N. 

1 4 7 Vgl . Grünwald 1959, 714; Bruns 1967, 601. 
1 4 8 B G H 3, 110 f f ; 4, 66 f f 
1 4 9 Grünwald 1959, 713 f f , 808 ff. 
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Warda 1962, 180 f. (allerdings mit erheblichen Einschränkungen). 
1 5 1 Bruns 1967, 605 ff. 
1 5 2 Zipf 1969, 21 1 ff. 
1 5 3 Frisch 1971, 230 f f 
1 5 4 Hierzu insbes. Peters 1966, 571 f.; vgl. auch v. Weber 1956, 19 f. 
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Uber einige Sonderfälle aus der Nachkriegszeit (insbes. Rspr. der Obcrlandcsgcrichte und 
des OGH) bis 1949 vgl. den Überblick bei Bruns 1967, 588 f f , 599 f f und Frisch 1971, 
43. 

1 5 6 O L G Köln NJW 1954, 1053; als Wegbereiter dieser Rspr. kann wohl Wimmer angesehen 
werden (vgl. z .B. Wimmer 1950, 268 f f , 270). 
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ren 4 t . Denn: „Je auffälliger das Strafmaß ist, um so strenger sind die rechtlichen Anforde
rungen an die Begründung der Strafzumessung". 
Ein Mangel könne aber auch in der Verkennung der Aufklärungspflicht hinsichtlich der StrZ 
Tatsachen liegen. Nachdem einzelne Ta tumstände genannt werden, die näher hä t t en beleuch
tet werden können , heißt es: „Die Strafkammer konnte all diese Fragen dahingestellt sein 
lassen, wenn sie die Straftat für einen Durchschnittsfall hielt, der mit der Durchschnittsstrafc 
gerecht und ausreichend geahndet sei, und wenn sie deshalb weitere Aufklärung für das Straf
maß als bedeutungslos ansah. Hielt sie aber eine auffallend hohe Strafe für angebracht, so 
m u ß t e sie dafür einen gesicherten Unterbau durch festgestellte Zumessungstatsachen schaf
fen." 
Da beide prozessualen Mängel nicht vorschriftsmäßig gerügt waren, s tützte das O L G die Auf
hebung schließlich auf die allgemeine Sachrüge. Die StrZ könne entweder an einem Begrün
dungs- oder an einem Aufklärungsmangel leiden; deshalb sei die Möglichkeit nicht auszu
schließen, daß sie auch materiell fehlerhaft sei. 
Das O L G Köln betont zum Schluß, daß damit „keineswegs dem Revisionsrichter die eigent
liche richterliche StrZ zur Nachprüfung freigegeben werden" solle. Vielmehr solle nur betont 
werden, daß die Anforderungen an die Begründungs- und Aufklärungspflicht um so strenger 
werden, je auffälliger das Strafmaß von der relativen Durchschnittsstrafe nach oben eder 
nach unten abweiche. 
Der B G H 1 5 7 folgte mit ähnlicher Argumentation in einer Entscheidung vom 26.5.1954. Hier 
lag folgender Fall zugrunde: 
Das Landgericht hatte für eine Körperverletzung gegen den Täter eine Einsatzstrafe von 
1 Jahr und 6 Monaten Gefängnis, gegen den Gehilfen von 9 Monaten Gefängnis verhängt. 
Der B G H hob die Strafe aus folgenden Gründen auf: „Die Sühne überschrei tet nach der Er
fahrung des Senats bei weitem den Rahmen der üblichen Tatvcrgeltung für eine einfache 
Körperver le tzung. . . . Das Revisionsgericht verkennt nicht, daß die Anforderungen an die 
StrZ-Gründe nicht überspannt werden dürfen. Entscheidend ist vielmehr, ob die Begründung 
im Einzelfall den Strafausspruch trägt. Bei Strafsachen mit typischen Taten und Tätern 
braucht sich der Tatrichter keiner langen Ausführungen zu befleißigen, um eine Strafe ver
ständlich zu machen, die sich im herkömmlichen Rahmen hält. Eine eingehende Begründung 
ist hingegen da vonnöten , wo die Strafe w e s e n t l i c h schärfer ausfällt, als man sie bei 
dem festgestellten Unrechtsgehalt der Tat erfahrungsgemäß erwarten sollte. Der Tatrichter 
muß dann die Abweichung an den Besonderheiten des Falles verständlich machen. Läßt er 
es daran fehlen - wie das hier der Fal l ist - so liegt nicht nur ein Verstoß gegen § 267 
Abs. 3 StPO vor, weil dann die bestimmenden Umstände nicht erkennbar sind, sondern mög
licherweise auch eine Verkennung von Wesen und Zweck der Strafe und damit eine Ver
letzung sachlichen Rechts (v. Weber, M D R 1949, 389) ." 
In der zweiten Entscheidung des B G H 1 5 8 vom 11.7.1967 handelte es sich um Unzucht mit 
Kindern. Hier wurde die Strafe mit folgender Begründung aufgehoben: 
„Die Strafe von 8 Jahren Zuchthaus für die nicht besonders intensive Tat eines 62 Jahre 
alten Mannes weicht erheblich von vergleichbaren Strafbemessungen ab. Angesichts dessen 
hä t ten die Urtcilsgründe die Abweichung unter den Gesichtspunkten der Schuldangemessen
heit an den Besonderheiten des Falles verständlich machen müssen. Das ist hier nicht genü
gend geschehen." 
Z i p f 1 5 9 hat für diesen letzten Fal l sowohl das beanstandete als auch das zweite Instanzurteil 
untersucht und festgestellt, daß die Begründung der StrZ im ersten Urteil sechs Seiten um
faßt habe und keinesfalls besonders knapp oder unvollständig gewesen sei; in dem nach Zu
rückverweisung ergangen Urteil betrug die Strafe 3 Jahre und 2 Monate Zuchthaus. 

In a l l en d re i E n t s c h e i d u n g e n w i r d also e in B e g r ü n d u n g s - ode r A u f k l ä r u n g s m a n g e l 
festgestel l t . Insofern scheint s ich z u n ä c h s t k a u m e in U n t e r s c h i e d z u d e n sonst igen 

B G H M D R 1954, 495 f. = JR 1954, 353 = NJW 1954, 1375 (Leitsatz). 
B G H 1 StR 190/67, mitgeteilt bei Dallinger M D R 1967, 898, ausführlicher bei Zipf 1969, 
216 f.; wörtl iches Zitat nach Zipf a.a.O. 
Z i p f 1969, 216 f. 
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F ä l l e n rev is ionsger ich t l icher S t r a f m a ß k o n t r o l l e z u ergeben. B e i genauer B e t r a c h 
t u n g stellt s ich aber heraus, d a ß der wahre G r u n d für d ie A u f h e b u n g a l l e in d ie 
unangemessen hohe Strafe w a r 1 6 0 , d ie v e r m u t l i c h ü b e r h a u p t n ich t z u b e g r ü n d e n 
war , z u m i n d e s t v o n den angegebenen G r ü n d e n n ich t getragen werden k o n n t e . 
Im G r u n d e haben s ich die Rev i s ionsge r i ch te also n ich t auf die N a c h p r ü f u n g der 
S t r Z - E r w ä g u n g e n b e s c h r ä n k t , sonde rn e inen eigenen M a ß s t a b für die Schu ldange 
messenhei t der Strafe angelegt, den sie aus d e m V e r g l e i c h mi t der ü b l i c h e n S t r Z -
P r a x i s i n ä h n l i c h e n F ä l l e n en tnahmen . D a m i t ze i chne t s ich e in Weg ab, d e n R a h 
m e n , der d e m T a t r i c h t e r zur V e r f ü g u n g steht, i n v e r n ü n f t i g e r Weise q u a n t i t a t i v 
zu begrenzen . Es w ä r e verfehl t , daraus z u fo lgern , d a ß die Rev i s ionsge r i ch te m i t 
d i e sem V e r f a h r e n ihre eigene A u f f a s s u n g ü b e r d ie schuldangemessene St rafe an 
die S t e l l e des t a t r i ch te r l i chen Ermessens setzen k ö n n t e n . V i e l m e h r so l l der T a t 
r i ch t e r nur v e r a n l a ß t werden , seine W e r t u n g un te r B e r ü c k s i c h t i g u n g der M a ß s t ä b e , 
w i e sie v o n den G e r i c h t e n in l a n g j ä h r i g e r P rax i s selbst geschaffen w u r d e n 1 6 1 , z u 
ü b e r p r ü f e n und die E n t s c h e i d u n g d a r ü b e r , ob besondere U m s t ä n d e des F a l l e s 
eine A b w e i c h u n g rechtfer t igen oder ob eine K o r r e k t u r gebo ten ist, selbst z u 
t ref fen . 
W e n n die genannten E n t s c h e i d u n g e n d e n n o c h eine Sonde r s t e l l ung i m R a h m e n 
der R e c h t s p r e c h u n g zur S t r Z e i n n e h m e n , so liegt das daran , d a ß sie s ich v e r h ä l t 
n i s m ä ß i g o f fen z u einer so lchen quan t i t a t i ven S t r a f m a ß k o n t r o l l e bekann t haben . 
Es g ib t aber b e g r ü n d e t e A n h a l t s p u n k t e da fü r , d a ß die Rev i s ionsger i ch te a u c h i n 
anderen F ä l l e n n ich t selten ihre E n t s c h e i d u n g an so lchen M a ß s t ä b e n aus r i ch t en . 
Sarstedt hat i n seinem Referat auf dem B e r l i n e r Ju r i s t en tag ( 1955) o f fen be
kann t , d a ß die Revis ionsger ich te , ,bei einer a l l em A n s c h e i n nach angemessenen 
S t r a f e " t ro t z fehlerhafter S t r Z - B e g r ü n d u n g ge legent l i ch g r o ß z ü g i g seien, w ä h r e n d 
bei einer auf fa l lend hohen Strafe eher nach s c h w a c h e n S t e l l e n i n den G r ü n d e n 
gesucht w e r d e 1 6 2 . 
K e n n z e i c h n e n d für diese Prax i s ist z . B . fo lgende B e g r ü n d u n g i n B G H S t 2 0 , 2 6 6 : 
„ S c h o n die H ö h e der ausgesprochenen Strafe legt die A n n a h m e nahe, d a ß die 
S t r a f k a m m e r s ich v o n fehlerhaf ten Z u m e s s u n g s e r w ä g u n g e n hat le i ten lassen. D i e 
A n n a h m e w i r d b e s t ä t i g t d u r c h die A u s f ü h r u n g e n zur H ö h e der Gesamts t ra fe . . . 
A u c h i m R a h m e n der h e r k ö m m l i c h e n S t r a f m a ß k o n t r o l l e , die e indeu t ig d e n W e g 
ü b e r den B c g r ü n d u n g s f e h l c r w ä h l t , spielt also oft die unangemessene H ö h e der 
Strafe die en tsche idende R.olle. Es ist das V e r d i e n s t der e r w ä h n t e n d re i E n t 
scheidungen, d a ß sie h ier für e inen p r a k t i k a b l e n M a ß s t a b aufgezeigt haben , des
sen g r u n d s ä t z l i c h e Bedeu tung für die S t r a f m a ß r e v i s i o n berei ts Grünwald u n d 
Z i p f dargestellt haben: Das S t ra fn iveau , wie es s i ch in der P rax i s einer V i e l z a h l 
v o n T a t r i c h t e r n herausgebildet h a t 1 6 3 . 

Grünwald 1959, 715; Zipf 1969, 216 ff. 
Grünwald 1959, 811. 
Sarstedt 1956, 36 f.; vgl. auch Seibert 1952, 457. 
Grünwald 1959, 811; Zipf 1969, 215 f f ; vgl. auch Seibert 1952, 457; v. Weber 1956, 
20; Andeutungen für diese Überlegung auch in B G H MDR 1956. 180 (Nr. 183). 
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9 Zusammenfassung und Ausblick 

W ä h r e n d der S c h w e r p u n k t der r ech t l i chen B e g r e n z u n g des r i c h t e r l i c h e n E r m e s 
sens i n der A u s s c h a l t u n g fehlerhaf ter S t r Z - G r ü n d e u n d - E r w ä g u n g e n liegt, ze igen 
s ich i n der neueren E n t w i c k l u n g erfolgversprechende A n s ä t z e , a u c h das Straf
m a ß als solches einer begrenz ten rev i s ionsger ich t l i chen K o n t r o l l e z u z u f ü h r e n . 
N e b e n der „ r e l a t i v e n W e r t s k a l a " des Gesetzes , die a l le rd ings n u r für die ä u ß e r 
sten G r e n z e n des Ermessensspie l raumes oder für d ie G e s a m t t e n d e n z e n der S t r Z 
geeignete M a ß s t ä b e ve rspr ich t , ist vor a l l em an die jenigen L ö s u n g s v o r s c h l ä g e z u 
d e n k e n , die der S t r Z - P r a x i s eine H i l f s f u n k t i o n be i der K o n k r e t i s i e r u n g des r i c h 
t e r l i chen Ermessens e i n r ä u m e n 1 6 4 . 
D i e dami t gestel l ten A u f g a b e n le i ten ü b e r z u e inem anderen Z w e i g der S t r Z - L i -
teratur , der h i s to r i sch fast so wei t z u r ü c k r e i c h t w i e d ie S t r Z - D o g m a t i k , v o m U m 
fang her aber n o c h eher ü b e r s c h a u b a r ist: D i e S t r Z - E m p i r i e . Ihre Forschungser 
gebnisse s ind bisher i n der S t r Z - L e h r e k a u m z u r K e n n t n i s g e n o m m e n w o r d e n . 
N u r E x n e r s „ S t u d i e n ü b e r die S t r Z - P r a x i s der deu t schen G e r i c h t e " ( 1 9 3 1 ) fanden 
brei tere B e a c h t u n g u n d w e r d e n auch heute n o c h z u r D o k u m e n t a t i o n wesen t l i 
cher S t r Z - T e n d e n z e n z i t i e r t . 

Im a l lgemeinen aber ist das V e r h ä l t n i s der b e i d e n D i s z i p l i n e n d u r c h ein bezie
hungsloses N e b e n e i n a n d e r gekennze ichne t , das in fo lgender S t e l l u n g n a h m e Spen
deis zu e inigen F r e i b u r g e r Disse r ta t ionen d e u t l i c h z u m A u s d r u c k k o m m t : „ D a 
mi t ist der G a n g u n d der C h a r a k t e r der nachs tehenden E r ö r t e r u n g e n z u g l e i c h 
abgegrenzt gegen d ie i n a l l e r j ü n g s t e r Ze i t a u f g e n o m m e n e n , , k r i m i n o l o g i s c h ' u n d 
, k r imina l s t a t i s t i s ch ' b e t o n t e n U n t e r s u c h u n g e n , m i t denen m a n der L ö s u n g des 
S t r Z - P r o b l e m s wiede r n ä h e r z u k o m m e n sucht , b e i d e n e n es j e d o c h f ragl ich er
scheint , ob m a n auf diese Weise en tscheidend neue E i n s i c h t e n z u gewinnen u n d 
der ge r i ch t l i chen P rax i s wesen t l i che F ingerze ige z u geben vermag . D e n n m i t sol
chen an na turwissenschaf t l i che Be t rach tungen u n d Fes t s t e l l ungen a n k l i n g e n d e n 
k r imina l s t a t i s t i s chen U n t e r s u c h u n g e n w i r d spez i f i sch j u r i s t i s c h e n P r o b l e m e n nie 
recht b e i z u k o m m e n s e i n " 1 6 5 . 

Es s ind also Z w e i f e l an der Re levanz empi r i sche r u n d k r i m i n o l o g i s c h e r B e i t r ä g e 
für das S t r Z - R e c h t , d ie einer s innvo l l en Z u s a m m e n a r b e i t h a u p t s ä c h l i c h i m Wege 
stehen. 
Welche r S te l l enwer t k o m m t n u n der S t r Z - E m p i r i e w i r k l i c h z u ? 
U n b e s t r i t t e n d ü r f t e die N o t w e n d i g k e i t e m p i r i s c h - k r i m i n o l o g i s c h e r B e i t r ä g e für 
alle Fragen der S t r Z sein, bei denen es auf eine Prognose ü b e r die k ü n f t i g e E n t 
w i c k l u n g des T ä t e r s a n k o m m t ( z . B . S t rafausse tzung z u r B e w ä h r u n g ) , ferner für 
alle E n t s c h e i d u n g e n , bei denen die i n d i v i d u a l - u n d g e n c r a l p r ä v c n t i v e W i r k s a m 
kei t verschiedener S a n k t i o n e n beurtei l t w e r d e n m u ß . 
Diese l eg i t imen A u f g a b e n der K r i m i n o l o g i e spie len f r e i l i c h i m R a h m e n der her
k ö m m l i c h e n S t r Z - E m p i r i e k a u m eine R o l l e . Ihr geht es v i e l m e h r u m die e m p i 
rische B e t r a c h t u n g der S t r Z selbst. U n d hier sieht sie i h r B e t ä t i g u n g s f e l d wesent
l i c h pos i t iver als Spendel. 

gegen Spendel n a c h d r ü c k l i c h auf die G e f a h r e n h ingewiesen , die 

1 6 4 Vgl . oben Abschnitt 6 und 8. 
1 6 5 Spendel 1954, 26. 
1 6 6 Boldt 1957, 246. 
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aus de r „ b e w u ß t e n A u s s c h a l t u n g aller K r i m i n a l p o l i t i k u n d K r i m i n o l o g i e " resul
t i e r en . E s sei i m A n s a t z verfehlt u n d k ö n n e keine f ruch tba ren Ergebnisse b r ingen , 
w e n n m a n G r u n d l a g e n und M e t h o d e n der S t r Z r a t iona l und besonders für die 
P r a x i s b r auchba r bes t immen w o l l e o h n e jede E i n b e z i e h u n g des Er fahrungsmate
r ia ls der K r i m i n o l o g i e . 
B e s o n d e r s a b e r / / , v. Weber161 hat d ie A u f g a b e n einer k r i m i n o l o g i s c h e n Hi l f e s t e l 
l u n g au f d iesem S e k t o r a u s f ü h r l i c h beschr ieben und i m m e r wieder versucht , die 
V e r b i n d u n g z w i s c h e n S t ra f rech t sdogmat ik u n d K r i m i n o l o g i e herzus te l len . E r 
v e r k e n n t n i ch t , d a ß aus der Fes t s t e l l ung , wie die V e r b r e c h e n u n d die V e r b r e c h e r 
t a t s ä c h l i c h aussehen und in der heu t igen Praxis bestraft we rden , s ich u n m i t t e l b a r 
n ich t s Für das jur i s t i sche P r o b l e m der Gerech t igke i t der e rkann ten St rafen ergebe. 
A b e r w e n n es der K r i m i n o l o g i e gel inge, dem R i c h t e r das gesamte Er fahrungsma
te r ia l der R e c h t s p r e c h u n g zur V e r f ü g u n g zu stel len, das ü b e r die subjekt ive u n d 
z u f ä l l i g e E r f a h r u n g des E i n z e l n e n hinausgehe, dann k ö n n e d a m i t eine wesent
l i che F ö r d e r u n g des S t r Z - P r o b l e m s erreicht werden . 
D e r W e g füh re ü b e r die empi r i sche Erfassung der t y p i s c h e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n 
e inze lne r D e l i k t e 1 6 8 , die die G r u n d l a g e für engere r i ch t e r l i che S t r a f r ahmen b i l 
d e n 1 6 9 „ K r i m i n o l o g i s c h e Ta t sachenfo r schung u n d R e v i s i b i l i t ä t der S t r Z f ö r d e r n 
s i ch g e g e n s e i t i g " 1 7 0 . 
D a m i t ist z i e m l i c h genau das empi r i s che P r o g r a m m umr i s sen , das den obenge
nann ten dogmat i s chen L ö s u n g s v e r s u c h e n entspr icht , die die S t r Z - P r a x i s für die 
K o n k r e t i s i e r u n g der angemessenen Strafe heranz iehen w o l l e n . 
B r u n s hat ä h n l i c h e Ü b e r l e g u n g e n wie v. Weber in sein „ S t r a f z u m e s s u n g s r e c h t " 
a u f g e n o m m e n u n d die U n e n t b e h r l i c h k e i t derartiger k r i m i n o l o g i s c h e r Un te r su 
chungen b e t o n t 1 7 1 . A u ß e r den A r b e i t e n E x n e r s und v. Webers bestehe bei k r i m i 
no log i schen U n t e r s u c h u n g e n al lerdings die Gefahr , d a ß d u r c h die „ o f t einseitige 
A u s r i c h t u n g . . . die T u c h f ü h l u n g mi t den rech t sdogmat i schen K a t e g o r i e n ver
l o r e n " g e h e 1 7 2 . D i e „ S k e p s i s der R e c h t s d o g m a t i k e r " u n d die „ a b w e i c h e n d e A r 
be i t sme thode der K r i m i n o l o g e n , deren oft u n b e k ü m m e r t e E inse i t i gke i t i n der 
B e t r a c h t u n g der D inge (reine E m p i r i e , Ta t s achen fo r schung ) " erzeuge „ O p p o s i 
t i o n u n d A b l e h n u n g statt Aufgesch lossenhe i t und G e g e n l i e b e " 1 7 3 . 
D i e B e a n t w o r t u n g der Frage, was die K r i m i n o l o g i e auf diesem u m s t r i t t e n e n 
Grenzgeb ie t w i r k l i c h geleistet hat u n d ü b e r h a u p t leis ten k a n n , setzt eine genaue 
A n a l y s e der b isher igen empi r i schen B e i t r ä g e zur S t r Z voraus. Sie so l l i m folgen
den A b s c h n i t t versucht werden , zug l e i ch als Grund lage für die E n t w i c k l u n g des 
eigenen L ö s u n g s v o r s c h l a g e s 1 7 4 . 

1 D / V. Weber 1956, 21 ff. 
1 6 8 A.a .O. , S. 23 ff. 
1 6 9 A.a.O., S. 26 ff. 
1 7 0 A.a.O. , S. 29. 
1 7 1 Bruns 1967, 45 f., 95 f. 
1 7 2 A.a.O., S. 95. 
1 7 3 . A.a.O. , S. 45. 

Hierzu 2. Kapitel . 
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C. Empirische Untersuchungen zur Strafzumessung175 

/. Kriminalstatistische Untersuchungen 

D i e ersten emp i r i s chen A r b e i t e n zur S t r Z bed i en t en s ich der s c h o n damals be
ach t l i chen D o k u m e n t a t i o n i n der R e i c h s k r i m i n a l s t a t i s t i k . W e n n auch die in einer 
Massenstat is t ik z u r V e r f ü g u n g s tehenden D a t e n n a t u r g e m ä ß n u r begrenz te A u s 
sagen e r m ö g l i c h e n , so zeigen d o c h die ersten g r ö ß e r e n A r b e i t e n v o n W o e r n e r 
( 1 9 0 7 ) u n d E x n e r ( 1 9 3 1 ) , wie ergiebig eine s o r g f ä l t i g e A u s w e r t u n g der V e r u r 
te i l tens ta t i s t ik für zentra le F ragen der S t r Z sein k a n n , eine E r f a h r u n g , d ie in 
s p ä t e r e n U n t e r s u c h u n g e n nicht i m m e r g e b ü h r e n d b e r ü c k s i c h t i g t w u r d e . 

1 G l e i c h m ä ß i g k e i t der StrZ ( W o e r n e r ) 

Es ist beze i chnend für d ie erfahrungswissenschaf t l iche B e t r a c h t u n g der S t r Z , d a ß 
s ich bereits die erste A r b e i t auf diesem G e b i e t m i t d e m P r o b l e m der G l e i c h m ä s -
sigkeit der S t r Z b e s c h ä f t i g t e , eine Frage, die a u c h i m V e r l a u f der w e i t e r e n E n t 
w i c k l u n g i m m e r wiede r i m V o r d e r g r u n d s tand. O f f e n b a r b e r ü h r t e sie s c h o n da
mals das R e c h t s e m p f i n d e n der Ö f f e n t l i c h k e i t am s t ä r k s t e n u n d b i l de t e z u g l e i c h 
für die Ju r i s t en d e n P r ü f s t e i n für die ra t ionale D u r c h d r i n g u n g der S t r Z . W o e r n e r 
k o n n t e deshalb i n dieser Frage eine Ü b e r e i n s t i m m u n g der sonst so g e g e n s ä t z l i 
chen A n s i c h t e n v o n L i s z t s und B i r k m e y e r s fes ts te l len. So habe v o n L i s z t darauf 
h ingewiesen , d a ß auf dem Geb ie t der S t r Z die E i n h e i t des S t r a f rech t s nur auf 
dem Papier bestehe; es sei eine o f fenkundige Ta t sache , d a ß ö r t l i c h e Ü b e r l i e f e 
rungen, p e r s ö n l i c h e A n s c h a u u n g e n , Z u f ä l l e al ler A r t , n ich t aber feste G r u n d 
s ä t z e für die S t r Z i m E i n z e l f a l l ausschlaggebend seien. U n d B i r k m e y e r habe er
k l ä r t , d a ß die U n g l e i c h m ä ß i g k e i t der S t r Z , ,den E i n d r u c k der W i l l k ü r an Stel le 
der G e r e c h t i g k e i t " e r w e c k e 1 7 6 . 

W o e r n e r setzt sich das Ziel , diese Verschiedenheit näher zu erforschen und nach ihren Grün
den zu suchen. Hierfür wertet er die Verurteilungen für 25 St raf ta tbes tände (= 91,9% aller 
Verbrechen und Vergehen) aus der Kriminalstatistik der Jahre 1890 bis 1903 aus (insgesamt 
5 867 884 Veru r t e i l t e ) 1 7 7 

Im einzelnen ergeben sich zum Teil erhebliche regionale Unterschiede bei der Handhabung 
der Strafarten und des Strafmaßes. 
Bei der Frage nach den Ursachen stellt W o e r n e r die These auf, diese Unterschiede seien auf 
die Verschiedenheit der Gerichtsgebräuche zurückzuführen, in denen die unterschiedlichen 
landcsgcsctzlichen Traditionen aus der Zeit vor 1871 fortwirkten. 

Ausländische Untersuchungen (außer Schweiz und Österreich) können wegen der unter
schiedlichen rechtlichen Grundlagen hier nicht berücksichtigt werden. Ein aufschlußrei
cher Überblick (vorwiegend aus dem angloamerikanischen Raum) findet sich bei Hood/ 
Sparks 1970, 146 ff. Daraus ergibt sich, daß Probleme und Methoden denen der deut
schen Untersuchungen weitgehend ähnlich sind. Daneben wird aber in breiterem Um
fang die Befragung von Richtern praktiziert. Auch werden häufiger Zusammenhänge zwi
schen Einstellungen der Richter oder anderen Persönl ichkci tsmcrkmalen und der StrZ in 
realen oder fiktiven Fällen geprüft. 
Vgl . Woerner 1907, 11 f. mit Nachweisen aus dem Aufsatz von Birkmeyer: Die Strafzu
messung. In: Wissenschaften. Beilage zur Nationalzeitung vom 20. A p r i l 1906, 2. 
Zur Methode: Woerner 1907, 12 f f 
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Wassermann (1908) unterstützt diese Interpretation nachdrücklich und meint, die „har te 
Tyrannis der lokalen Tradition' 4 müsse unbedingt beseitigt werden 1 7 8 . Das sei am ehesten 
durch eine andere Ausbildung des Juristen zu erreichen. „Der Jurist, der den sozialen Puls
schlag seiner Zeit verspürt hat, der die Ursachen des Verbrechens kennengelernt hat, wird 
weit davon entfernt sein, deshalb ein bestimmtes Strafmaß zu verhängen, weil es bei^einen 
Kollegen so üblich ist, er wird individualisieren und dadurch wahrhaft gerecht sein 4 4 . 
Im übr igen sieht Wassermann in diesen Ergebnissen eine Stütze für die Konzeption der „mo
dernen Richtung im Strafrecht4 4. Bei einer so starken Verschiedenheit der StrZ könne nicht 
mehr behauptet werden, nur der „einheit l iche Geist und die gleichartige Schulung 4 4 der 
Richter gewährleiste eine konforme Rechtsprechung 1 8 0 . Vielmehr werde dadurch die Forde
rung der modernen Richtung unters tützt , dem Richter nur die Festlegung einer Minimal
oder Maximalgrenzc bei der StrZ e inzuräumen, „während das übrige in die Hände eines 
Strafvollstreckungsausschusses gelegt werden 4 4 so l le 1 8 1 . 

2 Umfassende Analyse der StrZ-Praxis deutscher Gerichte ( E x n e r ) 

E x n e r hat i n seinen v ie lz i t i e r t en „ S t u d i e n ü b e r die S t ra fzumessungsprax i s der 
deu t s chen G e r i c h t e " ( 1 9 3 1 ) die M e t h o d e der k r i m i n a l s t a t i s t i s c h e n A u s w e r t u n g 
verfe iner t u n d eine Re ihe interessanter G e s e t z m ä ß i g k e i t e n herausgearbeitet . D i e 
a u s s c h l i e ß l i c h empir i sche Z i e l s e t zung k o m m t klar z u m A u s d r u c k : N i c h t wie die 
S t r Z - P r a x i s „ n a c h k ü n f t i g e m R e c h t sein w i r d oder w i e sie nach ge l t endem R e c h t 
sein so l l t e , ist die Frage, sondern wie sie t a t s ä c h l i c h i s t " 1 8 2 . 
D e n n o c h b e s c h r ä n k t s ich E x n e r n ich t auf die reine Dar s t e l l ung der S t r Z - P r a x i s , 
sondern setzt s ich k r i t i s c h mi t ihr auseinander , versucht sie z u in te rpre t i e ren 
u n d die Ergebnisse in den ju r i s t i s chen Bezugs rahmen z u s te l len. 
D i e s e m V o r g e h e n entspr icht eine k la re V o r s t e l l u n g ü b e r das N e b e n e i n a n d e r der 
„ s t a t i s t i s c h e n M e t h o d e " und der A u s w e r t u n g v o n S t r Z - G r ü n d e n aufgrund v o n 
E i n z e l f ä l l e n 1 8 3 . Le tz t e re k ö n n e , so be ton t E x n e r , z w a r „ d e r F o r s c h u n g w ich t i ge 
F ingerze ige geben, aber d o c h nie ims tande sein, das P r o b l e m z u e r s c h ö p f e n " 1 8 4 . 
D e n n be i der D u r c h s i c h t der S t r Z - G r ü n d e von e inigen hunder t U r t e i l e n sei i h m 
„ t r o t z oft a u s f ü h r l i c h e r B e g r ü n d u n g auch n ich t i n e inem e inz igen Fa l l e w i r k l i c h 
begre i f l i ch g e w o r d e n , weshalb der e twa vor l iegende schwere D i e b s t a h l m i t 6 u n d 
n ich t mi t 16 M o n a t e n G e f ä n g n i s bestraft w o r d e n 4 4 s e i 1 8 5 . 
Das liege n ich t nur an der j edem P r a k t i k e r b e k a n n t e n Ta tsache , d a ß die w i c h t i g 
sten S t r Z - G r ü n d e ungeschr ieben b l i eben , sondern v i e l m e h r daran , d a ß sie auch 
u n b e w u ß t b l i eben , d a ß der R i c h t e r auch be i noch so s o r g f ä l t i g e r B e g r ü n d u n g 
n icht angeben k ö n n e , w a r u m er 6 M o n a t e u n d n icht 4 oder 8 M o n a t e für die an
gemessene Strafe h a l t e 1 8 6 . D ie m a ß g e b e n d e n O r i e n t i e r u n g s p u n k t e en tnehme der 
R i c h t e r n ich t aus dem Gese tz , sondern aus der T r a d i t i o n der S t r Z - P r a x i s , die v o m 

1 7 8 Wassermann 1908, 164 f. 
1 7 9 A.a.O., S. 165. 
1 8 0 A.a.O., S. 162. 
1 8 1 A.a.O., S. 162. 
1 8 2 Exner 1931, 7. 
1 8 3 Vgl. dazu Exner 1931, 10, unter Hinweis auf die Auswertung von Mannheim, 1921 

(s.u. II). 
1 8 4 Exner 1931, 10. 
1 8 5 A.a.O., S. 8. 
1 8 6 A.a.O., S. 9. 
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Er fahrungsaus tausch der R i c h t e r un te re inander m i t g e p r ä g t w e r d e . D i e S t r Z sei 
i m en t sche idenden A u g e n b l i c k n i c h t r a t i o n a l e s , sonde rn t r a d i t i o n a l e s H a n d e l n 1 8 1 . 
U n t e r dieser V o r a u s s e t z u n g b ie te die stat is t ische M e t h o d e z w e i V o r t e i l e 1 8 8 . 
E i n m a l e r m ö g l i c h e sie eine umfassendere T a t s a c h e n k e n n t n i s ü b e r d ie S t r Z - P r a x i s . 
Z u m anderen lasse die s tat is t ische M e t h o d e wegen der V i e l z a h l der F ä l l e gerade 
das T y p i s c h e he rvor t r e t en , a u c h w e n n sie nu r g r ö b e r e s M a t e r i a l l iefere. 

E x n e r benützt als Grundlage für die Auswertung die Rcichskriminalstatistik der Jahre 1 9 2 5 -
1927, bezieht aber für zeitliche Vergleiche auch frühere Jahre und das Jahr 1928 ein. 
A u f die Wiedergabe der interessanten Einzelergebnisse m u ß verzichtet werden, da hier nur 
die verschiedenen Grundprinzipien dargestellt werden sollen. 
Zur Ermittlung einiger von den Gerichten tatsächlich gehandhabten St rZ-Grundsä tze , die 
sich aus den Urteilsgründen nicht ohne weiteres entnehmen lassen, verwendet E x n e r die 
Methode des zeitlichen, regionalen und sachlichen Vergleiches. 
Beim z e i t l i c h e n V e r g l e i c h geht es um die Entwicklung der StrZ-Praxis über längere Zeit
räume hinweg. E x n e r stellt von 1882 (Beginn der Reichskriminalstatistik) bis 1928 anhand 
zahlreicher Nachweise zwei Entwicklungstendenzen fest 1 8 9 . 
1. Die zunehmende Verwendung der Geldstrafe auf Kosten der Freiheitsstrafe. 
2. Die zunehmende Verwendung der geringeren Strafsätze sowohl bezüglich der Ar t als 

auch bezüglich der Höhe der erkannten Freiheitsstrafe. 
Der Wandel in der Entwicklung der StrZ könne auf zwei Ursachen zurückzuführen sein: 
„auf eine veränderte Auffassung der Strafe oder auf eine veränder te Auffassung des Ver
brechens" 1 9 0 . 
Der Glaube an die Wirksamkeit der Freiheitsstrafe sei in den letzten Jahrzehnten erschüttert 
worden. Das habe freilich nicht ausgereicht, auch die kurze Freiheitsstrafe erfolgreich zu
rückzudrängen, obwohl gegen sie der Kampf am schärfsten gewesen s e i 1 9 1 . Vielmehr seien 
gleichzeitig mittlere Freiheitsstrafen durch kurze ersetzt worden 1 9 2 . Dieser Zug zur Milde 
hänge vermutlich mit der kriminologischen Beschäftigung mit dem Verbrechen zusammen. 
Sie habe den Glauben an idealistische Ethik, an indeterministische Schuld und gerechte 
Vergeltung ins Wanken gebracht 1 9 3 . Zunehmendes Verstehen und Vers tändnis des Verbre
chers und seiner Tat habe zu immer milderer Beurteilung geführt. Diese Entwicklung sei 
aber nicht das Ergebnis kriminalpolitischer Erwägungen der Richter, sondern Symptom 
einer allgemeinen Zei t s t römung . 
Die örtlichen V e r s c h i e d e n h e i t e n werden wie bei W o e r n e r anhand der bis zum 1. Weltkrieg 
ausgewiesenen Verurteilungen für die einzelnen Oberlandesgerichtsbezirke untersucht 1 9 5 . 
E x n e r ist der Ansicht, die festgestellten Unterschiede seien kaum aus lokalen Verschieden
heiten der Kriminali tät zu erklären, sondern eher aus der unterschiedlichen Handhabung des 
Gesetzes durch die R ich te r 1 9 6 . Auch er führt dies auf eine Nachwirkung der alten Landes
gesetzbücher zurück, meint jedoch, daß nach Überwindung der Umstellungsschwierigkeiten 
eine Angleichung zu erwarten sei. 
Unter dem Thema „Sachliche V e r s c h i e d e n h e i t e n " wird erstmals die interessante Frage nach 
dem Verhältnis von richterlichem und gesetzlichem Strafmaß behandelt. Zunächs t wird die 
StrZ-Praxis bei Delikten mit gleichen Strafrahmen dargestellt . Schon hier ergibt sich bei 
einigen Strafrahmengruppen eine beachtliche Diskrepanz zwischen gleicher gesetzlicher Be-

A.a.O. , S. 10. 
A.a.O. , S. 10 f. 
A.a.O. , S. 23. 
A.a.O. , S. 25. 
A.a.O. , S. 26 f. 
A.a .O. , S. 27. 
A.a.O. , S. 27. 
A.a.O. , S. 28. 
A.a.O. , S. 46 f f ; außerdem eine Statistik nach Ländern für Jugendliche, a.a.O., S. 51. 
A.a.O. , S. 53 f f 
A.a.O. , S. 62 ff. 
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wertung und StrZ-Praxis. Besonders streng werden z.B. bestraft: Mittelbare Falschbeurkun
dung, Hausfriedensbruch, Erregung öffentlichen Ärgernisses (§ 183 StGB) , fahrlässige Tö
tung, unterlassene Verbrechensanzeige und widernatürliche Unzucht. 
Dieses starke Auseinanderklaffen von gesetzlicher und richterlicher Wertung wird noch deut
licher bei dem Vergleich von Delikten mit verschiedenen gesetzlichen Strafrahmen . So 
werden nicht selten i.S. des Gesetzes strafwürdigere Handlungen milder und weniger straf
würdigere strenger bestraft, und es kommt sogar vor, daß der qualifizierte Tatbestand eines 
Deliktes milder bestraft wird als der einfache (z.B. schwerer und einfacher Raub) 
Wie E x n e r durch weitere Vergleiche nachweist , wirkt sich die Leitfunktion des gesetzlichen 
Strafrahmens einigermaßen deutlich nur über die gesetzlichen Mindestgrenzen aus, während 
das Strafmaximum kaum eine Rolle spielt, da die schwerere Strafandrohung nicht immer 
eine durchschnittlich strengere Ahndung nach sich zieht. 
Aus zahlreichen Einzclbeobachtungen bildet E x n e r sein Gesamturteil: Die StrZ sei „morali
sierend im Sinne der Ethik des täglichen Lebens", sie enthalte Auffassungen und Werturteile, 
mit denen „das V o l k " in aller Regel dem Verbrechen und dem Verbrecher gegenübertrete 
Auch die allgemeine Entwicklungstendenz sei auf das volkstümliche Moralurteil abgestimmt: 
„Vers tehen heißt verzeihen" 2 0 2 . 

Zusammenfas send l äß t s ich sagen, d a ß die U n t e r s u c h u n g v o n E x n e r der S t r Z -
L e h r e w i c h t i g e Impulse gegeben hat. S ie d o k u m e n t i e r t d ie k r i t i s che u n d k o n t r o l 
l ie rende F u n k t i o n der empi r i s chen S t r Z - B e t r a c h t u n g u n d m a c h t z u g l e i c h die 
M ö g l i c h k e i t e n d e u t l i c h , die eine o p t i m a l e A u s w e r t u n g der Massens ta t i s t ik für 
diese Z w e c k e bietet . 
D a n e b e n zeigt sie aber auch die G r e n z e n auf, die aus der v e r h ä l t n i s m ä ß i g g roben 
S t r a f m a ß e i n t e i l u n g der Ve ru r t e i l t ens t a t i s t i k u n d dem feh lenden B e z u g z u S t r Z -
T a t s a c h e n resul t ieren . M e h r als die v o n E x n e r festgestell ten a l lgemeinen E n t 
w i c k l u n g s t e n d e n z e n oder re la t iven Wer tungsversch iebungen lassen s ich aus der 
S ta t i s t ik n ich t en tnehmen . 

3 Weitere kriminalstatistische Untersuchungen 

S c h o n vo r d e m Er sche inen v o n E x n e r s S t u d i e n gab es eine R e i h e k le ine re r A r 
be i ten zu r S t r Z anhand der K r i m i n a l s t a t i s t i k , die E x n e r angeregt h a t t e 2 0 3 . Sie 
gehen aber ebenso wie die s p ä t e r erschienene U n t e r s u c h u n g v o n R a b l 2 0 * i n M e 
thode u n d wesen t l i chem Inhalt n i ch t ü b e r das grundlegende W e r k v o n E x n e r 
h i n a u s 2 0 5 . Se i the r erschienen ke ine a u s s c h l i e ß l i c h k r imina l s t a t i s t i s chen Un te r su 
chungen mehr , d o c h w i r d diese M e t h o d e i n manchen A r b e i t e n e r g ä n z e n d heran
gezogen. 

A.a.O., S. 71 ff. 
A.a.O., S. 73, 113. 
A.a.O., S. 75 ff., 81 ff. 
A.a.O., S. 94. 
A.a.O., S. 95. 
Sie sind im Vorwort bei Exner (1931) aufgeführt. 
Rabl 1936. 
Hervorzuheben ist aber die frühere Darstellung kriminalstatistischer Tendenzen bei 
v. Mayr 1917, 898 f f , 904 ff. 

c " u ^ Q f r Q f 7 n m f « < : i i n < T < ! n r a K i s und Verkehrsdelinquenz 
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//. R i c h t e r l i c h e E r f a h r u n g i n der S t r Z - P r a x i s als G r u n d l a g e für die 
Systematisierung der StrZ-Gründe ( M a n n h e i m ) 

E i n für die E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e der S t r Z interessanter V e r s u c h z u r S y s t e m a 
t is ierung v o n S t r Z - G r ü n d e n des Besonderen T e i l s f inde t s i ch b e i M a n n h e i m 
( 1 9 2 1 ) 2 0 6 , der damals n o c h R i c h t e r i n K ö n i g s b e r g war . A u s seiner r i c h t e r l i c h e n 
E r f a h r u n g stell t er für e inen Ta tbes tand des M i l i t ä r s t r a f r e c h t s (uner laub tes E n t 
fernen v o n der T r u p p e ) die wich t igs ten S t r Z - K a t e g o r i e n ( m i t e inze lnen A u s p r ä 
gungen) z u s a m m e n . E r bezeichnet dieses V o r g e h e n als B e i s p i e l da fü r , w i e d ie S y 
s temat is ierung der S t r Z - G r ü n d e auch be i anderen S t r a f t a t b e s t ä n d e n er fo lgen 
k ö n n e u n d erhoff t s ich davon eine g r ö ß e r e G l e i c h m ä ß i g k e i t de r S t r Z 2 0 7 

Ä h n l i c h e Dar s t e l l ungen haben s p ä t e r andere R i c h t e r für andere T a t b e s t ä n d e ver
s u c h t 2 0 8 

Dieses V o r g e h e n , so nahel iegend oder gar s e l b s t v e r s t ä n d l i c h es für den P r a k t i k e r 
sein mag, hat i n der E n t w i c k l u n g des S t r Z - R e c h t s e inen n i c h t z u u n t e r s c h ä t z e n 
den eigenen S te l l enwer t . Es bedeutet für d ie S t r Z des B e s o n d e r e n T e i l s das, was 
in der E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e anderer empi r i s che r Fo r schungsgeb ie t e d e n Be
g inn sys temat i scher F o r s c h u n g e n zu k e n n z e i c h n e n pf legt : D i e E n t w i c k l u n g des
k r ip t i ve r S c h e m a t a aufgrund v o n E i n z e l f a l l s t u d i e n ode r i n d i v i d u e l l e r E r f a h r u n g 2 0 9 

Das i n d u k t i v e V o r g e h e n , wie es i n der A r b e i t v o n M a n n h e i m — f r e i l i ch n o c h 
recht i n t u i t i v - z u m A u s d r u c k k o m m t , wa r v e r m u t l i c h a u c h für die E n t s t e h u n g 
u n d E n t w i c k l u n g der S t r Z - D o g m a t i k des A l l g e m e i n e n T e i l s s t ä r k e r w i r k s a m als 
mancher re in theore t i sche Bei t rag. A u s d iesem G r u n d e ist d ie D a r s t e l l u n g t ro t z 
des spez ie l len Ta tbes tandes v o n a l lgemeiner B e d e u t u n g . 

Darüber hinaus weist M a n n h e i m noch auf einige allgemeinere Erfahrungen aus der Richter-
psychologic hin, die für die Realität der StrZ von erheblicher Bedeutung sind. Er nennt sie: 
„Irr tümer bei der Sachverhaltsfeststellung4 4 und „Das Problem der Empfänglichkeit für 
Gleichartigkeit und Mannigfaltigkeit der Dinge 4 4 

Den ersten Punkt er läuter t er so: Während der Verhandlung widme der Richter seine Auf
merksamkeit vor allem der Feststellung der gesetzlichen Tatbestandsmerkmale des in Frage 
kommenden Delikts. Bei den StrZ-Gründen begnüge er sich in der Regel mit den Angaben 
des Angeklagten und prüfe sie nicht weiter nach, auch wenn eine Nachprüfung möglich 
w ä r e 2 1 . In der Regel scheue der Richter, wenn lediglich StrZ-Gesichtspunkte ungeklärt 
seien, vor der Aussetzung zurück, und helfe sich lieber mit einer kleinen Kriegslist: „Not
gedrungen legt er die unwiderlegt gebliebene Behauptung des Angeklagten seiner tatsächli
chen Feststellung zugrunde, berücksichtigt sie aber nur wenig oder gar nicht bei der Straf
zumessung 4 4 2 1 2 . 
Das zweite Problem resultiere aus der verschiedenen persönlichen Veranlagung der Richter, 
entweder in erster Linie das Gleichartige einer Vielzahl von Fällen wahrzunehmen oder die 
Besonderheiten der einzelnen Fälle. In diesen Zusammenhang gehöre auch die Vorliebe der 
meisten Richter für runde Zahlen, die M a n n h e i m mit Beispielen in Anlehnung an M a r b e 

2 0 6 Mannheim 1921, 40 ff. 
2 0 7 A.a.O. , S. 61. 
2 0 8 Z .B . für die Trunkcnhcitsdcliktc im Verkehr: Schncble 1969, 110 ff. 
2 0 9 Vgl . hierzu Zetterberg 1962, 64 f f , 79, 97. 
2 1 0 Mannheim 1921, 42 ff. 
2 1 1 A.a.O., S. 43. 
2 1 2 A.a.O., S. 43. 
2 1 3 A.a.O., S. 46 ff. 
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///. Systematische Aktenauswertungen zum T h e m a „Erscheinungs
formen und Strafzumessung" 

1 Freiburger Dissertationen 

D e n n ä c h s t e n Schr i t t i n der E n t w i c k l u n g v o n S t r Z - G r ü n d e n des Besonde ren T e i l s 
s t e l l en eine R e i h e von Di s se r t a t i onen dar , die i n den J a h r e n 1947 bis 1952 i n 
F r e i b u r g v o n Schönke betreut w u r d e n . 
Es han de l t s ich u m etwa 15 D i s s e r t a t i o n e n 2 1 4 , i n denen S t r a f ak t en z u verschie
d e n e n D e l i k t e n aus e inze lnen G e r i c h t s b e z i r k e n sys temat i sch ausgewertet werden . 
D i e Er fahrungsgrundlage ist also bre i ter u n d formal i s ie r te r als be i der A r b e i t 
M a n n h e i m s . D i e Dars te l lung der S t r Z - G r ü n d e , wie sie i n den A k t e n gefunden 
w e r d e n , steht a l lerdings meist am R a n d e ; auch werden H ä u f i g k e i t u n d G e w i c h t 
der G r ü n d e n i ch t untersucht . Im V o r d e r g r u n d steht das B e m ü h e n , die k r i m i n o 
log i schen E r s c h e i n u n g s f o r m e n des D e l i k t s darzuste l len u n d diese i n S t r Z - K a t e -
go r i en u m z u s e t z e n . T y p i s c h ist z . B . fo lgende Ä u ß e r u n g b e i Soergel: 

„Die Höhe und Art der Strafe, sowie die Gründe, die für eine Strafzumessung entscheidend 
sein sollen, können nicht aus einer formalen Gesetzesbestimmung gewonnen werden. Der 
Grad des tatsächlich begangenen Unrechts läßt sich nicht aus dem dogmatischen Begriff der 
Rechtswidrigkeit entnehmen und der Grad der Schuld nicht aus dem dogmatischen Formal
begriff der Schuld als Oberbegriff von Vorsatz und Fahrlässigkeit; das Maß des Unrechts 
und der Schuld kann vielmehr nur nach den lebendigen Erscheinungsformen des Delikts be
urteilt werden" 2 1 5 . 
Daß eine solche schlichte Ersetzung von Sollenskategorien durch Tatsachen niemals über
zeugend durchzuführen ist, dürfte heute kaum bezweifelt werden. So überrascht es nicht, 
daß diese Versuche einer „Synthese von Strafrechtsdogmatik und Kr imina lsoz io logie" 2 1 6 

in der Durchführung anders geraten als man nach den einleitenden Absichtserklärungen er
warten sollte. 
Die beiden Elemente, Kriminologie und Strafzumessung, stehen verhältnismäßig unverbun-
den nebeneinander. Die kriminologischen Erscheinungsformen werden nach dem herkömm
lichen Muster kriminologischer Dissertationen dargestellt (leicht feststellbare Tätermerkmale 
und Erscheinungsformen der Tat), während die relevanten StrZ-Tatsachen ohne sichtbare 
Verbindung dazu deduktiv aus den Strafzwecken und den vom Straftatbestand vorgegebe
nen Kategorien abgeleitet werden. Erst an diesem normativen Rahmen wird dann gelegent
lich die Strafwürdigkeit einzelner Erscheinungsformen im Verhältnis zu anderen geprüft. 

M a n w i r d Spendel211 zugeben m ü s s e n , d a ß es nicht e infach ist, die Re levanz der
artiger P h ä n o m e n o l o g i e für die S t r Z - L e h r e z u e rkennen , z u m a l a u c h die A u t o r e n 
diese Frage n i ch t m i t der n o t w e n d i g e n K o n s e q u e n z ver fo lgen . 

I m m e r h i n ist e in solches V o r g e h e n geeignet, die V i e l f a l t der E r s c h e i n u n g s f o r m e n 
eines D e l i k t s z u systemat is ieren u n d auf typ ische K a t e g o r i e n z u reduz ie ren . F ü r 
die S t r Z - D o g m a t i k h ä t t e das den V o r t e i l , d a ß auf geordnetes Anschauungsma te 
rial aus dem rea len Geschehen z u r ü c k g e g r i f f e n werden k a n n , w e n n es da rum 
geht, S t r Z - T y p e n für den Besonderen T e i l des Strafrechts z u e n t w i c k e l n . 

Für die vorliegende Zusammenstellung wurden beispielhaft 3 typische Arbeiten ausge
wählt: B e r n a r d s 1949 (fahrl. Tötung) ; S o e r g e l 1949 (Brandstiftung) und Schäfer 1950 
(Sekundäranalyse über Vermögensdelikte, unter Verwertung von 4 vorangegangenen 
einschlägigen Dissertationen). 
Soergel 1949, 2. 
Schäfer 1950, 2. 
Spendel 1954, 26; vgl. auch oben B, II, 9. 
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2 Bonner Dissertationen 

Die ersten A n s ä t z e der F r e i b u r g e r Dis se r t a t ionen w e r d e n for tgesetzt i n den eben
falls ü b e r w i e g e n d desk r ip t iv vorgehenden B o n n e r D i s s e r t a t i o n e n v o n L a u m ( 1 9 6 0 , 
f ah r l ä s s ige T ö t u n g u n d K ö r p e r v e r l e t z u n g ) u n d U h l i g ( 1 9 6 9 , f a h r l ä s s i g e T ö t u n g ) , 
die auf die A n r e g u n g e n H . v. Webers ü b e r die B e r ü c k s i c h t i g u n g k r i m i n o l o g i s c h e r 
E r s c h e i n u n g s f o r m e n u n d M e t h o d e n für die S t r Z z u r ü c k g e h e n . B e i d e A r b e i t e n 
verfolgen also das Z i e l , d ie S t r Z z u beschre iben , w i e sie s i ch un t e r dem A s p e k t 
k r i m i n o l o g i s c h e r P h ä n o m e n o l o g i e i n der P r a x i s dars te l l t . 
D i e V e r k n ü p f u n g v o n E r s c h e i n u n g s f o r m e n u n d S t r Z geht a l le rd ings nur gering
fügig ü b e r die F r e i b u r g e r Di s se r t a t ionen hinaus . 

Be i U h l i g werden völlig voneinander getrennt Tat und Tä te rmerkmale und typische Unfälle 
einerseits, die verhängten Strafen andererseits dargestellt 2 1 8. Zunächs t werden, wie es auch 
sonst bei vielen juristischen Dissertationen auf dem Gebiet der Kriminologie üblich ist, Alter. 
Geschlecht, Familienstand, Vorstrafen, Beruf, Einkommen. Dauer des Führerscheinbesitzes 

2l9 
und Häufigkeit der Verkehrsteilnahme aneinander gereiht . Dabei wird kein Versuch ge
macht, mögliche Zusammenhänge zwischen diesen Merkmalen und dem Strafmaß darzu
stellen oder gar empirisch zu überprüfen. 
Ähnlich ist es bei den Tatmerkmalen (Tatzeit, Wochentag, Fahrzeugart usw.) 2 2 0 . Die Ver
bindung zum Strafmaß wird einfach dadurch hergestellt, daß kurze Einzelfalldarstellungen 
für die einzelnen Strafmaßgruppen erfolgen. So werden z .B. 6 Fälle für Geldstrafe, 8 Fälle 
für die Strafe von 3 Monaten Gefängnis usw. geschildert. Die genereile Auswertung der 
StrZ-Gründe erfolgt nur sehr pauschal und „aus der Gesamtschau" 2 2 1 . 
Wenn man hier z.B. erfährt , daß bei der StrZ die Fahrpraxis und die Vorstrafen des Ange
k l ag t e^ die Beeinflussung durch Alkoho l und das Mitverschulden des Opfers eine Rolle 
spiele , so dürfte das dem Praktiker kaum weiterhelfen und die StrZ-Lehre nicht zu neuen 
Überlegungen anregen. 
Wie das Problem des Zusammenhanges der Lehre von der StrZ und der täglichen Gerichts
praxis gelöst werden könn te , wird erst in den Schlußbemerkungen in Form von Postulatcn 
ohne Bezug zu den Erhebungen vorgeschlagen (s.u.). 
Differenzierter und in manchen Punkten weiterführend ist die Untersuchung von L a u m auf
gebaut 2 2 3 . Auch hier wird häufig auf die Methode der Illustration anhand von Einzelfällen 
zurückgegriffen, frcüich in der Regel nur dann, wenn das statistische Material nicht ausrei
chend differenziert. 
Für eine Reihe von Merkmalen wird versucht, deren Einfluß auf das Strafmaß festzustellen. 
Freilich leidet das Verfahren darunter, daß einfach für einzelne Merkmale die Zahl der vor
kommenden Strafen aufgezählt wird, so daß eine genaue Messung ihres Einflusses und ein 
Vergleich mit der Auswirkung anderer Merkmale nicht möglich ist. 
Im übrigen ist ein großer Teil der „Ergebnisse" dadurch vorgegeben, daß L a u m mehrere 
Straf ta tbestände einschließlich typischer Konkurrenzen untersucht. Wenn z.B. festgestellt 
wird, daß Art und Höhe der Strafe bei fahrlässigen Verkehrsdelikten weitgehend von der 
Art des eingetretenen Erfolges und von dem Vorliegen oder NichtVorliegen trunkenheitsbe
dingter Fahruntücht igkei t des Täters bestimmt werden 2 2 4 , so liegt es einfach daran, daß der 

Fallmatcrial aus dem LG-Bezirk Bonn von 1961 — 1966; 237 Aburteilungen wegen fahr
lässiger Tö tung darunter 119 Verurteilungen, 3 Einstellungen, 115 Freisprüche. 
Uhlig 1969, 8 ff. 
A.a .O. , S. 41 ff. 
A.a .O. , S. 130. 
A.a.O. , S. 130 f f 
Laum 1960; Fallmaterial aus dem LG-Bezirk Duisburg (1954 1957): 120 Fälle der fahr
lässigen Tötung, 413 Fälle der fahrlässigen Körperver le tzung und zum Vergleich 229 Fälle 
sonstiger Verkehrsdelikte (Gefährdungsdelikte). 
A.a .O. , S. 107 
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Gesetzgeber selbst dem „Erfolg" (Tötung, Körperverletzung, konkrete oder abstrakte Ge
fährdung) durch unterschiedliche Strafrahmen besonderes Gewicht beigemessen hat. Des
halb erfüllt die empirische Analyse insoweit nur die Aufgabe, die Einhaltung der gesetzli
chen Bewertung durch die Strafgerichte zu überprüfen. Die hierzu getroffenen Feststellun
gen k ö n n e n allerdings zum größten Tei l der Verurteiltenstatistik entnommen werden; auch 
die strafschärfende Auswirkung der Konkurrenz mit Trunkenheit im Verkehr ergibt sich 
zuverlässig aus der Statistik. 
Dennoch zeigt L a u m an einer Reihe von Beispielen, wie die Auswirkung bestimmter StrZ-
Tatsachen oder Erscheinungsformen eines Delikts auf das Strafmaß bei einer größeren Zahl 
von Fällen verhältnismäßig genau gemessen werden kann, wenn vom Einzelfall abstrahiert 
wird und für die Gesamtheit gültige Gesetzmäßigkei ten der StrZ herausgearbeitet werden 
sollen. So stellt er z .B. fest, daß bei der fahrlässigen Tötung unter Alkoholeinfluß die durch
schnittliche Gefängnisstrafe bei einem Blutalkoholgehalt unter 1,5 %o 7,9 Monate, über 
1,5 %o dagegen 9,3 Monate b e t r ä g t 2 2 5 , bei der fahrlässigen Körperverletzung unter 1,5 %o 
3,2 Wochen, über 1,5 %o 5,2 Wochen Gefängn i s 2 2 6 . 
In dieser Weise werden noch weitere Ergebnisse ermittelt. 
Durchschnittsgefängnisstrafe für: 
Fahrlässige Tötung bei Alleinschuld 3,3 Monate, bei Mitschuld 2,4 Mona te 2 2 7 ; 
fahrlässige Tötung durch betrunkene Fahrer bei Alleinschuld 8,2, bei Mitschuld 6,6 Mona te 2 2 8 ; 
fahrlässige Körperverletzung durch betrunkene Fahrer bei Alleinschuld 3,3, bei Mitschuld 
3,5 Wochen 2 2 0 . 
Durchschnittliche Geldstrafe bei fahrlässiger Körperverletzung: 
Mit „ n o r m a l e n " Unfallfolgcn durch nicht vorbestrafte Täter bei Alleinschuld 79. D M , bei 
Mitschuld 47. - D M 2 3 0 ; 

231 
mit „besonders schweren" Unfallfolgen bei Alleinschuld 1 4 5 . - D M , bei Mitschuld 9 5 . - D M . 
Bei der abschließenden Zusammenstellung der Ober- und Untergrenzen richterlicher StrZ für 
einzelne Straf tatbestände oder bestimmte Erscheinungsformen derselben kommt L a u m zu 
dem Ergebnis, daß sich zwar nicht eindeutig bestimmte Strafgrößen herausgebildet hä t ten , 
wohl aber eine Anzahl richterlicher Strafrahmen, die so eng seien, daß man sie als Strafta
xen ansehen k ö n n e 2 3 2 . Dies gelte allerdings nicht für die fahrlässige Tötung , sondern nur für 
die häufiger auftretenden Erscheinungsformen der fahrlässigen Körperverletzung. 
W ä h r e n d die re in desk r ip t iven T e i l e der be iden U n t e r s u c h u n g e n angesichts der 
empi r i schen u n d rech t sdogmat i schen V o r a r b e i t e n auf d e m G e b i e t der S t r Z 2 3 3 

und angesichts der in den Veru r t e i l t ens t a t i s t i ken des B u n d e s u n d der L ä n d e r 
enthal tenen D o k u m e n t a t i o n e n ü b e r S t rafar ten , S t r a f m a ß g r u p p e n u n d V o r s t r a f e n 
k a u m z u s ä t z l i c h e Erkenn tn i s se b ie ten , e n t h ä l t dieser z u l e t z t geschi lder te V e r s u c h 
einer exak te ren quan t i t a t iven A n a l y s e der S t r Z neue A n s a t z p u n k t e , die es be i 
empi r i schen S t r Z - U n t e r s u c h u n g e n z u verfe inern gi l t . 
Weitere A n r e g u n g e n gibt U h l i g i n seinen S c h l u ß b e m e r k u n g e n , a l lerdings nur i n 
F o r m von Pos tu l a t en ohne s ichtbaren B e z u g zu seinen eigenen E r h e b u n g e n . 

2 2 5 A.a.O., S. 42. 
2 2 6 A.a.O., S. 43. 
2 2 7 A.a.O.. S. 78. 
2 2 8 A.a.O., S. 93. 
2 2 9 A.a.O., S. 97 f. 
2 3 0 A.a.O., S. 87. 
2 3 1 A.a.O., S. 89. 
2 3 2 A.a.O., S. 106. 
2 3 3 In diesem Zusammenhang wäre auch eine Reihe anderer kriminologischer Aktenuntersu

chungen zu nennen (meist Dissertationen), die neben der Darstellung der Erscheinungs
formen des Delikts auch einen Abschnitt über StrZ enthalten; auf dem Gebiet der Ver
kehrsdelikte z.B. Borchcrt 1960, Rüge 1963, Schumann 1964, Langer 1968. 
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W e n n m a n das P r o b l e m des Zusammenhanges der L e h r e v o n der S t r Z u n d der 
t ä g l i c h e n G e r i c h t s p r a x i s l ö s e n w o l l e 2 3 4 , seien fo lgende S c h r i t t e n o t w e n d i g 2 3 5 : 
a) A u s a r b e i t u n g eines Erhebungsbogens mi t a l len P u n k t e n , d ie für die S t r Z - P r a 

xi s u n d die S t r Z - L e h r e w i c h t i g seien. 
b) R e p r ä s e n t a t i v e E r h e b u n g e n ( e i n s c h l i e ß l i c h eventue l le r Me inungsumfragen) . 
c) M a t e r i a l s a m m l u n g aufgrund der H a u p t v e r h a n d l u n g d u r c h a u s g e w ä h l t e R i c h t e r . 
d) P e r i o d i s c h e A u s w e r t u n g unter G e g e n ü b e r s t e l l u n g v o n S t r Z - P r a x i s u n d -Theor ie . 
e) P e r i o d i s c h e U n t e r r i c h t u n g der R i ch t e r , R e c h t s a n w ä l t e , S t a a t s a n w ä l t e u n d 

P o l i z e i b e h ö r d e n . 
W e n n a u c h E i n z e l h e i t e n dieses P r o g r a m m s u n k l a r b l e i b e n , so s ind dami t d o c h 
w e s e n t l i c h e P u n k t e angesprochen, die für die wei te re E n t w i c k l u n g B e a c h t u n g 
v e r d i e n e n . 

I V . Unterschiede i n der Strafzumessung236 ( S c h i e l ) 

E i n e M i t t e l s t e l l u n g z w i s c h e n den bisher beschr i ebenen d e s k r i p t i v e n u n d k r i m i 
na l s ta t i s t i schen A n s ä t z e n und den un ten z u besp rechenden k o m p l i z i e r t e r e n k o r 
r e l a t i o n s a n a l y t i s c h e n Unte r suchungen n i m m t m e t h o d i s c h d ie A r b e i t v o n 
S c h i e l m i t d e m T i t e l „ U n t e r s c h i e d e i n der deu t schen S t r a f r ech t sp rechung ' 4 ( 1 9 6 9 ) 
e in . 

Sic beruht auf der Auswertung von Schöffengerichts- und Strafkammcrurteilcn des Jahres 
1962 und 1963 aus den LG-Bczirkcn Frankfurt a .M., Koblenz und München (insgesamt 
3 145 Fälle) . Ausgeschieden wurden Jugendstrafsachen, Verkehrs-, Wirtschafts- und Be
stechungsdelikte 
Der erste Tei l , die Darstellung der StrZ-Unterschiede in den 3 B e z i r k e n 2 3 8 , führt kaum über 
die kriminalstatistischen Darstellungen von E x n e r und W o e r n e r hinaus. Durch die Beschrän
kung auf 3 LG-Bczi rkc ist die Ausgangsbasis sogar noch schmäler. Die von S c h i e l gewählten 
St rafmaßgruppen erlauben keine feinere Analyse als sie aufgrund der Verurteiltenstatistik 
der Länder möglich wäre. Immerhin ist es interessant, daß auch heute noch im Bereich der 
klassischen Kriminalität recht deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Gerichtsbezirken 
bestehen. So fällt insbesondere die erheblich seltenere Anwendung der Geldstrafe in Mün
chen auf, die här tere Bestrafung bei Sittlichkeitsdelikten in München, die mildere Bestrafung 
bei Vermögens- und Körpcrvcrlctzungsdcliktcn in Koblenz, während sich bei Vermögensde
likten zwischen Frankfurt und München nur geringe Unterschiede (Frankfurt etwas milder) 
ergeben. Bei der Strafaussetzung zur Bewährung ergeben sich erstaunlicherweise in allen 3 
Bezirken kaum Unterschiede 2 3 9 

Weiterführend sind dagegen die anschließenden StrZ-Vergleiche unter Berücksichtigung mög
licher StrZ-Detcrminanten, obwohl das Auswertungsverfahren verhältnismäßig grob ist. Die 
Auswirkung der Variablen Vorstrafen, Alter, Geschlecht, Person des Richters, Strafantrag 
der Staatsanwaltschaft und Geständnis des Angeklagten wird durch Vergleich von Strafarten 
und St rafmaßgruppen getrennt nach Gerichtsbezirken festgestellt. 

A .a .O. , S. 134 ff. 
A.a .O. , S. 140 f. (verkürzte Wiedergabe). 
Das Problem der Unterschiedlichkeit der StrZ nimmt in den anglo-amerikanischen Unter
suchungen den größten Raum ein; vgl. Hood/Sparks 1970, 146 ff. 
Schiel 1969, 15 ff. 
A.a .O. , S. 23 34, sowie Tabellenanhang S. 81 f f 
A.a .O. , S. 53 f. 
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Trotz der sachlichen und methodischen Begrenztheit ergeben sich einige interessante Fest
stellungen, insbesondere bei der sorgfältigen Differenzierung nach Vorstrafen 2 4 0 . Hierbei be
stätigen sich Für die nicht oder nur geringfügig Vorbestraften insgesamt die Unterschiede 
zwischen den 3 Gerichtsbezirken (die mildere Tendenz in Frankfurt gegenüber München 
wird noch deutlicher), während mit zunehmender Zahl der Vorstrafen die Abweichungen 
zwischen den Gerichtsbezirken geringer werden oder fast ganz verschwinden. 
Allerdings ist nicht auszuschließen, daß dieses bemerkenswerte Ergebnis teilweise auf die 
geringe Differenzierung des Strafmaßes bei den höheren Strafen zurückzuführen ist (es 
werden nur folgende Klassen gebildet: 6 - 1 2 Monate, 1-5 Jahre Gefängnis, Zuchthaus). 
Das „ A l t e r " scheint auf die StrZ keinen Einfluß zu haben, da S c h i e l mit Recht hervorhebt, 
daß die etwas strengeren Strafen bei älteren Personen auf die größere Zahl von Vorstrafen 
zurückzuführen s i n d 2 4 1 . 
V o n einzelnen Ausnahmen abgesehen ist die StrZ unter den Richtern innerhalb der einzelnen 
Gerichtsbezirke relativ e inhei t l ich 2 4 2 , die wenigen Richter mit abweichender Strafpraxis haben 
nach den vorgelegten Ergebnissen kaum Einfluß auf Die Gesamttendenz des Gerichtsbezirkes. 
Obwohl das Geständnis verhältnismäßig häufig in den Urteilsgründen auftaucht, sind Aus
wirkungen auf das Strafmaß nicht festzustellen 2 4 3 . Der Antrag der Staatsanwaltschaft wird 
in allen drei Bezirken sehr selten überschri t ten (unter 10 %), selten genau befolgt ( 1 0 , 5 -
18,4%) und meist unterschritten (77,2-83,1%) . 

V. „Prägnanztendenz" i m S t r a f u r t e i l und Durchschnittsstrafe 
( R o l i n s k i ) 

B e i der A u s w e r t u n g v o n 3 5 0 U r t e i l e n , die i n den Jahren 1959 u n d 1960 v o n der 
S t r a f k a m m e r des Landge r i ch t s Wiesbaden und den S c h ö f f e n g e r i c h t e n des L G - B e -
z i rks W i e s b a d e n wegen V e r m ö g e n s d e l i k t e n ergingen, k o n n t e R o l i n s k i d ie s c h o n 
v o n M a n n h e i m u n d P e t e r s 2 * * * beschr iebene Tatsache e indeu t ig d o k u m e n t i e r e n , 
d a ß n ä m l i c h b e s t i m m t e S t r a f h ö h e n ( 3 , 6, 9, 12 Mona te ) v o n den G e r i c h t e n s ign i f i 
kant h ä u f i g e r bevorzugt we rden als d ie dazwischen l iegenden S t r a f h ö h e n 2 4 5 . 

Zur Erklärung dieser Feststellung verweist er auf die Gestalttheorie der Berliner Schu le 2 4 6 , 
die aus einigen Experimenten der Wahrnehmungspsychologie die allgemeine Tendenz der 
Wahrnehmung zur „guten Gestalt" (auch Prägnanztendenz) ableitet, d.h. zur Bevorzugung 
einfacher, regelmäßiger, gleichartiger, ausgeglichener Formen und Gestalten. Diese Tendenz 
zu prägnanten Größen unter Vernachlässigung von Zwischengrößen wirke sich auch bei 
der Auswahl der konkreten Strafe aus der Strafrahmenskala durch den Richter aus, wobei 
die Werte 3, 6, 9, 12 usw. Monate wegen ihrer Verbindung mit der oft bevorzugten Jahres
einteilung in Quartale die Funktion solcher Prägnanzstufen h ä t t e n 2 4 7 . 
Daneben sei noch an Lernvorgänge zu denken, deren Wirkungsfaktoren aber ihrerseits von 
der Prägnanztendenz beeinflußt se ien 2 4 8 : Einmal der Einfluß der Umgangssprache, zum 
andern die gebräuchliche Ausdrucksweise des Gesetzgebers, der für die Begrenzung des 
Strafrahmens nach unten und oben ebenfalls Markierungen wie 3 oder 6 Monate bevorzuge. 
Schließlich verstärke der experimental-psychologisch festgestellte Trend zur „Konvergenz 
der Meinungen in einer Gruppe" {Hofstätter)2* die Orientierung der Richter an diesen 
bevorzugten Strafgrößen. 

Diese E r k l ä r u n g s v e r s u c h e sind te i lweise durchaus e in l euch t end , w e n n g l e i c h a u c h 
andere D e u t u n g e n für die B e v o r z u g u n g der runden Z a h l e n d e n k b a r w ä r e n . 

A.a.O., S. 34 ff. 
A.a.O., S. 45 f. 
A.a.O., S. 48 ff. 
A.a.O., S. 52. 

245 Rolinski 1969, 15 ff. 
A.a.O., S. 29 ff. m.w.N. 246 

247 A.a.O., S. 32 ff. 
A.a.O., S. 37 ff. 
A.a.O., S. 39 ff. " * A.a.O., S. 51, 117. 

2 4 4 a S . oben B II, 2 und C II. 
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Interessant für d ie S t r Z - L e h r e ist aber v o r a l l em die e m p i r i s c h e D o k u m e n t a t i o n 
einer d e u t l i c h e n Selbst-Begrenzung des r i c h t e r l i c h e n Ermessens au f e inen B r u c h 
te i l der v o m Gese t z vorgesehenen S t r a f g r ö ß e n . S ie ze igt , d a ß i n der r i ch t e r l i chen 
S t r Z - P r a x i s r a t i o n a l n i ch t b e g r ü n d b a r e , w e n n a u c h p l aus ibe l z u e r k l ä r e n d e R e 
d u k t i o n e n des Ermessens au f v e r h ä l t n i s m ä ß i g wenige G e b x a u e h s - T y p e n s tat t f in
den . E s handel t s i ch u m eine E r sche inung , die i n der S t r Z - D o g m a t i k k e i n K o r r e 
lat hat , die aber a u c h n i ch t als u n z u l ä s s i g beze ichne t w e r d e n k a n n . 

Eine zusätzliche empirische Analyse, die der Titel des Buches an sich nicht vermuten läßt, 
legt R o l i n s k i zum „Zusammenhang zwischen Täte rmerkmalen und ausgeworfenen Strafen" 
vor. 
R o l i n s k i bemüht sich dabei um den Nachweis statistisch signifikanter Zusammenhänge . Aller
dings ist das Verfahren noch verhältnismäßig einfach: Die abhängige Variable „S t ra fmaß" 
wird nur dichotomisiert (oberhalb und unterhalb des Medians) oder in wenige Gruppen 
aufgespalten und dann mit. den Merkmalen Beruf, Geschlecht, Familienstand und Alter in 
Beziehung gesetzt. Zwar werden keine Korrelationskoeffizienten errechnet, doch ergibt die 
Auswertung deutlich, daß zwischen den genannten Merkmalen und dem Strafmaß sowie 
Strafaussetzung zur Bewährung keine signifikanten Zusammenhänge bestehen 2 5 0 . 
Allerdings reichen die gewählten vier Persönlichkeitsvariablen nicht aus, um die wirklich 
s t rafmaßbest immenden Faktoren zu erfassen. 

So ist es berecht ig t , w e n n s i ch R o l i n s k i am E n d e seiner A r b e i t der Frage z u w e n 
det, w i e m a n der F o r d e r u n g nach dem „ I d e a l g l e i c h m ä ß i g e n S t r a f e n s 4 4 2 5 1 m i t 
H i l f e empi r i s che r ode r s tat is t ischer M e t h o d e n n ä h e r k o m m e n k ö n n t e . O b w o h l 
R o l i n s k i dieses P r o b l e m nur theore t i sch abhandel t , m a c h e n seine A u s f ü h r u n g e n 
d e u t l i c h , an w e l c h e m P u n k t die empir i sche S t r Z - A n a l y s e i n ih re r theore t i schen 
K o n z e p t i o n z u r Z e i t steht. 
A l s g e g e n w ä r t i g beste M ö g l i c h k e i t bezeichnet R o l i n s k i d ie b e w u ß t e B e r ü c k s i c h 
t igung des „ d u r c h s c h n i t t l i c h e n 4 4 oder „ m i t t l e r e n F a l l e s 4 4 2 5 2 . A l s A u s g a n g s p u n k t 
h ie r fü r k ä m e n en tweder der gesetzl iche S t r a f r ahmen ode r die i n e inem bes t imm
ten Z e i t r a u m u n d i n e inem bes t immten B e z i r k t a t s ä c h l i c h v e r h ä n g t e n Strafen in 
Be t rach t . 

Die rein rechnerische Ermittlung der durchschnittlichen Strafe als arithmetisches Mittel aus 
den Strafgrenzen des gesetzlichen Strafrahmens wird mit Recht abgelehnt, da sich diese zu 
stark von der Strafpraxis entfernen w ü r d e 2 5 3 . Aber auch differenziertere rechnerische Ver
suche und die von B r u n s und D r e h e r befürwortete Ausrichtung an der kontinuierlichen 
Schwereskala der gesetzlichen Strafrahmen befürwortet R o l i n s k i nicht, weil die gesetzlichen 
Strafrahmen dafür zu grob seien, weil sie außerdem nicht nur als Richtl inien für die StrZ 
gedacht seien, sondern zugleich die Funktion der Generalprävent ion zu übernehmen hät ten, 
und schließlich, weil der Ermessensspielraum des Richters hierdurch ungebührlich eingeengt 
würde. 
Diese Gründe überzeugen nicht durchweg. A u f die Leitfunktion der gesetzlichen Strafrah
men kann nicht völlig verzichtet werden, auch wenn das richterliche Ermessen dabei einge
schränkt wird. Dennoch dürfte die Bevorzugung der zweiten Alternative, die Orientierung 
an den tatsächlich verhängten Strafen, aus den anderen Gründen einleuchten (s. auch 2. 
Kap., A ) . 

2 5 0 A.a.O. , S. 43 f f 
2 5 1 A.a .O. , S. 87 ff. 
2 5 2 A.a.O. , S. 92 f. 
2 5 3 A.a.O. , S. 94, auch das Reichsgericht (RG D J Z 1908, Sp. 1108) hat ein solches Vor

gehen als „rechtsirrig und dem Geist des Gesetzes" widersprechend bezeichnet. 
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Nur dadurch, daß der Durchschnittsfall aus der StrZ-Praxis der Gerichte herauskristallisiert 
werde, lasse sich ein relativ fester Punkt, die richtige „Einstiegsstel le" für die StrZ f inden 2 5 4 . 
Die Frage, ob hierfür das arithmetische Mit te l , der Median oder der Modalwert geeignet sei, 
bleibt ausdrücklich unbeantwortet und wird weiteren Forschungen überlassen. Jedenfalls sei 
dieses Ziel mit Hilfe von Statistiken von der Rechtsprechung für die Rechtsprechung erreich
ba r 2 5 5 , wobei offenbar in erster Linie an eine Verfeinerung der offiziellen Rechtspflegesta
tistik gedacht i s t 2 5 6 . 
R o l i n s k i verkennt nicht, daß mit der bloßen Berechnung der Durchschnittsstrafe das Problem 
nicht gelöst ist, welches nun phänomenologisch der durchschnittliche Fal l sei. Darüber müß
ten sich nach seiner Ansicht die Richter e inigen 2 5 7 . 

M i t d iesen A u s f ü h r u n g e n s ind einige A u f g a b e n einer e m p i r i s c h e n S t r Z - B e t r a c h -
tung umr i s sen , w e n n auch für die p rak t i s che D u r c h f ü h r u n g n o c h viele F ragen 
o f f enb le iben . K e i n e Rechtspf leges ta t i s t ik k a n n je so d i f fe renz ier t sein u n d alle 
S t ra fen so genau angeben, d a ß daraus M i t t e l w e r t e er rechnet w e r d e n k ö n n e n . G e 
rade das schwier igste P r o b l e m , die Z u o r d n u n g b e s t i m m t e r F a l l t y p e n z u der d u r c h 
s c h n i t t l i c h e n Strafe , k a n n d u r c h das vorgeschlagene ü b e r r e g i o n a l e G e s p r ä c h der 
R i c h t e r n ich t befr iedigend g e l ö s t w e r d e n . D e n n e i n m a l ist eine V o l l v e r s a m m l u n g 
oder auch nur eine r e p r ä s e n t a t i v e V e r s a m m l u n g al ler S t ra f r i ch te r k a u m denkbar , 
z u m anderen w ä r e mi t einer m e h r h e i t l i c h e n E n t s c h e i d u n g für eine b e s t i m m t e U m 
schre ibung des Durchschn i t t s -Fa l l e s k a u m mehr g e w o n n e n als m i t den schon bis
her ge legent l ich p r ak t i z i e r t en S t r Z - E m p f e h l u n g e n au f R i c h t e r t a g u n g e n . Z w a r 
k ö n n t e , w e n n die s ta t is t ischen E r h e b u n g e n vor l i egen , auf eine quan t i t a t i v be
s t i m m t e Durchschn i t t s s t ra fe z u r ü c k g e g r i f f e n w e r d e n , aber die R ü c k - T r a n s f o r m a -
t i o n i n t a t s ä c h l i c h e E r sche inungs fo rmen des D e l i k t s u n d d a m i t der en tsche idende 
Wer tungsvorgang be i der S t r Z w ä r e d a m i t n icht e m p i r i s c h so d o k u m e n t i e r t w ie 
er s ich i n der P rax i s t a t s ä c h l i c h v o l l z i e h t , sondern w ü r d e d u r c h eine mehrhe i t 
l iche Wi l l ensen t sche idung e r s e t z t 2 5 8 

Im ü b r i g e n ist das P r o b l e m der r e c h t l i c h e n Re levanz der s ta t is t i sch e rmi t t e l t en 
Durchschn i t t s s t ra fe be i R o l i n s k i nur andeutungsweise angesprochen , aber keines
falls g e l ö s t . G e w i ß w ü r d e der so e rmi t t e l t e „ F i x a t i o n s p u n k t " 2 5 9 das r i ch t e r l i che 
Ermessen ü b e r die i m E i n z e l f a l l angemessene Strafe n ich t aufheben. A b e r die 
Frage ist j a , ob u n d w a r u m die t a t s ä c h l i c h v e r h ä n g t e n S t ra fen eine solche O r i e n 
t i e rungs funk t ion ü b e r n e h m e n k ö n n e n . D e r H i n w e i s darauf , d a ß dies i m G r u n d e 
schon i m Gese tz vorgesehen sei, w e i l z . B . der Begr i f f des „ b e s o n d e r s schweren 
F a l l e s " oder des „ b e s o n d e r s l e i ch ten F a l l e s " auch e inen „ m i t t e l s c h w e r e n " , also 
einen d u r c h s c h n i t t l i c h e n F a l l v o r a u s s e t z e 2 6 0 , sagt n o c h n ichts d a r ü b e r aus, ob 
die t a t s ä c h l i c h v e r h ä n g t e n Strafen als M a ß p r i n z i p für die S t r Z geeignet s ind. A u c h 
der A p p e l l an die R i c h t e r , falsch verstandenes r i ch te r l i ches „ K ö n i g t u m " z u ver
meiden , „ W e l t a n s c h a u u n g s a s k e s e " zu ü b e n und die M e i n u n g e n anderer R i c h t e r 
zu b e r ü c k s i c h t i g e n 2 6 1 , ist eher geeignet, das P r o b l e m z u u m g e h e n ; denn dazu 

2 5 4 A.a.O., S. 98. 
2 5 5 A.a.O., S. 100. 
2 5 6 A.a.O., S. 102. 
2 5 7 A.a.O., S. 100 f. 
2 5 8 Dieser Einwand gilt auch gegen die „analytische Bewertung" einzelner StrZ-Gründe, wie 

sie Dubs (1963, 9 f f ) vorgeschlagen hat. 
2 5 9 Rolinski 1969, 100. 
2 6 0 A.a.O., S. 99. 
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A.a.O., S. 103; „Weltanschauungsaskese" im Anschluß an Mergen 1967, 33 (zur Haltung 
des Gesetzgebers). 
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d ü r f t e n die R i c h t e r o h n e h i n i n der M e h r z a h l berei t sein, w e n n i h n e n das ent
sprechende M a t e r i a l vorgelegt w i r d . D i e Frage ist nur , o b i h n e n d a n n n ich t der 
V o r w u r f z u m a c h e n w ä r e , das F a k t i s c h e naiv als N o r m z u b e h a n d e l n . Diese 
Frage aber bedar f einer s o r g f ä l t i g e n r ech t l i chen P r ü f u n g . 

VI. Das Gewicht einzelner Strafzumessungsgründe (Stoecklin) 

H . v. Webers V o r s t e l l u n g e n , d a ß für typ i sche E r s c h e i n u n g s f o r m e n eines Ta tbe 
standes sog. , , T a x e n " gefunden werden m ü ß t e n , s ind i n m o d i f i z i e r t e r F o r m a u c h 
in der neuesten e m p i r i s c h e n S t r Z - U n t e r s u c h u n g e rkennbar . D i e „ U n t e r s u c h u n g e n 
ü b e r das G e w i c h t der e inze lnen S t r Z - G r ü n d e " v o n S t o e c k l i n ( 1 9 7 1 ) behande ln 
das P r o b l e m am B e i s p i e l v o n 130 V e r u r t e i l u n g e n aus den J a h r e n 1 9 6 1 - 1 9 6 3 i n 
Basel ( S c h w e i z ) wegen U n z u c h t mi t K i n d e r n 2 6 2 . 
In A n l e h n u n g an eine S t u d i e v o n D u b s ü b e r d ie „ a n a l y t i s c h e B e w e r t u n g als 
G r u n d l a g e r i ch t e r l i che r S t r a f z u m e s s u n g " 2 6 3 w i r d a l lerdings v o n v o r n h e r e i n nur 
das Z i e l ver fo lg t , d ie A u s w i r k u n g e inzelner S t r Z - G r ü n d e a u f das S t r a f m a ß z u 
analys ieren , u m d e m R i c h t e r A n h a l t s p u n k t e für deren W e r t u n g z u geben. D i e 
Suche nach S t ra f t axen für echte ( m e h r d i m e n s i o n a l beschr iebene) Ersche inungs 
f o r m e n liegt also a u ß e r h a l b des Themas . 

D i e empi r i sche M e t h o d e unterscheidet s ich n i ch t g r u n d s ä t z l i c h v o n den aus bis
herigen U n t e r s u c h u n g e n b e k a n n t e n V e r f a h r e n . 

Primär werden einzelne StrZ-Gründe zu den ausgesprochenen Strafen in Beziehung gesetzt, 
und zwar in der Weise, daß die bei einem bestimmten StrZ-Grund ausgeworfenen Strafen 
mit der Gesamtzahl der Strafen verglichen werden; zu diesem Zweck werden gelegentlich 
auch Strafmaßdurchschni t te für einzelne Ausprägungen eines StrZ-Grundes berechnet. Da
neben werden zur Ergänzung und zur Überprüfung Einzelfälle und Gruppen von Einzelfällen 
mit der Gesamtheit der StrZ-Gründe beschrieben. 
S t o e c k l i n beschränkt die Auswertung auf die in den Urteilen aufgeführten S t rZ -Gründe 2 6 4 . 
Bei der verhältnismäßig geringen Zahl von 130 Fällen ergeben sich daher bei den meisten 
Merkmalen nur sehr geringe Fallzahlen. Die Ergebnisse sind daher wohl nur in wenigen Fäl
len signifikant (ein Signifikanztest wurde nicht durchgeführt) und auße rdem davon abhängig, 
ob ein StrZ-Grund ausdrücklich erwähnt wurde oder nicht. 
So betont S t o e c k l i n selbst 2 6 5 , daß die Ergebnisse durch zufällige Konstellationen oder durch 
das gleichzeitige Vorliegen von anderen gewichtigeren Merkmalen beeinflußt oder verfälscht 
sein könn ten . Angesichts dieser möglichen Unzuverlässigkeiten erscheint es auch gerecht
fertigt, daß er auf einen Vergleich des Gewichts einzelner StrZ-Gründe untereinander ver
zichtet. 

D e n n o c h ist der V e r s u c h , S t r Z - G r ü n d e in b re i t e rem U m f a n g als i n den bisher igen 
U n t e r s u c h u n g e n quan t i t a t i v z u erfassen, e in w i c h t i g e r S c h r i t t au f dem Wege zu 
einer exak t en e m p i r i s c h e n A n a l y s e der S t r Z . 

Stoecklin 1971, 5 f f 
Dubs 1963, 9 f f ; ähnlich Bruckmann 1973, 33 ff. 
Stoecklin 1971, 9 f. 
A.a .O. , S. 226 f. 
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VII. M u l t i f a k t o r i e l l e statistische Analyse ( L e w r e n z u.a.) 

1 Ausgangspunkt 

D i e b i sher umfangreichste u n d aufwendigs te empi r i s che S t r Z - U n t e r s u c h u n g w u r d e 
v o n L e w r e n z , B o c h n i k u.a. d u r c h g e f ü h r t m i t d e m Z i e l , , ,die Rech t sp rechungs 
p r a x i s der Verkehrsge r i ch te so r e a l i t ä t s n a h wie m ö g l i c h z u erfassen u n d einer 
m u l t i f a k t o r i e l l e n stat is t ischen A n a l y s e z u u n t e r z i e h e n " 2 6 6 . 
D i e A u t o r e n be tonen , d a ß ihre F o r s c h u n g s r i c h t u n g neu u n d z u k u n f t s t r ä c h t i g 
sei u n d auch z u einer Verbesserung der d o g m a t i s c h e n Ins t rumente des R e c h t s 
fuhren k ö n n t e 2 6 7 W enn auch dieser le tz te P u n k t i n der U n t e r s u c h u n g le ider 
n i ch t vertieft w i r d , so sind d o c h das umfangre iche empi r i sche M a t e r i a l u n d die 
v e r w e n d e t e n M e t h o d e n A n l a ß genug, d ie B e d e u t u n g dieser U n t e r s u c h u n g z u 
ana lys ie ren . 

Das Zie l , ,,eine Modellanalyse für richterliche Tätigkeiten und für verkehrswissenschaftliche 
Forschungen durchzuführen", wird mit folgender Methode ver fo lg t 2 6 8 : 
Über die Geschäftsstellen der meisten Oberlandesgerichte der Bundesrepublik wurden an 
2000 in erster Instanz tätige Verkehrsrichter je 10 Datenerhebungsbögen versandt. Jeder 
Richter sollte 10 verkehrsrechtliche Urteile aus seinem Verhandlungsmaterial auswählen 
und hieraus die Fragen des Datenerhebungsbogens, der 154 Merkmale für jedes Urteil ent
hielt, ausfüllen. Das Auswahlprinzip wurde jedem Richter selbst überlassen mit dem Hin
weis, auf die „Auslesefreiheit" zu achten. Die Rücklaufquote betrug 40 %, ausgewertet 
wurden nur 6 803 Urteile (ca. 34%). 
Neben einer Auszählung der Häufigkeiten wurden Signifikanz- und Korrelationsberechnungen 
sowie eine sehr anspruchsvolle Faktorenanalyse durchgeführt. 

2 Ergebnisse 

Die umfangreichen und im einzelnen kaum überschaubaren Ergebnisse leiden erheblich da
runter, daß sie zu wenig unter strafzumessungs-relevanten Gesichtspunkten aufbereitet sind. 
Das liegt einmal daran, daß schon der Erhebungsbogen 2 6 9 zum großen Teil Merkmale enthäl t , 
die eher dem Gebiet der Unfallursachenforschung zuzuordnen sind, zum anderen daran, daß 
ein großer Teil der erfaßten StrZ-Tatsachen wegen der Verschiedenheit und Vielzahl der zu 
bearbeitenden Delikts tatbestände (mit Konkurrenzen) so allgemein bleiben muß , daß kaum 
ein besonderer Erklärungswert für die StrZ zu erwarten ist, z.B. bei Merkmalen wie „straf
mildernde" oder „strafschärfende" Umstände , „Auftreten vor Gericht (sehr sicher bis sehr 
schüchtern)" , „Aussehen (sehr gepflegt bis verwahrlost)". 
Die Verschiedenheit der gleichzeitig behandelten Delikte führt auch dazu, daß im ersten 
Teil der Auswertung außer einigen Hinweisen zu Unfallursachen fast keine für die StrZ ver
wertbaren Erkenntnisse zu finden sind. Die zur Kriminologie der Verkehrsdelikte gehören
den Tatsachen (Vorstrafenbelastung, besondere Bedeutung der Trunkenheitsdelikte, hoher 
Anteil der Eigenschäden bei Trunkenheit u.a.) sind bereits aus anderen Untersuchungen 
oder aus der Strafverfolgungsstatistik wesentlich vollständiger bekannt. Dasselbe gilt für die 
Beschreibung vorkommender Strafen und Strafarten sowie die Erkenntnis, daß Trunkenheit 
auf die Wahl der Strafart und auf die Dauer der Fahrerlaubnisentziehung besonderen Ein
fluß hat. 

Lewrenz/Bochnik u.a. 1968, 2. 
A.a.O., Vorwort 
A.a.O., S. 2 ff. 
Vgl. dazu den Erhebungsbogen a.a.O., Anhang 3, sowie die Veröffentl ichung von 
Bochnik/Donike/Pittr ich 1972, 519 f f 
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Im übrigen werden die offensichtlichen Einflüsse der uneinheitlichen Auswahl der Urteile 
durch die Richter und der geringen Rücklaufquote von den Autoren nicht beachtet. Das 
durchgeführte Kont ro l lp rogramm 2 7 0 konnte nur ganz grobe Mängel ausschalten. So kann 
z.B. aus der Tatsache, daß aus dem OLG-Bezirk Braunschweig 76 % aller Urteile Trunken
heitsfälle betrafen, aus dem OLG-Bezirk München dagegen nur 38 %, kaum auf eine unter
schiedliche Verfolgungsintensität in beiden Bezirken geschlossen werden 2 7 1 , sondern eher 
auf unterschiedliche Auswahl der Richter durch die OLG-Geschäftsstellen oder auf ver
schiedene Auswahlprinzipien der Richter selbst. 
Nur zwei Ergebnisse konnten in der Untersuchung deutlicher als bisher dokumentiert wer
den, obgleich einige Anhaltspunkte schon vorher dafür sprachen 2 7 2 . E inmal die Tatsache, 
daß bei Vorstrafen irgendwelcher Art auch bei Verkehrsdelikten häufiger Gefängnisstrafen 
verhängt werden als bei Fehlen von Vorstrafen 2 7 3 , zum anderen die Feststellung, daß bei 
Trunkenheitsdelikten Eigenschäden (Verletzungen und Sachschäden) häufiger sind als 
F r e m d s c h ä d e n 2 7 4 . 
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Die Heterogeni tä t des Materials wird im zweiten Teil der Auswertungen erheblich ver
mindert. Die hier vorgenommene getrennte Analyse der Trunkenheitsdelikte ist deshalb in 
einigen Punkten ergiebiger als die Globalauswertung. 
So kommt z.B. der Einfluß von Vorstrafen aller Art auf das Strafmaß und auf die Dauer 
der Führerscheinentziehung etwas präziser zum Ausdruck: Gefängnisstrafen über 3 Wochen 
und Führerschein-Sperren über 6 Monate kommen bei Vorbestraften häufiger vor als bei 
Nichtvorbestraften . Die Trunkenheitsdelikte nach § 316 werden normalerweise milder 
bestraft als die übrigen Trunkenheitsdelikte. Freil ich hä t te diese letzte Erkenntnis wiederum 
zuverlässiger aus der Strafverfolgungsstatistik entnommen werden k ö n n e n 2 7 7 . 
Es zeigt sich, daß selbst innerhalb der Trunkenheitsdelikte die Verschiedenheit der Tatbe
stände mit allen Konkurrenzen noch zu groß ist, um einigermaßen relevante Aussagen für 
die StrZ zu machen. 
Dennoch sind einige weitere Ergebnisse beachtenswert. Blutalkoholkonzentrationen über 
1,79 %o sind mit höheren Gefängnisstrafen v e r k n ü p f t 2 7 8 ; das kann aber auch eine Schein
korrelation sein, da hohe Blutalkoholkonzentration zugleich mit einschlägigen Vorstrafen 
positiv korreliert 2 7 9 . 
Für die StrZ nicht unmittelbar bedeutsam, aber für die Anwendung der Trunkenheitstat
bestände sehr ernst zu nehmen ist die begründete Vermutung, daß die Rückrechnung der 
Blutalkoholkonzentration von der Blutentnahmezeit auf die Tatzeit in einzelnen OLG-Be-
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zirken unterschiedlich gehandhabt wird . 

2 7 0 Lewrenz/Bochnik 1968, 9 f. 
2 7 1 So aber a.a.O., S. 15 (als Frage formuliert). 

Der häufigere Eigenschaden bei Trunkenheitsdelikten läßt sich schon aus den Zahlen 
der Verurteiltenstatistik mit einiger Sicherheit entnehmen (Zahlenbeispiele für 1968). 
Die Zahl der Verurteilungen nach § 316 mit Unfall (18495) übersteigt bei weitem die 
Zahl der Verurteilungen wegen fahrl. Tötung (805) oder fahrlässiger Körperver le tzung 
(11248) i .V . mit Trunkenheit. Bei § 315c dürften Eigen- und Fremdschäden etwa 
gleich verteilt sein (Quelle: StaBA, Rechtspflege 1968, Tab. 1). 
Die straferschwerende Wirkung von Vorstrafen entspricht einer klassischen Praxis der 
StrZ (vgl. z.B. die Empfehlungen des 4. Dt. Verkehrsgerichtstages 1966). Der Untersu
chung kommt aber das Verdienst zu, dies quantitativ dokumentiert zu haben; allerdings 
hä t te man sich eine feinere Differenzierung als die einfache Dichotomisierung der Strafe 
(Gefängnisstrafe - ja/nein) gewünscht. 
Lewrenz/Bochnik 1968, 35 f., 39, Tab. 2 0 - 2 2 . 
A.a.O. , S. 37 f f , Tab. 23 -26 . 
A.a.O., S. 56 ff. 
A.a.O. , S. 68. 
Allerdings mit der Zäsur bei 1 Monat statt 3 Wochen (vgl. 2. Kap. , B III, Tab. 3). 
A.a.O., S. 64, 67, Tab. 38. 
A.a.O. , S. 64, 67, Tab. 38. 
A.a.O. , S. 60 f f , Abb. 8. 
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Neben diesen aus der einfachen Korrelationsanalyse gewonnenen Ergebnissen bringt die 
komplizierte Faktorenanalyse 2 8 1 der Trunkenheitsdelikte für den, der sie interpretieren 
kann, eine übersichtlichere Darstellung mehrdimensionaler Zusammenhänge , führt aber für 
die StrZ-Analyse kaum über die bisherigen Ergebnisse hinaus 2 8 2 . Zwar enthalten einzelne 
Hauptachsen-(Varimax)-Faktoren durchaus Ansätze zu einer Typologie der Trunkenheits
täter , doch ist ihre Beziehung zur StrZ größtentei ls nur schwach zu erkennen. Auch sind 
die verarbeiteten Variablen mehr an ihrer leichten Feststellbarkeit für den Richter als an 

283 
ihrer Relevanz für die StrZ oder für die Persönlichkeitsbeschreibung ausgerichtet 
Eine weitere Vertiefung bringt ein spezieller StrZ-Vergleich bei folgenloser Trunkenheits
fahrt (624 Fälle aus 10 OLG-Bez i rken ) 2 8 4 . Hier ist erstmals eine differenziertere Betrach
tung der StrZ-Praxis möglich, bei der auch das Strafmaß in mehrere Ausprägungen aufge
spalten wird. Dabei ergibt sich, daß nicht nur die Frage der Strafaussetzung zur Bewährung, 
sondern auch die Strafhöhe in einzelnen OLG-Bezirken sehr unterschiedlich ist. 

3 Zusammenfassung 

Wie a u c h die zusammenfassende D i s k u s s i o n der Ergebnisse d u r c h die A u t o r e n 
z e i g t 2 8 5 , haben die P r o b l e m e der S t r Z i n A n l a g e und A u s w e r t u n g der U n t e r s u 
c h u n g n ich t d ie zentrale B e d e u t u n g , d ie m a n nach dem T i t e l an s ich erwartet 
h ä t t e . D i e H a u p t b e d e u t u n g der A r b e i t d ü r f t e w o h l d a r i n l iegen, eine bre i te em
pi r i sche D o k u m e n t a t i o n auf d e m G e b i e t der V e r k e h r s d e l i n q u e n z u n d ihrer Be
h a n d l u n g d u r c h die R e c h t s p r e c h u n g z u l iefern . D i e d u r c h g e f ü h r t e F a k t o r e n a n a 
lyse zeigt Wege auf, w ie eine empi r i s che T y p o l o g i e der V e r k e h r s t ä t e r gefunden 
w e r d e n k ö n n t e , d o c h ü b e r z e u g e n die Ergebnisse deshalb n i ch t ganz, w e i l die ver
wende ten M e r k m a l e h ie r fü r z u wen ig relevant und die zug runde gelegten V e r 
kehrsde l ik te z u v ie l fä l t ig s ind , u m eine s innvol le Aussage für alle z u g l e i c h z u er
m ö g l i c h e n . 

F ü r d ie S t r Z ergeben s ich nur wenige I n f o r m a t i o n e n , d ie n i ch t berei ts aus der 
A n a l y s e der S t rafverfo lgungss ta t i s t iken des Bundes u n d der L ä n d e r h ä t t e n ent
n o m m e n w e r d e n k ö n n e n . 
E s b le iben einige interessante B e o b a c h t u n g e n zur S t r Z - P r a x i s der G e r i c h t e . H ie r 
z u w ä r e aber eine genauere A n a l y s e des Einf lusses s trafzumessungs-relevanter 
Ta tsachen oder bes t immte r F a k t o r e n b ü n d e l auf das S t r a f m a ß m ö g l i c h gewesen. 
A u c h k ö n n e n die Ergebnisse t r o t z der g r o ß e n Z a h l der bearbe i te ten F ä l l e keines
falls als r e p r ä s e n t a t i v angesehen w e r d e n , da weder die A u s w a h l der R i c h t e r n o c h 
die A u s w a h l der F ä l l e d u r c h die R i c h t e r kon t ro l l i e rba r zu fä l l i g e r fo lg ten . 
Of fen ble ibt die entscheidende u n d v o n den A u t o r e n selbst aufgeworfene Frage , 
w i e aus diesen Ergebnissen „ e i n e Verbesse rung der dogma t i s chen Ins t rumente 

A.a.O., S. 71 ff. 
1 Zu ergänzen ist nur, daß bei Eigenschaden niedrigere Gefängnisstrafen ausgesprochen 
werden und auch häufiger Strafaussetzung zur Bewährung ausgesprochen wird (a.a.O., 
S. 76). 
Die Feststellung, daß allgemein oder verkehrsrechtlich vorbelastete Täter auch eine hohe 
Affinität zum Trunkenheitsdelikt haben, war bereits aus anderen Untersuchungen be
kannt und ist auch der Strafverfolgungsstatistik zu entnehmen (vgl. die Übersicht bei 
Kaiser 1970, 313 f f , sowie Schöch 1971, 1860). 

* Grundsätzlich zu diesem Problem: Göppinger 1971, 55, 64 f. 
[ Lewrenz/Bochnik 1968, 92 ff. 
'A.a.O., S. 108 ff. 
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des R e c h t s " oder eine „ V e r e i n h e i t l i c h u n g der S t r a fp rax i s 4 fo lgen so l l . D i e 
h ie r fü r e r fo rder l i che Ause inande r se t zung m i t j u r i s t i s chen K a t e g o r i e n des S t r Z -
R e c h t s h ä t t e w o h l a u c h das A n l i e g e n der A u t o r e n 2 8 8 , d ie a l l e i n Ta t sachenmate 
rial l ie fern w o l l t e n , ü b e r s c h r i t t e n . 
D e n n o c h erscheint d ie L ö s u n g dieser Frage gerade n a c h e iner s o l c h aufwendigen 
emp i r i s chen U n t e r s u c h u n g u m so dr ingender . 

VIII. Methode der „fiktiven Fälle" (Opp/Peuckert) 

1 Soziologische Theorie der Strafzumessung 

E i n e n ganz anderen Weg als die bisherigen A r b e i t e n gehen O p p u n d P e u c k e r t i n 
der 1971 erschienenen soz io log i schen U n t e r s u c h u n g „ I d e o l o g i e u n d F a k t e n i n 
der R e c h t s p r e c h u n g 4 4 . D e n A u t o r e n geht es n i ch t nu r u m eine I d e o l o g i e k r i t i k 
der R e c h t s p r e c h u n g , w i e der T i t e l e igen t l i ch v e r m u t e n l i e ß e . V i e l m e h r beabsich
tigen sie, H y p o t h e s e n z u ü b e r p r ü f e n u n d d a r ü b e r h inaus eine T h e o r i e z u f o r m u 
l ie ren , die B e d i n g u n g e n en tha l ten , be i deren A u f t r e t e n e in U r t e i l re la t iv genau 
vorhergesagt w e r d e n k ö n n e 2 8 9 . E i n e M e t h o d e , die dies z u le i s ten verspr ich t , ver
dient besondere B e a c h t u n g , z u m a l a u s d r ü c k l i c h be ton t w i r d , J u r i s t e n seien dazu 
n ich t i n der L a g e 2 9 0 u n d R e g e l n des S t r Z - R e c h t s seien nu r L e g i t i m a t i o n s g r u n d 
lagen für bel iebige U r t e i l e , die e in R i c h t e r für zu t r e f f end hal te . 

2 Ziele und Methoden 

D i e Prognose der S t r Z t r i t t be i der D u r c h f ü h r u n g u n d A u s w e r t u n g der Un te r su 
chung i n den H i n t e r g r u n d . A u c h w i r d n ich t versuch t , d ie m ö g l i c h e Prognose 
p r a k t i s c h z u e rp roben . I m M i t t e l p u n k t s tehen v i e l m e h r z w e i F r a g e n 2 9 1 : 
1. S i n d die U r t e i l e verschiedener R i c h t e r be i „ i d e n t i s c h e n S t r a f r e c h t s f ä l l e n 4 4 

gle ich? 
2. U n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n fä l len R i c h t e r we lches U r t e i l ? 
D i e A u t o r e n w ä h l t e n h i e r f ü r fo lgenden W e g 2 9 2 : 

Im August 1968 wurden an 500 bayerische Strafrichter Fragebogen verschickt, von denen 
276 auswertbar zurückkamen; das entspricht einer Rücklaufquote von 55,2 %. 
Der Fragebogen enthielt zunächst eine Reihe von Fragen, mit denen Einstellungen der 
Richter ermittelt werden sollten. Außerdem wurde jeder Richter gebeten, für insgesamt 
drei vorgegebene Strafrechtsfälle die ihm angemessen erscheinende Strafe sowie das noch 
vertretbare Strafmaximum und -minimum anzugeben. 

A.a .O. , Vorwort . 
2 8 7 A.a .O. , S. 119. 
2 8 8 Die Autoren sind durchweg Nicht-Juristen; fehlerhaft deshalb Opp/Peuckert 1971, 28, 

29 und A n m . 28, 30. 
2 8 9 Opp/Peuckert 1971, 26, 7 1 - 7 3 sowie Überschrift S. 11. 
2 9 0 A.a .O. , S. 5 Vorwort ; vgl. dazu auch die fehlerhafte Einschätzung der Untersuchung von 

Lewrenz/Bochnik (Anm. 288); dort wird nur im Vorwort einigen Juristen für die Be
ratung gedankt. 

2 9 1 Opp/Peuckert 1971, 34 f. 
2 9 2 A.a.O. , S. 30 ff. Die 500 angeschriebenen Richter sind eine Zufallsauswahl aus 674 am

tierenden Strafrichtern. 
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Die beiden ersten Fälle betreffen das gleiche Tatgeschehen (Bücherdiebstahl am Arbeitsplatz 
durch Buchverkäufer) . Nur die Beschreibung des Täters ist verschieden. (Fall l a : 25jähriger 
Verkäufer , „sch lech te" Bekanntschaften, Unredlichkeiten beim Bücherverkauf; Fal l l b : 
55jährige ledige Verkäuferin, unbescholtener Umgang, gewissenhaft.) 
Während diese beiden Fälle noch einigermaßen lebensnah sind, bewegt sich der dritte Fal l , 
von dem vier verschiedene Versionen an jeweils 25% der Richter versandt wurden, weit 
außerha lb dessen, was vor Strafgerichten üblicherweise verhandelt wird. 
Fa l l 2a: 
„Vor Gericht steht B, Major der Bundeswehr, 55 Jahre alt. Die Anklage lautet auf Totschlag. 
Die Gerichtsverhandlung ergibt folgenden eindeutigen Sachverhalt: 
A m 1.5.1965 wurde die 13jährige Tochter des Majors B, die ein Gymnasium besucht, auf 
dem Heimweg von dem 52jährigen Regierungsrat V überfallen und vergewaltigt. Major B 
griff sofort, nachdem er davon hör te , nach seiner Dienstwaffe und erschoß den ihm bekann
ten V . Regierungsrat V war verheiratet und Vater von drei Kindern. 
Die Verhandlung ergab, daß Major B, bisher ohne Vorstrafen, im Affekt gehandelt hat. 
Nach der Tat stellte sich Major B der Polizei, legte ein volles Geständnis ab und erklärte, daß 
er den Vorfal l zutiefst verabscheue, da er prinzipiell jede Ar t von Selbstjustiz ablehne" 2 9 3 . 
In den anderen Versionen (2b-d) wurde die soziale Schicht des Opfers und des Täters vari
iert. A n die Stelle des Regierungsrates (Opfer) trat ein unverheirateter vorbestrafter Arbeiter, 
an die Stelle des Majors (Täter) ein arbeitsloser Hilfsarbeiter 2 9 4 . 

3 Ergebnisse 

D i e A u t o r e n s te l len z u n ä c h s t f e s t 2 9 5 , d a ß die U r t e i l e der R i c h t e r inne rha lb der 
i d e n t i s c h e n F ä l l e l a ) und l b ) sehr stark var i ie ren , be i dem V e r k ä u f e r z w i s c h e n 
50 D M Gelds t ra fe u n d 6 M o n a t e n G e f ä n g n i s o . B . , b e i der V e r k ä u f e r i n z w i s c h e n 
50 D M Gelds t ra fe u n d 6 W o c h e n G e f ä n g n i s o . B . Ä h n l i c h s t reuen die U r t e i l e be i 
den ve rsch iedenen V e r s i o n e n des Fa l l e s 2). 

Bei der Dokumentation der Ergebnisse irritiert allerdings, daß Strafen auftauchen, die da
mals rechtlich gar nicht möglich waren 2 9 6 . 
So war z.B. bei Gefängnisstrafen von 10 Monaten eine Strafaussetzung zur Bewährung nach 
§ 23 a.F. nicht möglich und eine Geldstrafe anstelle einer an sich verwirkten Gefängnis
strafe konnte nur bei Freiheitsstrafen unter 3 Monaten, nicht bis zu 4 Monaten, verhängt 
werden 2 9 7 . Angesichts der von den Autoren wiederholt e rwähnten Beratung durch Juristen 
sind diese Ergebnisse zwar nicht ganz verständlich, doch beeinträcht igen sie das Gesamtbild 
einer erheblichen Streuung der Urteile nur geringfügig. 
Zur besseren quantitativen Vergleichbarkeit der Urteile werden die verschiedenen Strafarten 
und -höhen nach einem bestimmten Punktsystem in ein einheitliches Maß umgewandelt 

2 9 3 A.a.O. , S. 31. 
2 9 4 Einzelheiten a.a.O., S. 32. 
2 9 5 A.a.O., S. 41 ff. 

A.a.O., S. 4 1 - 4 3 ; die Versendung der Bogen erfolgte im August 1968 und die Ergebnisse 
waren spätestens im Juli 1969 bereits ausgewertet und wurden in Form eines vervielfältig-
ten Manuskriptes versandt, vgl. K r i m . Journal 1, 1969, 31 f. 
Außerdem konnten Geldstrafen bei § 242 überhaupt nur anstelle verwirkter Freiheits
strafen über § 27b verhängt werden, so daß die Trennung in zwei Geldstrafen-Kategorien 
(a.a.O., S. 41) unverständlich bleibt. Immerhin könnte eine Erklärung darin gefunden 
werden, daß die Richter (entgegen der st. Rspr. zum Gewahrsamsbruch des Ladengehilfen), 
den Sachverhalt als Unterschlagung (§ 246) mit mildernden Umständen beurteilt haben. 
Es ist aber unwahrscheinlich, daß dies gleich bei 16% bzw. 25% der Richter der Fal l war. 
Z.B. a.a.O., S. 6, 127. 

2 9 9 A.a.O., S. 44, 124 ff. 
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Die Ausgangspunktwerte sind zwar willkürlich und nicht unangreifbar , lassen sich aber 
LS. einer Nominaldef in i t ion 3 0 1 durchaus vertreten. 
Im Anschluß daran formulieren die Autoren 12 Hypothesen über mögliche Determinanten 
für das Strafmaß und überprüfen sie - zusammen mit einigen modifizierten oder Teil-Hypo
thesen - anhand der im Fragebogen enthaltenen Merkmale 3 0 2 . Es handelt sich vor allem 
um den Einfluß von Persönlichkeitsmerkmalen und Einstellungen der Richter. 
6 dieser Hypothesen können auch nach Ansicht der Autoren nicht bestä t igt werden; sie be
treffen z.B. den vermuteten Einfluß der autori tären oder liberalen Einstellung auf die Höhe 
der Strafe, die mildere Behandlung weiblicher Täter durch konservative Richter sowie die 
Bedeutung der allgemeinen und speziellen Strafziele (Generalprävent ion, Sühne, Spezialprä
vention) für das Strafmaß. 
Die anderen 6 Hypothesen werden als bestätigt bezeichnet. Sie lassen sich in folgenden 
Sätzen zusammenfassen: 
Je religiöser Richter sind, desto härter strafen sie insgesamt und desto milder strafen sie 
Frauen gegenüber Männern. „Egalitäre Einstellung" gegenüber Frauen führt eher zur Gleich
behandlung der Geschlechter, während autori täre Haltung zur Milde gegenüber Frauen führt. 
Gehören Täter und Opfer der gleichen sozialen Schicht an, so sind die Strafen strenger als 
wenn Täter und Opfer aus verschiedenen sozialen Schichten stammen, gleichgültig ob es 
sich um autor i täre oder nicht autoritäre Richter handelt. Anders jedoch beim „Konservati
vismus": Konservative Richter bestrafen Täter aus der Unterschicht, liberale Richter dagegen 
Täter aus der Oberschicht härter. Konservative Richter strafen auch dann strenger, wenn 
Täter und Opfer aus der gleichen Schicht stammen, liberale Richter dann, wenn Täter und 
Opfer aus verschiedenen sozialen Schichten stammen. 

4 Theorie der Strafzumessung 

Offenba r ha t ten die A u t o r e n selbst Z w e i f e l an der a l l geme inen B e d e u t s a m k e i t 
derar t iger Ergebnisse . S ie f inden es „ ä u ß e r s t u n p l a u s i b e l , d a ß derar t ige H y p o 
thesen r a u m - z e i t l i c h u n b e s c h r ä n k t z u t r e f f e n " 3 0 3 . 
Sie ve r suchen deshalb , eine T h e o r i e z u f o r m u l i e r e n , m i t der sie „ g l a u b e n , u .a . 
die . . . dargeste l l ten u n d b e s t ä t i g t e n H y p o t h e s e n e r k l ä r e n z u k ö n n e n " 3 0 4 , u n d 
die d a r ü b e r h i n a u s „ b e s s e r i n der L a g e " sei, „ d i e H ö h e des S t r a f m a ß e s z u e r k l ä 
r e n " 3 0 5 . 
T a t s ä c h l i c h aber w i r d dieser T h e o r i e i m we i t e r en V e r l a u f o h n e B e z i e h u n g z u d e n 
vorangegangenen H y p o t h e s e n en twicke l t . S o w e r d e n nur n a c h t r ä g l i c h m ö g l i c h e 
B e z i e h u n g e n v e r m u t e t 3 0 6 , v o n denen die A u t o r e n selbst sagen, d a ß es i h n e n le i 
der n i ch t m ö g l i c h gewesen sei, sie anhand der D a t e n m i t d e n v e r w e n d e t e n A u s 
wer tungsver fahren z u p r ü f e n . 
Das wa r bei der A r t der T h e o r i e auch gar n i ch t m ö g l i c h , w e i l sie au f z w e i ganz 
anderen M e r k m a l e n aufbaut : der B e d e u t u n g der „ p r i m ä r e n S t r a f z i e l e " u n d der 
„ n o r m a t i v e n F i x i e r u n g " eines R i c h t e r s 3 0 7 . 
U n a b h ä n g i g d a v o n w i r d m a n mi t einer T h e o r i e n i c h t v i e l anfangen k ö n n e n , d ie 
so abstrakt ist u n d so viele mangelhaft def in ie r te V a r i a b l e n e n t h ä l t w ie die v o n 
O p p / P e u c k e r t : 

3 0 0 Vgl . Brüsten u. D. Peters 1969, 45 f. 
3 0 1 Vgl . Mayntz /Holm/Hübner 1969, 15 ff. 
3 0 2 Opp/Peuckert 1971, 51 ff. 
3 0 3 A.a .O. , S. 63 f. 
3 0 4 A.a .O. , S. 64. 
3 0 5 A.a.O. , S. 65. 
3 0 6 A.a .O. , S. 96 f. 
3 0 7 A.a .O. , S. 65 ff. 
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„Teilhypothese 1 : 
Je intensiver ein Bestrafungsziel eines Richters im Vergleich zu anderen Bestrafungszielen 
ist, je größer die perzipierte Relevanz eines Urteils für die Realisierung dieses Bestrafungs
zieles ist, je weniger intensiv andere Ziele sind, für deren Realisierung dieses Urteil relevant 
ist, 
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desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein Richter dieses Urteil fällt . 

T e i l h y p o t h e s e 2: 
Je s tärker die normative Fixierung eines Richters von dem gemäß Teilhypothese 1 vorausge
sagten Urteil in der Richtung abweicht, 
je intensiver die normative Fixierung im Vergleich zu dem primären Ziel des Richters ist, 
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß das Urteil der Richtung der normativen Fixie
rung entspr icht . 4 ' 3 0 9 

P r a k t i s c h geht es dabei w o h l u m n ich t s anderes als u m die für J u r i s t e n selbstver
s t ä n d l i c h e „ T h e o r i e " , d a ß die a l lgemein u n d i m spezie l len F a l l v o m R i c h t e r ver
fo lg t en S t r a f z w e c k e für das S t r a f m a ß v o n Bedeu tung s ind , sofern n i ch t andere 
n o r m a t i v e B i n d u n g e n ein s t ä r k e r e s G e w i c h t haben. 
I m m e r h i n w i r d versucht , wenigstens e inen T e i l der T h e o r i e anhand der D a t e n 
z u ü b e r p r ü f e n . Das geschieht a l lerdings nur für die v o n d e n R i c h t e r n angegebenen, 
p r i m ä r ver fo lg ten Strafz ie le , die mi t den Ur te i l sd i f f e renzen z w i s c h e n F a l l l a ) u n d 
l b ) v e rg l i chen werden . O b be i e inem so g roben P r ü f v e r f a h r e n , w ie es d ie A u t o r e n 
v o r f ü h r e n 3 1 0 , v o n einer B e s t ä t i g u n g der T h e o r i e 3 1 1 gesprochen w e r d e n k a n n , m u ß 
j e d o c h ernsthaft bezweife l t we rden , z u m a l s ich die meis ten T e n d e n z e n nur sehr 
u n d e u t l i c h abze i chnen . 

5 Kritik 

Die D i s k u s s i o n , die i n der Ze i t schr i f t „ K r i m i n o l o g i s c h e s J o u r n a l " ü b e r das da
mals n o c h u n v e r ö f f e n t l i c h t e M a n u s k r i p t g e f ü h r t w u r d e 3 1 2 , sei nur e r w ä h n t , da sie 
z u m g r o ß e n T e i l i n der V e r ö f f e n t l i c h u n g v o n O p p / P e u c k e r t mi tge te i l t w i r d . 
In d iesem R a h m e n g e n ü g t es, einige w ich t ige me thod i sche F r a g e n z u ver t iefen . 
D i e M e t h o d e der „ f i k t i v e n F ä l l e " mag manche V o r t e i l e haben , w e n n es d a r u m 
geht, das P r o b l e m der V a r i a b i l i t ä t der S t r Z anhand g le ich l iegender F ä l l e z u ver
anschaul ichen . W e n n auch die U n e i n h e i t l i c h k e i t der S t r Z v o n J u r i s t e n k a u m be
s t r i t ten w i r d , so ist es d o c h e in V e r d i e n s t der U n t e r s u c h u n g , h i e r z u empir i sches 
M a t e r i a l vorgelegt z u haben. 
D e n n o c h sind die Ergebnisse nur mi t V o r b e h a l t e n verwer tbar : O b die G l e i c h h e i t 
der F ä l l e auch in der V o r s t e l l u n g der befragten R i c h t e r besteht , ist angesichts 
der k n a p p e n I n f o r m a t i o n e n zu j e d e m F a l l keineswegs sicher. D i e e inze lnen F a l l 
var ianten sind schon i m H i n b l i c k auf strafzumessungs-relevante Ta t s achen ( T ä t e r 
merkmale ) n ich t i d e n t i s c h 3 1 3 ; d a r ü b e r h inaus aber m u ß selbst für d ie n ich t m o d i 
f iz ier ten F ä l l e beachtet werden , d a ß „ d i e In fo rma t ionen , d ie die f i k t i ve F a l l b e -

3 0 8 A.a.O., S. 68. 
3 0 9 A.a.O., S. 70. 
3 1 0 A.a.O., S. 89. 
3 1 1 So aber a.a.O., S. 95. 
3 1 2 Vgl Brüsten u. D. Peters 1969, 36 f f ; Wolff 1970, 54 f f ; Wieckmann 1970, 186 f f 
3 1 3 Zutreffend Wieckmann a.a.O., S. 187 f f 

4 S c h ö c h , Strafzumessungspraxis und Verkehrsdelinquenz 
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Schreibung l iefert , sehr un te r sch ied l i che V o r s t e l l u n g s b i l d e r des F a l l e s he rvor ru fen , 
die die vorgegebene I n f o r m a t i o n je nach Phantas ie u n d E i n s t e l l u n g des R i c h t e r s 
mehr oder weniger e r g ä n z e n b z w . v e r z e r r e n " 3 1 4 . 
In w e l c h e m U m f a n g diese subjekt ive V e r z e r r u n g für d ie festgestel l te S t r a f m a ß 
v a r i a b i l i t ä t v e r a n t w o r t l i c h ist, l äß t s ich k a u m z u v e r l ä s s i g a b s c h ä t z e n . I m m e r h i n 
ist e i n z u r ä u m e n , d a ß a u c h be i realen F ä l l e n d ie G e f a h r u n t e r s c h i e d l i c h e r Wahr 
n e h m u n g der P e r s ö n l i c h k e i t d u r c h verschiedene R i c h t e r besteht . D e n n o c h zeigt 
diese F e h l e r q u e l l e , d a ß d ie V e r w e n d u n g f ik t i ve r F ä l l e als e x p e r i m e n t e l l e S t i m u l i 
anderen e m p i r i s c h e n M e t h o d e n der S t r Z - B e t r a c h t u n g n i ch t u n b e d i n g t ü b e r l e g e n 
i s t 3 1 5 . 
W e n n die A u t o r e n m e i n e n , d ie A r b e i t mi t f i k t i v e n F ä l l e n g e h ö r e z u r n o r m a l e n 
A u s b i l d u n g der Ju r i s t en u n d sei deshalb für d ie R i c h t e r n i ch t u n g e w ö h n l i c h 3 1 6 , 
so tr i ff t das gerade für d ie S t r Z nicht z u . I m Gegensa tz z u r L ö s u n g v o n Rech t s 
p r o b l e m e n , be i denen der Ju r i s t w ä h r e n d seiner A u s b i l d u n g h ä u f i g mi t f i k t i v e n 
F ä l l e n b e f a ß t ist, w i r d die S t r Z , sofern m a n hier ü b e r h a u p t v o n einer A u s b i l d u n g 
sprechen k a n n , nur aufgrund realer G e r i c h t s v e r h a n d l u n g e n g e ü b t . Dieser U m 
stand d ü r f t e , w o r a u f K . Peters m i t R e c h t h i n w e i s t 3 1 7 , ebenfa l l s z u einer Uns iche r 
heit der S t r Z g e f ü h r t haben , d ie i n den realen F ä l l e n , d ie Peters ausgewertet hat, 
n ich t i n s o l c h e m A u s m a ß v o r h a n d e n zu sein s c h e i n t 3 1 8 . 

H i n z u k o m m t , d a ß z u m i n d e s t der F a l l 2) so u n g e w ö h n l i c h ist, d a ß das s tab i l i 
sierende E l e m e n t des Ger ich t sgebrauches vö l l ig e n t f ä l l t . 
Diese N a c h t e i l e der „ M e t h o d e der f i k t i v e n F ä l l e " w i r k e n s i ch aber n ich t nur auf 
die V e r s c h i e d e n h e i t der S t r Z aus, sondern i n v i e l l e i c h t n o c h s t ä r k e r e m M a ß e auf 
die Ü b e r p r ü f u n g der e inze lnen H y p o t h e s e n , w e i l h ie r d ie Z a h l der F ä l l e für jede 
U n t e r g r u p p e n o c h k l e i n e r w i r d u n d e in A u s g l e i c h der s t a rken S c h w a n k u n g e n 
d u r c h eine g e n ü g e n d g r o ß e F a l l z a h l n ich t m ö g l i c h ist. 
O b dies die Ursache d a f ü r ist, d a ß für die B e s t ä t i g u n g einiger u n d Wide r l egung 
anderer H y p o t h e s e n ke ine v e r n ü n f t i g e theore t i sche E r k l ä r u n g gefunden we rden 
k a n n , u n d d a ß z u m T e i l der E i n d r u c k v o n A d - h o c - H y p o t h e s e n e n t s t e h t 3 1 9 , k a n n 
anhand des Ma te r i a l s n i ch t genau ü b e r p r ü f t w e r d e n . 
N i c h t z u ü b e r s e h e n ist j e d o c h i n diesem Z u s a m m e n h a n g e in g rund legender 
M a n g e l , der d ie Aussagekraf t der H y p o t h e s e n - Ü b e r p r ü f u n g stark e i n s c h r ä n k t . 
O p p / P e u c k e r t b e t o n e n selbst, d a ß ihre U n t e r s u c h u n g wegen der h o h e n A u s f a l l 
quo te n ich t als r e p r ä s e n t a t i v für die baye r i s chen S t r a f r i ch t e r angesehen werden 
k ö n n e 3 2 0 Diese Ta t sache w ä r e aber a l le in n o c h k e i n G r u n d , d ie Ergebnisse für 
u n b e a c h t l i c h zu ha l t en , k ö n n e n d o c h die me i s ten 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 
auf d e m G e b i e t der K r i m i n o l o g i e u n d der S o z i a l - u n d Verha l t enswis senscha f t en 
n ich t auf r e p r ä s e n t a t i v e S t i c h p r o b e n z u r ü c k g r e i f e n . D e n n o c h w i r d in fast al len 
neueren A r b e i t e n 3 2 1 , d ie ihre Da ten quan t i t a t i v auswer t en , wenigs tens versucht , 

M * Brusten/Peters 1969, 39. 
3 1 5 So aber Opp/Peuckert 1971, 40. 
3 1 6 A.a.O., S. 37; ebenso (mit Vorbehalten) Wolff 1970, 54. 
3 1 7 Peters 1972, 63; ebenso Rasehorn NJW 1972, 621 (Buchbespr.). 
3 1 8 Peters 1972, 62. 
3 1 9 Z .B . Hypothese 5 und 7, Opp/Peuckert 1971, 5 4 - 5 6 . 
3 2 0 A.a.O., S. 33. 
3 2 1 Vgl . z.B. Glueck/Glueck 1950 (Zit. 1957, 80 f f ) ; Undeutsch/Schneider 1962, 149 f f ; 
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die r e i n z u f ä l l i g e n Ergebnisse m i t H i l f e v o n S ign i f ikanz-Tes t s fes tzuste l len u n d 
n o c h vors ich t iger z u behande ln als die zwa r n ich t r e p r ä s e n t a t i v e n , aber d o c h 
wenigs tens s ign i f ikan ten Ergebnisse . Das unter lassen die A u t o r e n m i t der i n 
e iner A n m e r k u n g entha l tenen B e g r ü n d u n g , d a ß es be i n i c h t r e p r ä s e n t a t i v e n S t i c h 
p r o b e n s innlos sei, S ign i f ikanz-Tes t s v o r z u n e h m e n 3 2 2 . 
Z w a r ist es r i ch t i g , d a ß e in S ign i f ikanz -Tes t an s i ch nur be i Z u f a l l s s t i c h p r o b e n 
angewandt we rden s o l l t e 3 2 3 . W e n n d e n n o c h viele empi r i sche A r b e i t e n n ich t dar
auf v e r z i c h t e n 3 2 4 , so geschieht dies meist i n der m e h r oder weniger b e g r ü n d e t e n 
A n n a h m e , d a ß die S t i c h p r o b e d o c h e i n i g e r m a ß e n r e p r ä s e n t a t i v sein k ö n n t e u n d 
d a ß für diesen F a l l die S i g n i f i k a n z p r ü f u n g i m m e r n o c h besser sei als d ie „ H y p o 
t h e s e n - Ü b e r p r ü f u n g " mi t m ö g l i c h e r w e i s e ganz z u f ä l l i g e n Ergebnissen . 
W e n n O p p / P e u c k e r t d u r c h G e g e n ü b e r s t e l l u n g v o n P r o z e n t w e r t e n oder M i t t e l 
w e r t e n H y p o t h e s e n ü b e r p r ü f e n w o l l e n , w e n n sie d a r ü b e r h inaus a u s d r ü c k l i c h 
v e r m u t e n , d a ß die V e r z e r r u n g d u r c h die geringe R ü c k l a u f q u o t e n ich t a l l z u g r o ß 
sein d ü r f t e 3 2 5 , d a n n w ä r e auch die A b s i c h e r u n g d u r c h S ign i f ikanz -Tes t s geboten 
gewesen. N a c h d e m sie dies a u s d r ü c k l i c h abgelehnt haben , ist es i n h a l t l i c h u n d me
t h o d i s c h n ich t konsequen t , einige Se i t en s p ä t e r l au fend v o n der „ B e s t ä t i g u n g " 
u n d „ W i d e r l e g u n g " ihrer H y p o t h e s e n z u s p r e c h e n 3 2 6 , so als ob die vorhergehende 
M e t h o d e n b e s i n n u n g für die In t e rp re t a t ion des Mate r i a l s vö l l ig bedeutungs los 
w ä r e . S o ü b e r r a s c h t es n ich t , d a ß be i einer K o n t r o l l e v o n d re i a u s g e w ä h l t e n , 
angeb l i ch „ b e s t ä t i g t e n " H y p o t h e s e n die Ergebnisse s i ch nur i n e inem F a l l als 
s igni f ikant erweisen, w ä h r e n d die Resu l t a te z u den be iden anderen a u c h n ich t 
a n n ä h e r n d s igni f ikant s i n d 3 2 7 Ä h n l i c h d ü r f t e es b e i einer R e i h e anderer H y p o 
thesen sein, z u m a l be i den Mi t t e lwer t sve rg l e i chen die S t a n d a r d a b w e i c h u n g e n 
a u ß e r o r d e n t l i c h h o c h s i n d 3 2 8 

Z w e i f e l an den Ergebnissen m ü s s e n a u c h aus e inem anderen G r u n d g e ä u ß e r t wer
den. So k o m p l e x e Begriffe wie R e l i g i o s i t ä t , L i b e r a l i s m u s , K o n s e r v a t i v i s m u s , A u -
to r i t a r i smus lassen s ich nur schwer o p e r a t i o n a l i s i e r e n 3 2 9 . D i e A u t o r e n waren hier 
recht g r o ß z ü g i g . A l s I n d i k a t o r für R e l i g i o s i t ä t haben sie z . B . die E i n s t e l l u n g z u m 
Re l ig ionsun t e r r i ch t als P f l i c h t f a c h i n den S c h u l e n g e w ä h l t u n d als r e l i g iö s dieje
nigen R i c h t e r eingestuft , die der A n s i c h t z u s t i m m t e n , d a ß R e l i g i o n P f l i c h t f a c h 

Pongratz 1964, 133 f.; Rolinski 1969, 18 ff; Hartmann 1970, 103 f f ; Mayntz/Nunner-
Winkler 1970, 10 f f ; Quensel 1971, 239 f f ; Schorsch 1971, 69 ff. 

3 2 2 A.a.O., S. 146, Anm. 36 (zu S. 33) unter Hinweis auf Galtung 1967, 358 ff. 
3 2 3 Vgl . z.B. Galtung 1967, 371. 
3 2 4 S. Anm. 321. 
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Opp/Peuckert 1971, 31. Das ist allerdings zweifelhaft; die beiden Rückschlußkriterien 
(Altersverteilung der Richter und ähnliche Rücklaufquoten bei den verschiedenen Ver
sionen des Falles 2) sind kaum geeignet, die naheliegende Vermutung auszuräumen, daß 
gerade die gegenüber dem „Urteil einer kritischen Wissenschaft" (a.a.O., S. 47) besonders 
kritischen Richter die Ausfüllung der Fragebogen ablehnten. 

3 2 6 A.a.O., S. 52 ff. 
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Beispielhaft ausgewählt: Hyp. 8 (Autoritarismus), Hyp. 9 (Egalitäre Einstellung), Hyp. 12 
(Religiosität), Tab. 14, 15, 20/21, a.a.O., S. 57 ff. Als signifikant erwiesen sich nur die 
Ergebnisse zur Autoritarismus-Hypothese, Tab. 14, S. 57. 
S. a.a.O., S. 45 Tab. 8; da die Standardabweichung für die Einzeltabellen nicht angegeben 
wurde, konnte keine Überprüfung der Signifikanz vorgenommen werden. 

3 2 9 Bedenken hinsichtlich der Verwendung solcher Variablen auch bei Peters 1972, 65. 
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an s taa t l i chen S c h u l e n sein solle . D i e V a l i d i t ä t dieses I n d i k a t o r s w u r d e n icht 
ü b e r p r ü f t u n d ist ä u ß e r s t zweifelhaf t . A u c h ist es keineswegs ü b e r z e u g e n d , L i b e 
r a l i t ä t d a n n a n z u n e h m e n , wenn ein R i c h t e r der A n s i c h t ist , d a ß e in g r ö ß e r e r 
T e i l unserer Wir t schaf t verstaat l icht we rden sol le u n d d a ß m a n d u r c h eine grund
legende Gese l l schaf t s re form A r m u t fast ganz besei t igen k ö n n e . Ä h n l i c h e s gilt 
für eine R e i h e anderer M e r k m a l e 3 3 1 . 

6 Zusammenfassung 

Zusammenfassend l ä ß t s ich sagen, d a ß die M e t h o d e der f i k t i v e n F ä l l e nur be
dingt geeignet ist , d ie empir i sche Be t r ach tung der S t r Z u m neue , gesicherte E r 
kenntn isse z u bere ichern . Es handelt s ich u m e in f o r s c h u n g s ö k o n o m i s c h sehr 
p r ak t ikab l e s Ins t rument , das auch Aussagen ü b e r Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n 
P e r s ö n l i c h k e i t s m e r k m a l e n und E ins te l lungen der R i c h t e r e inersei ts u n d S t r Z an
dererseits e r m ö g l i c h t . D i m e n s i o n e n der R i c h t e r s o z i o l o g i e u n d - p s y c h o l o g i e k ö n 
nen also l e ich te r i n d ie empir ische S t r Z - A n a l y s e e inbezogen w e r d e n als dies be i 
realen U r t e i l e n normalerweise m ö g l i c h ist. Diese V o r t e i l e s ind aber un t r ennba r 
mi t a l l den V e r e i n f a c h u n g e n u n d R e a l i t ä t s v e r k ü r z u n g e n v e r b u n d e n , d ie e in „ E x 
p e r i m e n t " m i t se inen k ü n s t l i c h e n Bed ingungen v o n e i n e m rea len S t ra fver fahren 
mi t se inem d i f fe renz ie r ten I n t e r a k t i o n s p r o z e ß 3 3 2 z w i s c h e n d e n Ver fah rensbe t e i 
l ig ten untersche ide t . 

D a r ü b e r h inaus s ind weitere B e d e n k e n gegen d ie U n t e r s u c h u n g v o n O p p / P e u c k e r t 
gel tend z u m a c h e n . D i e en twicke l t e T h e o r i e w i r d weder aus d e m e m p i r i s c h e n 
M a t e r i a l ausre ichend g e s t ü t z t n o c h ist sie i n i rgendeiner Weise geeignet , ü b e r das 
v o n der S t r Z - L e h r e l ängs t Geleis te te h i n a u s z u f ü h r e n 3 3 3 . E i n e P rognose k ü n f t i g e r 
E n t s c h e i d u n g e n , w i e sie den A u t o r e n offenbar v o r s c h w e b t , setzt i n rea len F ä l l e n 
die K e n n t n i s v o n V a r i a b l e n voraus, die i n j e d e m e inze lnen F a l l nu r ü b e r eine 
eingehende U n t e r s u c h u n g des R ich t e r s z u er langen w ä r e . M e h r als eine sehr grobe 
R e l a t i o n i m V e r g l e i c h zu anderen F ä l l e n k ö n n t e o h n e h i n n i ch t p rognos t i z i e r t 
we rden . H i e r f ü r bietet aber das S t r Z - R e c h t s c h o n seit l angem e i n w e s e n t l i c h dif-
ferenzierteres Ins t rumen ta r ium. 

A.a.O. , S. 62 und Anhang S. 134, Frage 22. 
Vgl . dazu auch Wieckmann 1970, 191 f. und 193, A n m . 7. 
Zur Bedeutung des Interaktionsprozesses auch Brusten/Peters 1969, 41 f. Allgemein: 
Meyer 1965, 34 f f , bes. 95 ff. 
Rasehorn NJW 1972, 621 (Buchbespr.) kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, daß diese 
Theorie in der Praxis leerlaufen werde. 
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I X . Das Verhältnis von T h e o r i e und P r a x i s bei der Strafzumessung 
( K . Peters) 

D a s S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s v o n T h e o r i e u n d Praxis , die B e d e u t s a m k e i t des P r a k t i -
k a b i l i t ä t s g e d a n k e n s be i der R e c h t s a n w e n d u n g und die s trafrechtsgestal tende 
K r a f t des Strafprozesses auf d e m G e b i e t der S t r Z sind die A u s g a n g s p u n k t e für 
e ine a u f s c h l u ß r e i c h e D o k u m e n t a t i o n ü b e r die S t rZ -P rax i s , d ie Peters be i e inem 
V o r t r a g au f der 16. Tagung der Gesel l schaf t für die gesamte K r i m i n o l o g i e vor
gelegt hat . 
E r geht d a v o n aus, d a ß t ro tz al ler B e m ü h u n g e n der T h e o r i e i n der S t r Z - P r a x i s 
g rund legende F o r d e r u n g e n u n d E r w a r t u n g e n der Wissenschaft n i ch t erfül l t seien. 
„ D i e F rage ist, i nwie fe rn das der F a l l ist, w o r a n das liegt u n d nach w e l c h e n 
R e g e l n der St rafzumessungsvorgang s i ch t a t s ä c h l i c h v o l l z i e h t . U m diese F ragen 
z u b e a n t w o r t e n , k a n n nicht v o n d e m v o n der Leh re aufgestel l ten S o l l e n , v i e l 
m e h r m u ß v o n den w i r k l i c h e n V o r g ä n g e n ausgegangen w e r d e n " 3 3 4 . 
D a m i t w e r d e n P r o b l e m e angeschni t ten , die wei tgehend an das P r o g r a m m der 
Rech t s t a t s achenfo r schung v o n A r t h u r Nußbaum335 e r innern , dessen Rea l i s i e rung 
i n D e u t s c h l a n d erst langsam wiede r versucht w i r d 3 3 6 

Peters wer te t z u diesem Z w e c k e inen T e i l der i m R a h m e n einer anderen U n t e r 
suchung gesammel ten Wiederaufnahmever fahren aus. A u ß e r d e m z ieht er M i t t e i 
l ungen ü b e r 7 0 0 V e r u r t e i l u n g e n v o n Zeugen Jehovas wegen Ersa t zd iens tve rwe i 
gerung sowie Z a h l e n aus der Rechtspf leges ta t i s t ik heran. I m e inze lnen w i r d 
z w a r n ich t so v i e l empir isches M a t e r i a l ausgebreitet wie i n den anderen Spez i a l 
un t e r suchungen , auch b le ib t die A u s w e r t u n g auf der de sk r ip t i ven Ebene . Das 
B e m e r k e n s w e r t e an dieser D o k u m e n t a t i o n ist v ie lmehr die V e r b i n d u n g v o n 
r e c h t l i c h e n P r o b l e m e n der S t r Z u n d Ta tsachenmater ia l . S ie mach t d e u t l i c h , 
w e l c h e K o n s e q u e n z e n die B e r ü c k s i c h t i g u n g t a t s ä c h l i c h e r B e d i n g u n g e n u n d A u s 
w i r k u n g e n be i der A n w e n d u n g des R e c h t s i m R a h m e n der S t r Z haben k a n n . 

Zunächst wird anhand der Geschäftsstatistiken der Justiz dargelegt, daß die überwiegende 
Zahl aller Verurteilungen im Strafbefehls- und Strafverfügungsverfahren erfolge 3 3 7 , Verfahren, 
die unvermeidlich eine summarische Beurteilung von Tat und Persönlichkeit erforderten und 
bei denen die Strafe unter Berücksichtigung gerichtsüblicher Strafhöhen bemessen werde. 
Aber auch bei den übrigen Strafsachen sei in den StrZ-Gründen eine Diskrepanz zwischen 
den Ansprüchen der StrZ-Lehre und der Praxis festzustellen. Eine ausgedehnte StrZ-Aus-
übung, die den wissenschaftlichen Ansprüchen am nächsten komme, finde sich hauptsäch
lich bei den Landgerichts- und Oberlandesgerichtssachen erster Instanz, während die zahlen
mäßig weit häufigeren Einzel- und Schöffengerichtsurteile verhältnismäßig wenig StrZ-Ge-
sichtspunkte enthielten. Eine wirkliche Individualisierung sei praktisch nur bei der schwere
ren Kriminali tät zu erwarten, die überwiegend vor den großen Strafkammern und Schwurge
richten verhandelt werde. Hier seien Tat und Täter aus der Menge der Alltagskriminalität 
herausgehoben, die Erforschung der Persönlichkeitsmerkmale gründlicher und häufig durch 
psychiatrische Gutachten ges tü t z t 3 3 8 . 

Peters 1972, 55. 
Vgl. N u ß b a u m 1914; 1920 (Zit. 1968, 18 f f , 48 ff.). 
Zum derzeitigen Stand Rehbinder 1970, 333 f f , sowie 1971, 333 ff. 
Peters 1972, 55 f.; die Zahlen sind zwar im Jahre 1969 infolge des OWiG erheblich zu
rückgegangen; es waren aber immer noch 399 864 Anträge auf Erlaß von Strafbefehlen. 
A.a.O., S. 56. 
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Mit Recht hebt Peters hervor, daß aus diesen Gründen hinsichtlich der StrZ eine Differen-
339 zierung nach der Gerichtsbarkeit geboten sei . 

De r h ä u f i g s t e S t r Z - G r u n d sei das V o r h e g e n v o n V o r s t r a f e n b z w . V o r s t r a f e n f r e i 
heit . Insgesamt zeige s i ch b e i e inem Ü b e r b l i c k ü b e r v ie le U r t e i l e , d a ß s i ch aus 
der u n e n d l i c h g r o ß e n Z a h l v o n sachl ichen u n d pe r sona len G e g e b e n h e i t e n einige 
S t a n d a r d u m s t ä n d e herausb i lde ten , w o b e i die N e i g u n g bestehe, ä u ß e r l i c h e rkenn
baren U m s t ä n d e n sach l icher oder personel ler A r t den V o r z u g z u geben . Diese 
T e n d e n z sei aber r i c h t i g , d e n n ebenso wie be i der Sachverha l t s fes t s t e l lung sei 
auch be i der S t r Z nu r die V e r w e r t u n g z u v e r l ä s s i g e r M e t h o d e n u n d E r k e n n t n i s s e 
zu läss ig . E s sei n ich t ver t re tbar , d ie S t r Z v o n der E n t s c h e i d u n g für e ine der vie
len k r i m i n o l o g i s c h e n , soz io log i s chen oder p s y c h o l o g i s c h e n A u f f a s s u n g e n a b h ä n g i g 
zu m a c h e n , v o r a l l em w e n n m a n bedenke, w i e ger ing gesicher te k r i m i n o l o g i s c h e 
Auf fassungen s e i e n 3 4 0 . 
S c h l i e ß l i c h sei der R i c h t e r a u c h ver fahrensrech t l i ch n i c h t i n der L a g e , d ie für 
eine m ö g l i c h e Resoz ia l i s ie rungs-Diagnose e r f o r d e r l i c h e n P e r s ö n l i c h k e i t s m e r k m a l e 
mi t h in r e i chende r E i n d e u t i g k e i t festzustel len. E r k ö n n e b e i Z w e i f e l n n i c h t wie 
der A r z t diese oder jene M ö g l i c h k e i t un te rs te l l en , u m d a n n i n der W e i t e r b e o b a c h 
tung des Fa l l e s sein U r t e i l z u kor r ig ie ren u n d neue A n o r d n u n g e n z u t ref fen . A n 
gesichts der S c h w i e r i g k e i t der Fes ts te l lung p e r s ö n l i c h e r U m s t ä n d e w ü r d e auch die 
v e r s t ä r k t e H i n z u z i e h u n g k r i m i n o l o g i s c h e r G u t a c h t e n n i c h t z u einer h i n r e i c h e n d 
gesicherten E n t s c h e i d u n g i n der H a u p t v e r h a n d l u n g f ü h r e n 3 4 1 . 
So b le ibe d e m R i c h t e r be i der B e s t i m m u n g der T a t f o l g e n nu r e i n begrenztes 
I n s t r u m e n t a r i u m . E s sei u m so geringer, je m e h r d ie T a t i m B e r e i c h de r le ichte
ren u n d m i t t e l s c h w e r e n K r i m i n a l i t ä t liege. D e r R i c h t e r k ö n n e s i ch nu r b e m ü h e n , 
die Strafe z u f i n d e n , d ie der T a t angemessen sei u n d der o f fenba r n a c h a u ß e n 
s ichtbar g e w o r d e n e n P e r s ö n l i c h k e i t e n t s p r e c h e 3 4 2 . 

Peters behandelt sodann das Problem der Gleichmäßigkeit der StrZ anhand einiger besonders 
dafür geeigneter Beispiele und Fallgruppen 3 4 3 . Zugrundegelegt werden: 700 Ersatzdienstver
weigerungen von Zeugen Jehovas sowie Verurteilungen in ein- und derselben Sache, nämlich 
Doppelverurteilungen und erneute Verurteilungen nach Berufung oder erfolgreicher Revision. 
Er kommt zu dem interessanten Ergebnis, daß trotz zum Tei l erheblicher Unterschiede die 
Variationsbreite insgesamt geringer sei als bei den fiktiven Fällen von O p p / P e u c k e r t . Nur 
bei den Zeugen-Jehovas-Fällen scheinen sich ähnlich große Unterschiede zu ergeben; hier 
habe sich noch keine StrZ-Tradition herausgebildet. 
Peters befürwortet zwar die Zurückhaltung der Revisionsgerichte bei der Strafmaßrevision 
in der Frage der Gleichheit der StrZ, betont aber, daß die Unterschiedlichkeit der StrZ 
nicht zu bestreiten sei . Immerhin seien bei der Alltagskriminali tät die Abweichungen hin
sichtlich Tat und Täter vielfach unerheblich, auch gebe es Delikte mit typischer Gleichför
migkeit (z.B. die Dienstverweigerungen der Zeugen Jehovas). 
Wenn Peters daher am Ende seiner Ausführungen unmittelbar nach der Auseinandersetzung 
mit O p p / P e u c k e r t die Ansicht vertritt, im Hinblick auf die Risikoverteilung k ö n n e der Täter 
nicht mehr erwarten, als das objektive Bemühen um Sicherheit der Schuldfeststellung und 
einen Strafauspruch nach bestem Wissen und Gewissen 3 4 5 , so wird man das im Zusammen
hang mit den obigen Äußerungen nicht so verstehen können , als sei das Opt imum der Ver
einheitlichung (z.B. bei der Alltagskriminalität oder bei Delikten mit typischen Gleichförmig
keit) schon durchweg erreicht. Nur gegen Vereinheitlichungstendenzen um jeden Preis, zu 
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A.a.O. , S. 56. 
A.a.O. , S. 57 f. 
A.a.O. , S. 58. 
A.a.O. , S. 58 f. 

343 A.a.O. , S. 59 f f , 62. 
A.a .O. , S. 59. 
A.a .O. , S. 67. 
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denen z.B. bei konsequenter Fortführung des Ansatzes von O p p / P e u c k e r t eine ebenso 
gründliche Untersuchung des Richters wie des Angeklagten gehören würde, richten sich die 
Bedenken von Peters zu Recht. 

A l s wich t igs tes Ergebnis ist f es tzuha l ten , d a ß Peters d e u t l i c h die G r e n z e n der 
I n d i v i d u a l i s i e r u n g be i der S t r Z aufzeigt , die s ich aus den t a t s ä c h l i c h e n u n d 
r e c h t l i c h e n M ö g l i c h k e i t e n des Strafverfahrens ergeben. Beach tenswer t ist die 
Fe s t s t e l l ung , d a ß bei le ichter u n d mi t t l e r e r K r i m i n a l i t ä t , insbesondere be i D e 
l i k t e n mi t t y p i s c h e n Begehungs fo rmen , eine S tanda rd i s i e rung der S t r Z z u beob
a c h t e n sei, die s ich auch k a u m v e r m e i d e n lasse. Z u m i n d e s t für die p rak t i sche 
A n w e n d u n g des S t r Z - R e c h t s erscheint daher eine D i f f e r e n z i e r u n g nach schwe
reren u n d le ich teren D e l i k t e n ( u n d d a m i t nach der G e r i c h t s b a r k e i t ) angemessen. 

X . R e i n mathematische Lösungsvorschläge 

D e r G e d a n k e , dem gese tz l ichen S t r a f r ahmen e in quan t i t a t ives R i c h t m a ß für die 
Durchschn i t t s s t r a fe oder für eine S tufenfo lge v o n S t ra fen z u e n t n e h m e n , hat 
s c h o n f rüh z u re in rechner ischen L ö s u n g s v o r s c h l ä g e n g e f ü h r t . F ü r alle diese 
V e r s u c h e ist t y p i s c h die U m s e t z u n g des gese tz l ichen S t ra f rahmens i n feste Straf
g r ö ß e n mi t H i l f e mathemat i scher F o r m e l n , u n d z w a r l o s g e l ö s t v o n der S t r Z -
P rax i s oder v o n den E r s c h e i n u n g s f o r m e n eines D e l i k t s . 

So schlug bereits 1874 Medem das arithmetische oder das geometrische Mit tel zwischen 
der oberen und unteren Grenze des Strafrahmens als Strafe für den durchschnittlichen Fal l 
v o r 3 4 6 und 1881 entschied sich Hälschner für das arithmetische M i t t e l 3 4 7 . 

348 
Komplizierter sind die Vorschläge von G r a s s b e r g e r (1932) Er legt das sog. W e b e r - F e c h -
nersche Gesetz der Sinnes-Physiologie zugrunde 9 , demzufolge dem gleichen Reizzuwachs 
bei steigender Intensität des Primärreizes keineswegs ein gleicher Empfindungszuwachs ent
spreche. Die „Er fahrung" zeige, daß ein Reizzuwachs nur bei Erhöhung der Freiheitsstrafe 
um ein Viertel wirksam empfunden werde. Zerlege man z.B. den Strafrahmen von 1 Monat 
bis 15 Jahren nach solchen Empfindungsschwellen, so erhalte man insgesamt 24 Stufen, 
deren nächste jeweils ein Viertel mehr betrage als die vorhergehende. Der mittlere Punkt 
mit gleich vielen Strafpositionen nach oben und nach unten liege dann bei 13 Monaten. 
Das sei, wenn nach den Absichten des Gesetzgebers gestraft werde, die Normalstrafe, um 
die herum sich nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit die meisten Strafen gruppieren 
m ü ß t e n 3 5 0 . Es gibt noch eine Reihe weiterer Berechnungsformeln, die hier nicht näher er
läutert werden sollen, da sie auf ähnlichen Erwägungen beruhen 

Medem 1874, 594 f. 
Hälschner 1881, 641. 
Grassberger 1932, 78 ff. 
Vgl . auch Finger 1908, 53, 99. Zur exakten Formulierung dieser Regel: Gerthsen/Kneser 
1966, 121: „In grober Annäherung gilt für den Zusammenhang der subjektiv im Gehör 
empfundenen Lauts tärke (L.St.) und der objektiv gemessenen Schallintensität (I), daß 
die Empfindung dem Logarithmus des physikalischen Reizes proportional ist: L.St. = 
const. log I. Vg l . auch Hensel 1967, 354. 
Grassberger 1932, 80. 
Vgl . dazu Bruns 1967, 93 ff. und 174 f. m.w.N. Nicht die zahlenmäßige Erfassung der 
Durchschnittsstrafe, sondern die zahlenmäßige Gewichtung einzelner StrZ-Gründe (ähn
lich wie bei der statistischen Prognose oder der analytischen Arbeitsplatzbewertung) 
kennzeichnet den Ansatz von Dubs 1963, 9 f f , 23. 
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O b g l e i c h die r echner i schen L ö s u n g s v o r s c h l ä g e f o r m a l stark a m gese tz l i chen Straf
r a h m e n or ien t ie r t s ind , we rden sie wegen der ü b e r m ä ß i g v e r e i n f a c h e n d e n T e n 
denz , d ie z u d e m die G e f a h r einer S c h e i n - R a t i o n a l i t ä t e n t h ä l t , meis t a b g e l e h n t 3 5 2 

In j ü n g s t e r Z e i t hat H a a g erneut den V e r s u c h gemach t , m i t dieser M e t h o d e die 
S t r Z „ a u f eine ra t iona le , wissenschaft l iche Basis z u s t e l l e n " 3 5 3 . 

Dennoch sei dieses Modell „kein »rechnerischer Versuch 4 im üblichen Sinne 4 4 . Es beruhe auf 
keiner bloßen Schematisierung oder Verwendung eines „Taxensys tems 4 4 , sondern es gestatte 
„eine volle Individualisierung bei der StrZ, verbunden mit größtmögl icher Exaktheit und 
Gle ichmäßigke i t 4 4 3 5 4 . 
Das von H a a g zugrundegelegte Entscheidungsmodell der Unternehmensforschung („Opera t ions 
Research 4 4) 3 erscheint differenzierter als die bisherigen Berechnungsformeln. Dennoch 
kommt Spendel in einer umfangreichen Besprechung nicht zu Unrecht zu dem Ergebnis, die 
ganze „Formal is ierung 4 4 und „Mathematisierung 4 4 der Fragen und Begriffe spiegele eine 
Exaktheit vor die angesichts der Fragwürdigkeit mancher Ausgangspunkte in Wahrheit gar 
nicht bestehe 5 6 . In der Tat setzt die Anwendung der einzelnen Berechnungsvorschläge die 
exakte Kenntnis von faktischen Wirkungszusammenhängen bei einer solchen Vielzahl von 
Variablen voraus, daß die Vorschläge im Ergebnis nur theoretische Bedeutung beanspruchen 
können . Außerdem greift H a a g bei der Beurteilung der Tatschwere zur Ermitt lung der „Nor
malstrafe4 4 für den Durchschnittsfall, wie bereits G r a s s b e r g e r , auf das W e b e r - F e c h n e r s c h e Ge
setz zurück, als dessen mathematisches Äquivalent er das geometrische Mit te l der unteren 
und oberen Strafrahmengrenze nachweist 7 Wenn er dies auch nur als „Arbe i t shypo these 4 4 

bezeichnet, so wird doch gerade an dieser zentralen Position die theoretische und zugleich 
rational nicht begründbare Entscheidung für ein bestimmtes Transformations-Modell ersicht
lich. Sie ermöglicht zwar ein klares quantitatives Ergebnis, verschleiert aber die subjektive 
Wertentscheidung für einen bestimmten Maßstab bei der Umsetzung von Tatschwere in 
Quant i tä ten durch allenfalls plausible, aber nicht beweisbare „Arbe i t shypo thesen 4 ' . Jeden
falls ist nicht einzusehen, warum dieses Verfahren für die Gewinnung von „Ankerwer t en 4 4 

gerechter oder rationaler sein soll als die Orientierung an der S t rZ-Trad i t ion 3 5 8 . 

F r e i l i c h be ton t H a a g selbst i m m e r wieder , d a ß ohne e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n 
( z . B . d ie E r m i t t l u n g r i ch te r l i che r T a t s c h u l d r a h m e n , insbesondere für typ i sche 
A u s p r ä g u n g e n eines D e l i k t s ) das v o n i h m en twor fene F o r s c h u n g s p r o g r a m m n ich t 
real isierbar s e i 3 5 9 W e n n auch dieses P r o g r a m m bis z u seiner U m s e t z u n g i n e m p i 
r i sch feststel lbare Forschungsf ragen n o c h m a n c h e P r ä z i s i e r u n g e r fahren m u ß , so 
ist d o c h e in A n s a t z e rkennbar , der die S c h w ä c h e n anderer r e i n ma thema t i s che r 
V o r s c h l ä g e ve rmeide t . Z w a r haben die e m p i r i s c h e n D a t e n b e i H a a g eher die 
H i l f s f u n k t i o n , Rechenve r f ah ren zu e r m ö g l i c h e n , da er i h n e n e in h ö h e r e s M a ß an 
R a t i o n a l i t ä t zu t rau t . Ve r sch ieb t m a n aber d ie A k z e n t e etwas, so erscheint das 
Z u s a m m e n w i r k e n v o n empi r i schen Ausgangswer ten u n d m a t h e m a t i s c h e n K o n 
t r o l l - u n d E r g ä n z u n g s v e r f a h r e n ein Weg, der i n Z u k u n f t e ine gewisse B e d e u t u n g 
g e w i n n e n k ö n n t e . Diese Bedeu tung d ü r f t e w o h l k a u m je so w e i t gehen , d a ß die 
Ends t ra fe einer Be rechnungs fo rme l e n t n o m m e n w e r d e n k a n n . D e n k b a r ist aber, 
d a ß empi r i s che U n t e r s u c h u n g e n zur S t r Z gewisse R e g e l h a f t i g k e i t e n aufzeigen, d ie 
i n einer F o r m e l abstrahier t werden und i n eine B e z i e h u n g z u d e n gese tz l ichen 

3 5 2 Vg l . z .B. Spendel 1954, 41 f f ; Bruns 1967, 93 f.; Rolinski 1969, 94 ff. m.w.N. 
3 5 3 Haag 1970, 11. 
3 5 4 A.a.O. , S. 16. 
3 5 5 A.a .O. , S. 43 ff. 
3 5 6 Spendel 1971, 241. 
3 5 7 Haag 1970, 74. 
3 5 8 So aber offenbar Haag 1970, 71 f. 
3 5 9 A.a .O. , S. 110 ff. 
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S t r a f r a h m e n gebracht w e r d e n k ö n n e n . A u f diese Weise l i e ß e n s ich v i e l l e i ch t 
e in ige M a r k i e r u n g s p u n k t e e r r i ch ten , d ie anzeigten, w a n n i m E i n z e l f a l l Gese tz 
m ä ß i g k e i t e n der S t r Z - P r a x i s oder G r u n d e n t s c h e i d u n g e n des Gesetzgebers deut
l i c h ver lassen werden , so d a ß sie nur d u r c h ganz besondere U m s t ä n d e des E i n 
ze l fa l les gerechtfer t igt w ä r e n . 

X L Psychologie und Soziologie der r i c h t e r l i c h e n Entscheidung 

E i n e R e i h e v o n theore t i schen , aber a u c h empi r i schen U n t e r s u c h u n g e n b e s c h ä f t i 
gen s i c h m i t den a u ß e r r e c h t l i c h e n E i n f l ü s s e n auf die r i c h t e r l i c h e E n t s c h e i d u n g . 
H i e r w e r d e n p e r s ö n l i c h e E igenschaf ten u n d E ins t e l l ungen der R i c h t e r sowie 
ihre soz ia le S t e l l ung , ihr R o l l e n v e r h a l t e n u n d ihre E i n b e t t u n g i n i n s t i t u t i one l l e 
gese l l schaf t l iche u n d po l i t i s che B e d i n g u n g e n dargestellt . G e l e g e n t l i c h w i r d auch 
versuch t , Z u s a m m e n h ä n g e so lcher K r i t e r i e n mi t der U r t e i l s f i n d u n g e m p i r i s c h z u 
ü b e r p r ü f e n . I n a l l diesen A r b e i t e n geht es l e t z t l i c h d a r u m , den r i c h t e r l i c h e n E n t -
s c h e i d u n g s p r o z e ß i n seiner R e a l i t ä t z u erfassen, w e i l m a n d a v o n ausgeht, d a ß 
die j u r i s t i s che A r g u m e n t a t i o n nur e inen T e i l der En t sche idungsgrund lagen dar
stelle u n d d ie R e c h t s f i n d u n g nur u n z u r e i c h e n d kennze i chne . 

Im deutschen Sprachraum ist z.B. auf die Arbeiten von R u m p f (1906), W e h l i (1913), H e l l -
w i g (1914), B e n d i x (1932/33), Dessauer (1928), Isay (1929), A l s b e r g (1930), K u b i e r (1963), 
W e i m a r (1969), L a u t m a n n (1970), K a u p e n / R a s e h o r n (1971) sowie auf die Vorschläge für 
ein empirisches Forschungsprogramm bei E i k e n b e r g (1970) h inzuweisen 3 5 9 3 . 
Hinzu kommen die umfangreichen amerikanischen Untersuchungen 3 6 0 aus den Schulen der 
Soziologischen Jurisprudenz (z.B. R. P o u n d ) , des Rechtsrealismus (z.B. O. H o l m e s , J . F r a n k 
und K . L l e w e l l y n ) und des Behaviorismus (z.B. H . C. P r i t c h e t t , S. S. N a g e l , G. Schubert, 
T h . L . B e c k e r ) . Vor allem von den Behavioristen wurden verschiedene Methoden zur empi
rischen Überprüfung von Hypothesen entwickelt und erprobt. 
Die meisten Untersuchungen haben ihre Schwerpunkte auf dem Gebiet des Verfassungs- und 
Zivilrechts. Sie zeigen aber Zusammenhänge auf, die auch für die Entscheidung des Straf
richters gelten. Für die StrZ sind sie nur mittelbar von Bedeutung. Eine Darstellung dieses 
recht umfangreichen Forschungszweiges der Rechtssoziologie ist im Rahmen der vorliegen
den Untersuchung nicht möglich. Es mag der Hinweis genügen, daß sich vielfältige Berüh
rungspunkte zur StrZ-Empirie ergeben, die einer speziellen Vertiefung bedürften. 

> 9 a V g l . jetzt auch den Sammelband ,,Tatsachenforschung in der Justiz", hrsg. von R. Bender 
(1972), sowie Vorträge und Diskussion in der „Arbeitsgruppe Justizforschung" beim 
49. Deutschen Juristentag, 1972 (dazu Rasehorn 1973, 39 f f ) . 

5 0 Vgl . dazu die Darstellung von Weiss 1971, 41 f f ; ferner Koch 1971, 42 f f ; Eikenberg 
1971. 
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XII. Kriminologische Untersuchungen über die W i r k s a m k e i t von 
S t r a f e n 

D i e F rage nach der E f f e k t i v i t ä t v o n St ra fen , M a ß r e g e l n u n d ß e h a n d l u n g s f o r m e n 
hegt au f einer anderen E b e n e als die bisher behande l t e F rage n a c h d e m Zus tande
k o m m e n u n d nach den B e s t i m m u n g s g r ü n d e n des S t r a f m a ß e s . H i e r interessieren 
i n erster L i n i e d ie A u s w i r k u n g e n der V e r u r t e i l u n g auf das k ü n f t i g e V e r h a l t e n des 
T ä t e r s , daneben a u c h d ie W i r k u n g e n der Strafe au f D r i t t e . E s hande l t s ich also 
n ich t u m k r i m i n o l o g i s c h e Randf ragen , sondern u m zen t ra le P r o b l e m e der k r i m i 
no log i schen Behand lungs fo r schung . D e n n o c h s ind E r f a h r u n g e n ü b e r d ie W i r k u n g 
s taat l icher S a n k t i o n e n für d ie S t r Z selbst u n e n t b e h r l i c h 3 6 1 , seit d ie F u n k t i o n der 
Strafe n ich t a u s s c h l i e ß l i c h i m A u s g l e i c h der d u r c h die T a t g e s t ö r t e n R e c h t s o r d 
nung gesehen w i r d . In der E i n l e i t u n g w u r d e berei ts dargelegt , d a ß das m o d e r n e 
s t raf recht l iche S a n k t i o n e n - S y s t e m v ie l fä l t ige A n k n ü p f u n g s p u n k t e für die V e r w e r 
tung derar t iger Forschungsergebnisse b i e t e t 3 6 2 . 
D i e k r i m i n o l o g i s c h e F o r s c h u n g ü b e r die E f f e k t i v i t ä t s t r a f rech t l i che r S a n k t i o n e n 
ist i n neuerer Z e i t a u ß e r o r d e n t l i c h umfangre i ch g e w o r d e n 3 6 3 . E i n e Dar s t e l l ung 
e inze lner M e t h o d e n u n d Ergebnisse ginge ü b e r d e n R a h m e n der vo r l i egenden 
A r b e i t hinaus. S o w e i t speziel le E r fah rungen ü b e r d ie B e h a n d l u n g der T r u n k e n 
h e i t s t ä t e r i m V e r k e h r vo r l i egen , we rden sie i m 4. K a p i t e l b e r ü c k s i c h t i g t . 
V o n a l lgemeiner B e d e u t u n g sind j e d o c h folgende Fes t s t e l l ungen : 

Die Sanktionsforschung hat sich fast ausschließlich mit Problemen der Individualprävention 
befaßt, während über die generalpräventive Wirkung einzelner Urteile oder einer bestimmten 
Gerichtspraxis praktisch nichts bekannt i s t 3 6 4 . Dafür ist weniger die Skepsis der meisten K r i 
minologen gegenüber der Generalprävention verantwortlich, als vielmehr die Tatsache, daß 
es äußerst schwierig ist, über einen derart komplexen Wirkungsmechanismus überhaupt be
weiskräftige empirische Forschungen durchzufuhren 3 6 5 . 
Schon auf dem Gebiet der individuellen Effektivitätsbeurteilung ist trotz erheblichen For
schungsaufwandes das Erfahrungswissen noch so gering, daß es nur mit äußerster Zurück
haltung als Grundlage für richterliche Entscheidungen verwertet werden k a n n 3 6 6 . Nur einige 
der grundsätzl ichen Schwierigkeiten seien hier e r w ä h n t 3 6 7 . 
Effektivitätsmessung setzt Vergleichsmöglichkeiten voraus. Selten bieten sich aber in der 
Praxis auch nur annähernd experimentelle Bedingungen, in denen prognostisch gleich zu be
urteilende Tätergruppen mit unterschiedlichen Sanktionen bestraft werden. Das entschei-

Vgl . jetzt § 13 Abs. 1 Nr. 2 StGB: „Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige 
Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen 1 ' . 
S.o. A I , 2.1. 
Zur Orientierung sei hingewiesen auf den Übersichtsart ikel bei Hood/Sparks 1970, 175 f f ; 
zu Teilfragen vgl. Quensel 1967, 287 f f ; Kaiser 1969, 16 f f ; 1970, 365 f f ; 1971, 141 f f ; 
Göppinger 1971, 267 f., 281 f., 284 f.; außerdem Schaffstein 1968, 66 ff. 
Vgl . Hood/Sparks 1970, 176 f f ; einen Überblick über die wenigen Erfahrungen gibt 
Kaiser 1970, 383 f f ; ein erheblicher Teil betrifft generalpräventive Wirkungen gesetzge
berischer Maßnahmen. 
Vgl . Hood/Sparks 1970, 177; s. auch unten 2. Kap. A , VI I , 2.2. u. 4. Kap. , B. 
Vgl . Kaiser 1969, 17; Hood/Sparks 1970, 175. 
Ähnlich Kaiser 1969, 18 f f ; 1971, 141 f f ; Hood/Sparks 1970, 179 f f ; hier finden sich 
auch Hinweise über Versuche, die Schwierigkeiten wenigstens annähernd zu überwinden; 
vgl. auch Eidt 1973 (Diss. Tübingen, erscheint demnächs t ) . 
Bei der Feststellung generalpräventiver Wirkungen treten zu diesen Schwierigkeiten noch 
andere hinzu. 
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dende Kri ter ium Erfolg oder Mißerfolg kann in verschiedener Weise definiert werden (z.B. 
„Mißerfolg 4 4 bei jeder weiteren Straffälligkeit oder nur bei einschlägigen oder bei schweren 
Del ik ten; „Erfolg 4 4 bei Straffreiheit oder erst bei allgemeiner Sozialbewährung). Schließlich 
wird der Zeitraum für die Erfolgsmessung nicht in allen Untersuchungen einheitlich gewählt. 

D iese H i n w e i s e m ö g e n g e n ü g e n , u m d ie Fes t s te l lung z u rech t fe r t igen , d a ß es k a u m 
a l l g e m e i n anerkannte E r f ah rungen der Behand lungs fo r schung geben k a n n . V i e l 
m e h r ist es e r fo rde r l i ch , für jede speziel le Frage die e i n s c h l ä g i g e n U n t e r s u c h u n g e n 
h e r a n z u z i e h e n und deren Aussagekraf t z u p r ü f e n . B e v o r an eine V e r w e r t u n g i n 
der G e r i c h t s p r a x i s z u d e n k e n ist, m ü s s e n S e k u n d ä r a n a l y s e n das auf v ie le in - u n d 
a u s l ä n d i s c h e U n t e r s u c h u n g e n verstreute M a t e r i a l s a m m e l n u n d v e r g l e i c h e n 3 6 8 

369 
Als Ergebnis wird sich oft eine Gleichwertigkeit verschiedener Sanktionen herausstellen . 
Selbst wenn sich Unterschiede ergeben, ist der bessere Erfolg der einen oder anderen Sank
tion immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Anders als bei der 
Feststellung von StrZ-Tatsachen, wo der Grundsatz „in dubio pro reo 4 4 uneingeschränkt 
g i l t 3 7 0 , kann in solchen Fällen gleicher oder annähernd gleicher Erfolgschancen nicht gene
rell zugunsten des Angeklagten die Entscheidung für die mildere Sanktion getroffen werden. 
Ausschlaggebend muß vielmehr die Risikoverteilung sein, die dem Wortlaut oder der ratio 
legis der jeweiligen Sanktionsnorm zu entnehmen ist. Die dabei auftretenden Rechtsfragen 
sind zum Teil noch ungeklärt und bedürfen einer gesonderten Behandlung 3 7 1 . 
A l l diese P r o b l e m e haben dazu g e f ü h r t , d a ß die V e r w e r t u n g k r i m i n o l o g i s c h e r 
Forschungsergebnisse i m R a h m e n der S t r Z bisher nur i n begrenz tem U m f a n g 
m ö g l i c h war. 

Beispiele dafür bieten Quensel 1967, 287 ff. (kurzfristige Freiheitsstrafe); Kaiser 1969, 
21 f f (Jugendarrest); Kaiser 1970, 400 f f (kurze Freiheitsstrafe mit und ohne Bewäh
rung, bzw. Geldstrafe bei Trunkenheit im Verkehr). 
Ob ein Erfolg auf individueller Abschreckung oder auf Erziehung und Besserung beruht, 
kann nicht festgestellt werden. Dieses Problem ist aber praktisch nicht so bedeutsam. 
Vgl . Hood/Sparks 1970, 199 m.w.N. 
Bruns 1967, 220 f. 
Vgl . Bruns 1967, 221; die grundlegenden Ausführungen von Stree 1962, 91 f f , 109 ff. 
haben zwar viele Fragen geklärt, sind jedoch durch die Neufassung einiger Tatbes tände 
(z.B. §§ 14, 23, 42m, n) teilweise überholt . Vergleichbare Probleme der Strafrechtspraxis 
behandelt jetzt R. v. Hippel (1972). 
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2. K A P I T E L 

Der eigene Lösungsvorschlag 

A. Gerichtspraxis und Strafzumessung 

/. Ausgangspunkt 

D i e b isher igen A u s f ü h r u n g e n haben gezeigt, d a ß die „ r i c h t i g e E ins t i egs s t e l l e " i n 
der neueren E n t w i c k l u n g des S t r Z - R e c h t s eine zent ra le R o l l e spiel t . W ä h r e n d 
S t r Z - G r ü n d e u n d S t r Z - E r w ä g u n g e n d u r c h R e c h t s p r e c h u n g u n d L i t e r a t u r e inen 
beach t l i chen G r a d der V e r f e i n e r u n g erreicht haben , s ind die K r i t e r i e n für d ie 
U m s e t z u n g der aufgrund re la t iver S t r Z - E r w ä g u n g e n g e w o n n e n e n „ S c h w e r e " des 
Fa l l e s i n eine b e s t i m m t e M a ß e i n h e i t „ S t r a f e " v e r h ä l t n i s m ä ß i g g rob . 
D i e S t r Z - D o g m a t i k bewegt s i ch wei tgehend au f der E b e n e des R e v i s i o n s r e c h t s 1 : 
Sie b ie te t A n h a l t s p u n k t e für fehlerhafte S t r a f m a ß b e g r ü n d u n g e n , ohne d e m Ta t 
r i ch te r ausre ichende M a ß s t ä b e für die Q u a n t i f i z i e r u n g der angemessenen St rafe 
zu geben. D a r u n t e r le idet v o r a l l em die G l e i c h m ä ß i g k e i t der S t r Z in ve rg le i ch 
baren F ä l l e n . B e i M a s s e n d e l i k t e n m i t t y p i s c h e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n , insbeson
dere be i V e r k e h r s d e l i k t e n , besteht deshalb die G e f a h r e iner B e e i n t r ä c h t i g u n g 
des V e r t r a u e n s der B e v ö l k e r u n g au f die G e r e c h t i g k e i t der R e c h t s p r e c h u n g 2 . 
D i e empi r i s che S t r Z - B e t r a c h t u n g hat s ich b isher da rauf b e s c h r ä n k t , d i e S t r Z -
Prax i s so z u beschre iben , w i e sie ist. Sie hat z e i t l i c h e V e r ä n d e r u n g e n u n d regio
nale V e r s c h i e d e n h e i t , V e r e i n f a c h u n g , S tanda rd i s i e rung u n d V o r l i e b e für r u n d e 
Z a h l e n aufgezeigt sowie auf r ech t l i che u n d a u ß e r r e c h t l i c h e E i n f l ü s s e h ingewiesen ; 
a u ß e r d e m w u r d e ge legen t l i ch versucht , den t a t s ä c h l i c h e n E i n f l u ß v o n S t r Z - T a t -
sachen s ta t i s t i sch z u ü b e r p r ü f e n . O b w o h l d a m i t i m L a u f e der Z e i t w ich t i ge s D a 
tenmate r i a l zu r k r i t i s c h e n Se lbs tbes innung der S t r Z - P r a x i s u n d - L e h r e z u r V e r 
fügung gestellt w u r d e , ist e in E i n f l u ß der 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 auf die 
S t ra fzumessung i . e . S . 3 k a u m festzustel len. L e d i g l i c h d ie k r i m i n o l o g i s c h e n U n t e r 
suchungen ü b e r d ie W i r k u n g s w e i s e v o n S a n k t i o n e n d ü r f t e n die P rax i s der Straf
zumessung i . w . S . m i t der z u n e h m e n d e n Ö f f n u n g des S t ra f rech t s für W a h l m ö g 
l i c h k e i t e n des R i c h t e r s auf d iesem G e b i e t s t ä r k e r b e e i n f l u ß t h a b e n 4 . 

1 Peters 1960, 190 bemerkt mit Recht, daß die vom Richter geforderte Schreibarbeit zum 
Schuld- und Strafausspruch häufig mit der Arbeitsweise der Revisionsgerichte zusammen
hänge. 

2 Vgl . Middendorff 1971, 28; Seib 1971, 18 f f ; Tröndle 1971b, 75 ff. 
3 Der Begriff Strafzumessung i.e.S. wird hier und künftig ausschließlich für die Festsetzung 

der Höhe o d e r D a u e r der S t r a f e verwendet. 
Strafzumessung L w . S . kennzeichnet demgegenüber die Wahl zwischen mehreren vom Ge
setz vorgesehenen Strafarten, z.B. Wahl zwischen Geld- und Freiheitsstrafe, aber auch 
Strafaussetzung zur Bewährung (einschl. Auflagen und Weisungen), Absehen von Strafe 
und (künftig) Verwarnung mit Strafvorbehalt. Vg l . Henkel 1969, 50; ähnlich Koffka 1971, 
§ 13 Rdn. 5, die jedoch das „Absehen von Strafe" zur StrZ i.e.S. rechnet. 

4 Empirische Untersuchungen über diese Rückbeeinflussung gibt es allerdings nicht. Als 
Beispiel könn te der Beschluß des Bundesgerichtshofes vom 19.7.1968 ( B G H 22, 192 ff.) 
angeführt werden. In dieser Entscheidung wurde die kriminologische Kri t ik an der Vol l 
streckung kurzfristiger Freiheitsstrafen bei Ers t tä te rn der folgenlosen Trunkenheitsfahrt 
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F r e i l i c h s ind h i e r z u exakte Fes t s t e l lungen n icht m ö g l i c h , w e i l meist der Gesetz
geber d ie en tsche idenden A n s t ö ß e für Ä n d e r u n g e n gegeben ha t 5 . 
A n g e s i c h t s dieser S i t u a t i o n stellt s i ch d ie F i a g e , o b die M ö g l i c h k e i t e n einer H i l f e 
s t e l l ung der empi r i s chen K r i m i n o l o g i e für die S t r Z n ich t v o n v o r n h e r e i n auf die 
i n d i v i d u a l - u n d g e n e r a l p r ä v e n t i v e n „ W e i c h e n " 6 des St rafgesetzbuches b e s c h r ä n k t 
s i n d , w ä h r e n d d ie S t ra fzumessung i .e .S. als Gegens tand erfahrungswissenschaft
l i c h e r A n a l y s e ungeeignet ist. 
E i n e so lche B e s c h r ä n k u n g w ä r e j e d o c h n ich t gerechtfer t igt . S c h o n die Dars te l 
l u n g der R e a l i t ä t der S t r Z , wie sie i n den bisher igen 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 
erfolgt ist, e r fü l l t eine no twend ige u n d legi t ime A u f g a b e , a u c h w e n n ihre A u s 
w i r k u n g e n n ich t u n m i t t e l b a r festgestellt werden k ö n n e n . D i e G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
v o n T h e o r i e u n d R e a l i t ä t der R e c h t s a n w e n d u n g ist auch auf d e m G e b i e t des 
S t r Z - R e c h t s unen tbeh r l i che r P r ü f s t e i n für den S tand des E r r e i c h t e n u n d G r u n d 
lage für eine W e i t e r e n t w i c k l u n g . 

D a r ü b e r h inaus aber k a n n das Ta t sachenmate r i a l m i t H i l f e empi r i sche r M e t h o d e n 
in e iner Weise aufbereitet w e r d e n , die das S t r Z - R e c h t bef ruchte t u n d der P rax i s 
b rauchbare H i n w e i s e für die „ r i c h t i g e E ins t iegss te l l e" g ibt . D i e A n r e g u n g e n , d ie 
H . v. Weber für eine Zusammena rbe i t v o n K r i m i n o l o g i e u n d Strafrecht auf die
sem G e b i e t gegeben h a t 7 , s ind v o n der empi r i s chen F o r s c h u n g n o c h n ich t ausrei
chend vert ief t w o r d e n . 
D i e h i e r fü r n o t w e n d i g e n Ü b e r l e g u n g e n sol len i m fo lgenden an e inem M o d e l l dar
gestellt w e r d e n , das für die S t r Z i n Verkehrss t ra f sachen e n t w i c k e l t w u r d e 8 . E s 
w i r d i m 3. u n d 4. K a p i t e l am B e i s p i e l der T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r m i t einer 
eigenen e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g vert ieft . Inwiewe i t dieses M o d e l l a u c h i m R a h 
m e n der k lass i schen K r i m i n a l i t ä t anwendbar ist, k a n n ohne empi r i sche Un te r su 
chungen auf d iesem Geb ie t n ich t a b s c h l i e ß e n d beur te i l t w e r d e n . G r u n d s ä t z l i c h 
sind Für h ä u f i g auf t re tende D e l i k t e der l e ich ten u n d m i t t l e r e n k lass ischen K r i m i 
n a l i t ä t m i t t y p i s c h e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n ä h n l i c h e V e r s u c h e denkba r , z . B . be i 
Zechbe t rug , S a c h b e s c h ä d i g u n g , Be l e id igung , Haus f r i edensb ruch , unbefugter K f z -
B e n u t z u n g , K a u f h a u s - und L a d e n d i e b s t a h l , D i e b s t a h l aus K r a f t f a h r z e u g e n u n d 
aus A u t o m a t e n . F r e i l i c h w i r d m a n hier u m so vors ich t ige r sein m ü s s e n , je m e h r 
die I n d i v i d u a l i t ä t des T ä t e r s , seine M o t i v e und Z i e l e , seine p e r s ö n l i c h e n u n d 
wi r t s cha f t l i chen V e r h ä l t n i s s e auf das Tatgeschehen E i n f l u ß n e h m e n , je mehr 
also eine T y p i s i e r u n g zur V e r n a c h l ä s s i g u n g sonstiger s trafzumessungs-relevanter 
G e s i c h t s p u n k t e f ü h r e n k ö n n t e 8 3 

berücksichtigt (vgl. Kaiser 1971, 158); sie hatte auf die Rechtspraxis nicht unerheblichen 
Einfluß (s.u. Abb . 1, 2. Kap., A . IV, 3.1). 

5 Vgl. z.B. das 1. u. 2. S t rRG. Weitere Beispiele zur kriminologischen Beeinflussung krimi
nalpolitischer Entscheidungen bei Kaiser 1971, 157 ff. 

6 Neben den Entscheidungen der Strafzumessung i.w.S. gehören hierzu auch die Wahlmög
lichkeiten bei den Maßregeln der Sicherung und Besserung. 

7 V . Weber 1956, 21 ff.; s.o. 1. Kap., B. II, 9. 
8 Die Grundzüge wurden bereits bei der X V I . Tagung der Gesellschaft für die gesamte K r i 

minologie in Wien vorgetragen; vgl. Schöch 1972, 128 ff. 
8 3 Sachgerechter wäre im Rahmen der Kleinkriminalität die zur Zeit auf kriminalpolitischer 

Ebene diskutierte Ausgliederung der Bagatelldelikte in das Recht der Ordnungswidrigkei
ten (vgl. dazu Grünwald 1970, 263 f.; Baumann 1972a, 3; 1972b, 273 f f ) . Eine solche 
Regelung hät te auch bei den Sanktionen eine gewisse Standardisierung und Vereinheit
lichung zur Folge. 
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//. D e r rechtliche R a h m e n 

Jede Aussage zu r S t r Z setzt log isch eine S t e l l u n g n a h m e z u d e n S t r a f z w e c k e n 9 

u n d ih re r R a n g o r d n u n g voraus . In der E i n l e i t u n g w u r d e berei ts da rauf h ingewie
sen, d a ß die E n t s c h e i d u n g h i e r ü b e r auf der E b e n e der K r i m i n a l p o l i t i k fä l l t . D i e 
M e h r z a h l der K r i m i n o l o g e n tr i t t auf dieser E b e n e t r a d i t i o n e l l für den V o r r a n g 
s p e z i a l p r ä v e n t i v e r Z w e c k e e in . 
W i l l m a n aber L ö s u n g s v o r s c h l ä g e für die P rax i s de lege la ta u n t e r b r e i t e n , so m u ß 
m a n der S t ra f theor ie fo lgen , die dem Gese tz zug runde liegt. D a s bedeute t , d a ß 
auch nach d e m 1. S t r R G t r o t z der etwas u n k l a r e n F o r m e l v o n der S c h u l d als 
„ G r u n d l a g e für d ie Z u m e s s u n g der S t r a fe" ( § 13 A b s . 1 S. 1 S t G B ) g r u n d s ä t z 
l i c h v o n e inem V o r r a n g der V e r g e l t u n g s f u n k t i o n oder des S c h u l d - S ü h n e - P r i n z i p s 
auszugehen i s t 1 0 D e r E i n f l u ß p r ä v e n t i v e r Z w e c k e au f d ie S t r a f zumessung i .e .S . , 
d.h. auf die H ö h e der St rafe , d ü r f t e zumindes t i m Ergebn i s k a u m g r ö ß e r sein 
als b isher i m R a h m e n der S p i e l r a u m - oder S c h u l d r a h m e n t h e o r i e . W ä h r e n d eine 
Ü b e r s c h r e i t u n g des S c h u l d r a h m e n s aus p r ä v e n t i v e n G r ü n d e n n a c h wie v o r fast 
e inhe l l ig abgelehnt w i r d , ha l t en einige A u t o r e n d ie U n t e r s c h r e i t u n g des S c h u l d 
rahmens, insbesondere aus s p e z i a l p r ä v e n t i v e n G r ü n d e n , für z u l ä s s i g 1 1 . D e r 1. Se
nat des B G H hat aber für den F a l l der W e c h s e l w i r k u n g v o n St rafe u n d M a ß r e g e l 
bereits k l a r en t sch ieden , d a ß er auch h i n s i c h t l i c h der U n t e r g r e n z e am S c h u l d p r i n -
z ip u n d an der S p i e l r a u m t h e o r i e f e s t h ä l t 1 2 . 
M a n w i r d daher a l lenfal ls v o n einer etwas g r ö ß e r e n T o l e r a n z für s p e z i a l p r ä v e n 
tive Ü b e r l e g u n g e n be i der Unte rgrenze des S p i e l r a u m s ausgehen k ö n n e n 1 3 

E i n d e u t i g verlagert hat das 1. S t r R G die G e w i c h t e nur be i der S t r a fzumessung 
i . w . S . , d .h . be i der E n t s c h e i d u n g ü b e r die A r t der S a n k t i o n e n u n d d ie Strafaus
setzung zur B e w ä h r u n g ( § § 14, 23) . H i e r hat der G e d a n k e der S p e z i a l p r ä v e n t i o n 
je tz t den V o r r a n g e r h a l t e n 1 4 

A u s z u g e h e n ist also z u n ä c h s t v o n der schuldangemessenen Strafe . D e r e n t a t s ä c h 
l iche B e g r e n z u n g s f u n k t i o n , gemessen an den s i ch tba ren Ergebn issen der R e c h t 
sprechung, ist a l lerdings ger ing (s.o. 1. K a p . , B , II, 7 u . 4 ) 1 5 . 

9 Finale StrZ-Gründe i.S. Spendeis; vgl. Spendel 1971, 204 f. m.w.N. 
1 0 Vgl . Maurach 1971, 835 f f ; Spendel 1971, 204 f f ; 210 f f ; Dreher 1972, § 13, Nr. 2: 

Schönke/Schröder 1972, Vorbem. § 13, Rdn. 5 - 1 8 ; B G H NJW 1971, 61 f = B G H 24, 132 ff. 
Horstkotte 1970, 123 ist zwar der Ansicht, daß bei der Interpretation des § 13 der Aus
gleich der Schuld keinen Vorrang vor spezialpräventiven Gesichtspunkten haben könne . 
Seine weiteren Ausführungen machen aber deutlich, daß die praktischen Konsequenzen 
der „Grund lage -Former 4 kaum von denen der Spielraumtheorie abweichen dürften. 

1 1 Z .B . Horstkotte 1970, 123; ähnlich wohl Schönke /Schröder 1972, Vorbem. § 13, Rdn. 
18; vgl. auch A E § 59; dagegen Jescheck 1972, 55 f. Eine Überschrei tung (auch nach oben) 
hält Dreher 1972, § 13 Nr. 3 B für zulässig. 

1 2 B G H NJW 1971, 61 = B G H 24, 132 ff. 
1 3 So Maurach 1971, 838; im Grundsätzlichen sei aber auch die Schuldunterschreitung ab

zulehnen. 
1 4 Insoweit ist den Äußerungen von Dreher JR 1970, 230 (Anm. zu einer Entscheidung des 

K G ) und Tröndle 1971a, Vorbem. § 27, Rdn. 26, die auch in diesem Zusammenhang 
stehen, voll zuzustimmen. Vgl . ferner Schönke/Schröder 1972, Vorbem. § 13, Rdn. 18d; 
sowie B G H 24, 42. 

1 5 Vgl . auch Lackner 1967, 514; Bruns 1967, 283 f. 
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D a r a n ä n d e r n a u c h die versch iedenen V e r s u c h e n ich t s , den G e d a n k e n des „ r e c h t 
l i c h e n A u s g l e i c h s der v o m T ä t e r schuldhaf t begangenen T a t " 1 6 d u r c h andere F o r 
m e l n ode r Begr i f fe z u umsch re iben , w ie z . B . „ S ü h n e " , „ g e r e c h t e V e r g e l t u n g " , 
„ R e p r e s s i o n " , „ S c h u l d a u s g l e i c h " , „ S c h u l d - S ü h n e - P r i n z i p " , „ s o z i a l e t h i s c h e M i ß 
b i l l i g u n g " , „ v e r d i e n t e m i ß b i l l i g e n d e A n t w o r t der Rech t sgemeinscha f t auf das 
v o m T ä t e r begangene schuldhaf te U n r e c h t " 1 7 W e n n a u c h h in te r den e inze lnen 
F o r m u l i e r u n g e n durchaus un te r sch ied l i che K o n z e p t i o n e n ü b e r B e d e u t u n g u n d 
Ausges t a l t ung der Strafe stehen k ö n n e n ( z . B . S ü h n e u n d V e r g e l t u n g ) 1 8 , als M a ß 
p r i n z i p b e r u h e n sie alle auf dem A u s g l e i c h s g e d a n k e n 1 9 , der a u c h mi t d e m unge
nauen , o b w o h l h ä u f i g gebrauchten A u s d r u c k „ S c h u l d s t r a f e " gemeint ist. 
Ist d e m n a c h i m gel tenden R e c h t der G e s i c h t s p u n k t des Schu ldausg le i chs zentra
ler M a ß s t a b für die Bemessung der St rafe , so ist m a n geneigt , v o n einer e m p i r i 
schen Wissenschaf t ke ine U n t e r s t ü t z u n g z u e rwar ten . 
D e n n S c h u l d ist auch i .S . des § 13 „ V o r w e r f b a r k e i t " 2 0 u n d der V o r w u r f beruht 
darauf, d a ß der T ä t e r „ s i c h n ich t r e c h t m ä ß i g ve rha l t en , d a ß er s i ch für das U n 
recht en t sch ieden hat, o b w o h l er s ich r e c h t m ä ß i g ve rha l t en , für das R e c h t h ä t t e 
en t sche iden k ö n n e n " 2 1 . Das dami t i m p l i z i e r t e Pos tu la t der W i l l e n s f r e i h e i t 2 2 liegt 
a u ß e r h a l b der R e i c h w e i t e empi r i scher Wissenschaf ten ; es k a n n weder wider leg t , 
n o c h b e s t ä t i g t w e r d e n 2 3 . 
Diese S t e l l u n g n a h m e s c h l i e ß t n ich t aus, d a ß die K r i m i n o l o g i e die E n t s c h e i d u n g 
des Gese tzgebers für die S c h u l d als V o r a u s s e t z u n g u n d als G r u n d l a g e der Strafe 
respekt ier t , da es verschiedene G r ü n d e g ib t , die diese E n t s c h e i d u n g recht fer t igen , 
selbst w e n n d ie Wi l lensf re ihe i t eine F i k t i o n w ä r e 2 4 . 

1 0 Maurach 1971, 836. 
1 7 Zu diesen Wendungen Spendel 1971, 210; Koffka 1971 Vorbem. § 13, Rdn. 4. 
1 8 Vgl . z .B. Peters 1960, 100 f f ; ähnlich Jescheck 1957, 23; Baumann 1968a, 17 f.; 

1969c, 17; Koffka 1971, Vorbem. § 13, Rdn. 4. 
1 9 Zutreffend Spendel 1971, 210 f.; Luhmann (1972, 155) bezeichnet Vergeltung als „ele

mentare . . . Generalisierung des Rechts". 
2 0 Vgl . Koffka 1971, § 13 Rdn. 6 m.w.N. ; Maurach 1971, 359. 
2 1 B G H 2, 200. 
2 2 So die n . M . ; vgl. B G H 2, 200 f.; A . Kaufmann 1961, 127 f f ; Baumann 1968a, 354 

m.w.N.; Maurach 1971, 426 f f ; Lenckner 1972, 17 f f 
2 3 Ebenso: Schneider 1961, 20 f f ; Bockelmann 1963, 388, 392; Göppinger 1964a, 33 f. 

m.w.N., 1971, 14 f., 164; Ehrhardt 1967, 234; A . Kaufmann 1967, 560; Kaiser 1967, 
305; Lefcrenz 1967, 6.; Roxin 1966, 378. 
Deshalb ist es auch unmöglich, mit kriminologischen Methoden Freiheitsgrade und 
Schuldgchalt einer Tat „festzustellen", obwohl solche Erwartungen immer wieder ge
äußert werden (z.B. Lange 1961, 404 f f ; Brauneck 1963, 193 f f , 196; Lang-Hinrichsen 
1963, 206 f f ) . 
Auch die Versuche verschiedener Anhänger der sog. ,,philosophischen Anthropologie", 
das Freiheitsproblem angeblich empirisch zu lösen, sind philosophisch (existenzialistisch) 
oder weltanschaulich begründete Scheinlösungen, die letztlich das Freihei tsbewußtscin 
mit Freiheit gleichsetzen (s. dazu die Kri t ik von Lefcrenz 1961, 651 f.; Göppinger 1964a, 
31 ff. m. ausf. Nachweisen, insbes. Anm. 95-97) . 

2 4 Z.B. weil man die Schuld als gerechtesten Anknüpfungspunkt für die Strafe ansieht (vgl. 
E 62, S. 96; Schneider 1961, 25 A E S. 29 „rechtsstaatl ich notwendige Sicherung) oder 
weil Freihei tsbewußtscin und Verantwortung für eigenes Verhalten von der Mehrzahl der 
Menschen und der Gesellschaft als Reali täten empfunden werden (vgl. Leferenz 1967, 6; 
Kaiser 1967, 306). Grundsätzlich dazu A . Kaufmann 1967, 553 f f ; Lenckner 1972, 17 ff. 
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Gelegentlich wird versucht, die Schuld ohne indeterministisches Bekenntnis zu definieren, 
z.B. als „negative Abweichung von der Willensbildung eines maßgerech ten Menschen 1* 2 5 . 
Jescheck bezeichnet als Maßstab für das Schuldurteil das durchschnittliche, von der Rechts
gemeinschaft erwartete Können . Schmidhäuse r 2 7 versteht strafrechtliche Schuld als „rechts-
gutsverletzendes geistiges Verhalten"; sofern der „geistige K o n t a k t " zum verletzten Rechts
gut nicht durch das Fehlen von geistiger Reife, Zurechnungsfähigkeit oder subjektiver Zu
rechenbarkeit gestört sei, liege Schuld vor. 
Bei solchen und ähnlichen Auffassungen wird das metaphysische Problem der Feststellung 
der Willensfreiheit im Einzelfall umgangen. A n seine Stelle tritt ein Vergleich mit einem teil
weise objektivierten Maßstab. Dieser setzt aber die prinzipielle Möglichkeit des Andershan
delns voraus. 
Damit wird der Schuldbegriff für die Strafrechtspflege zwar praktikabler, empirisch begründ
bare Aussagen über Grade der Schuld sind aber ebensowenig möglich wie bei der klassischen 
indeterministischen Schuldauffassung. 

D e n n o c h ist d ie auf S c h u l d g e g r ü n d e t e S t r a f e d e m Z u g r i f f der e m p i r i s c h e n F o r 
schung n ich t vö l l i g en tzogen . D i e Fes t se tzung der schu ldangemessenen Strafe 
d u r c h den R i c h t e r e n t h ä l t e in zweistufiges W e r t u r t e i l 
D i e erste S tu fe betr i f f t d ie En t s che idung ü b e r d ie re la t ive G r ö ß e des schu ldhaf t 
begangenen U n r e c h t s . Bere i t s i m R a h m e n der V e r b r e c h e n s l e h r e , also b e i der 
Fes t s te l lung der S c h u l d als Vorausse t zung der S t r a fba rke i t , w i r d heu te a l lgemein 
der n o r m a t i v e S c h u l d b e g r i f f 2 2 , zugrundegelegt . D e r d a r i n z u m A u s d r u c k k o m 
mende G e d a n k e gi l t erst recht für die S c h u l d als G r u n d l a g e u n d M a ß p r i n z i p der 
S t ra fzumessung: S t ra f rech t l i che S c h u l d bedeute t n i c h t 2 9 o d e r n i c h t n u r 3 0 e inen 
p sych i schen Sachverha l t , sondern (auch) e in W e r t u r t e i l der d u r c h d e n R i c h t e r 
ver t re tenen Rech tsgemeinschaf t . S c h u l d u n d U n r e c h t w e r d e n i m R a h m e n der 
S t r Z als Steigerungsbegrif fe ve r s t anden 3 1 , k ö n n e n also o h n e B e w e r t u n g ü b e r h a u p t 
n ich t k o n k r e t i s i e r t w e r d e n . 
D i e zwe i t e S tu fe , d ie U m s e t z u n g der S c h u l d i n eine b e s t i m m t e S t r a f h ö h e , ist, 
n o c h s t ä r k e r d u r c h die wer tende E n t s c h e i d u n g des R i c h t e r s g e p r ä g t . F ü r diesen 
A k t gibt es n o c h weniger reale oder r ech t l i che D e t e r m i n a n t e n . 
D i e v o m R i c h t e r festgesetzte H ö h e der Schu lds t ra fe ist also das E r g e b n i s eines 
k o m p l e x e n Wer tungsvorganges 3 2 , der v o n v i e l en F a k t o r e n b e e i n f l u ß t w i r d . A l s 
W er tu r t e i l k a n n die Schulds t ra fe durchaus „ O b j e k t " e m p i r i s c h e r F o r s c h u n g s e i n 3 3 , 

Nowakowski 1972, 3 m.w.N. 
2 6 Jescheck 1972, 320 f.; vgl. auch Baumann 1969c, 12: „Schuld als soziale Verantwort

l ichkeit"; 
13: „Zurückbleiben hinter den . . . sozialen Anforderungen". 

2 7 Schmidhäuser 1970, 285 f. 
28 

Im Gegensatz zum früher vertretenen psychologischen Schuldbegriff. Vg l . dazu Baumann 
1968a, 356 f f ; Jescheck 1972, 314 f.; Schmidhäuser 1970, 284 f.; Maurach 1971, 362 f f ; 
alle m.w.N. zur Entwicklungsgeschichte des Schuldbegriffs; vgl. auch Schönke /Schröder 
1972, Vorbem. § 51, Rdn. 79. 

2 9 So der „rein normative Schuldbegriff", vgl. z.B. Welzel 1969, 138 f f ; Maurach 1971, 
364 ff. 

30 
So der komplexe „normat ive Schuldbegriff"; vgl. z .B. Baumann 1968, 356 ff.; Jescheck 
1972, 314 f., jeweils m.w.N. 

3 1 Vgl . Baumann 1968a, 681; Jescheck 1972, 652 f.; Maurach 1971, 419. 
3 2 Vgl . Dreher 1967, 46: „schöpferischer sozialer Gestaltungsakt", ebenso Dreher 1972. 

§ 13 Nr. 3 B c. 
3 3 S.o. 1. Kap. A , II, 5 (S. 12). 
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e t w a m i t d e m Z i e l , d ie S t ra fprax is insgesamt sys temat i sch z u o r d n e n u n d die das 
S t r a f m a ß h a u p t s ä c h l i c h b e s t i m m e n d e n E in f lü s se fes tzus te l len . 
O b u n d i n w i e w e i t eine solche er fahrungswissenschaf t l iche U n t e r s u c h u n g k o n s t i 
t u t i v e F u n k t i o n e n i m R a h m e n des S t r Z - R e c h t s ü b e r n e h m e n k a n n , ist i m folgen
den z u p r ü f e n . 

III. Existenz und Einfluß r i c h t e r l i c h e r S t r a f r a h m e n 

D i e wissenschaf t l i che B e s c h ä f t i g u n g m i t der S t r Z k a n n an einer E r s c h e i n u n g der 
R e c h t s p r a x i s n i ch t v o r ü b e r g e h e n , die berei ts E x n e r 3 * beschr ieben hat u n d deren 
w i c h t i g e B e d e u t u n g Für die Q u a n t i f i z i e r u n g der Strafe seither m e h r f a c h hervor
g e h o b e n w u r d e 3 5 : D i e E x i s t e n z engerer r i ch te r l i che r S t r a f r a h m e n inne rha lb der 
w e i t e n gese tz l i chen S t ra f rahmen . 
D r e h e r 3 6 hat sie das „ g e h e i m e M e t e r m a ß " des R i c h t e r s genannt : D e r R i c h t e r be
s t i m m t d ie i h m gerecht erscheinende Strafe n icht i n j e d e m F a l l neu u n d s e l b s t ä n 
dig , s o n d e r n er reduz ie r t die A b w ä g u n g aller i n Be t r ach t k o m m e n d e n U m s t ä n d e 
w e i t g e h e n d auf e inen V e r g l e i c h m i t t y p i s c h e n F ä l l e n , für d ie s ich i n seiner P rax i s 
ode r i n der P rax i s seines G e r i c h t s b e z i r k e s bes t immte S t r a f g r ö ß e n eingespiel t ha
ben . 

Wich t igs t e s E l e m e n t dieses r i c h t e r l i c h e n O r i e n t i e r u n g s m a ß e s ist deshalb die r i c h 
t e r l i che T r a d i t i o n . Sie ist ihrerseits das Ergebnis einer l a n g j ä h r i g e n Syn these aus 
den a n e r k a n n t e n S t r Z - E r w ä g u n g e n , deren O r i e n t i e r u n g an der S t r a f s c h i c h t u n g 
der gese tz l i chen S t ra f rahmen , aus E r f a h r u n g u n d aus d e n „ i r r a t i o n a l e n E l e m e n 
ten der S t r a f z u m e s s u n g " , die Würtenberger u n d Peters t ref fend beschr ieben ha
b e n 3 7 E i n f l ü s s e dieser A r t s ind t ro t z s o r g f ä l t i g e r begr i f f l i cher U m s c h r e i b u n g der 
S t r Z - G e s i c h t s p u n k t e , d ie den A n f o r d e r u n g e n der neueren S t r Z - L e h r e en tspr ich t , 
z u m i n d e s t i m S t a d i u m der T r a n s f o r m a t i o n i n b e s t i m m t e S t r a f g r ö ß e n n ich t aus
z u s c h l i e ß e n . R e c h t l i c h e S t r Z - E r w ä g u n g e n u n d i r ra t iona le Res t e l emen te t re ten i n 
j e d e m E i n z e l f a l l i n eine W e c h s e l w i r k u n g zur mehr ode r weniger a u s g e p r ä g t e n T r a 
d i t i o n 3 8 , gestal ten, verfest igen oder m o d i f i z i e r e n diese i n s te t igem, fast uns ich t 
ba rem W a n d e l , ohne ih r die B e d e u t u n g als zentra le O r i e n t i e r u n g s g r ö ß e für die 
r i ch t e r l i che S t r Z z u nehmen . 
E i n wesen t l i che r N a c h t e i l haftet j e d o c h den t r a d i t i o n e l l e n r i c h t e r l i c h e n Strafrah
m e n an: Ihre oft starke personale u n d regionale B e g r e n z t h e i t 3 9 . B e v o r w i r auf die 

3 4 Exner 1931, 9 f.; s. auch o. 1. Kap. C, I, 2, S. 31 f. 
3 5 Z .B. v. Weber 1956, 18, 23, 27; Andenaes 1957, 651 ff.; Dreher M D R 1961, 343 f. 

(Anm. zu O L G Stuttgart); Bruns 1967, 47 ff.; Würtenberger (1969), Zi t . : 1970, 178 ff. 
3 6 Dreher M D R 1961, 344; ähnlich Wimmer 1950, 270. 
3 7 Peters 1932, 90 ff.; 1936, 743 f.; Würtenberger (1968/69) Zit . : 1970, 157 ff.; 175 ff.; 

vgl. auch Dreher 1947, 17; Baumann 1963 a, 137, 142; Henkel 1969, 34 f.; Hinweise 
bereits bei v. Santen 1826, 1. 

3 8 „Trad i t ion" kann hierbei durchaus i.S. Max Webers verstanden werden, also als faktische 
Regelmäßigkeit , die durch häufige Wiederholung die „Dignität von etwas normativ Gebo
tenem" erhäl t ; vgl. M . Weber Zit. 1967, 89 f. 

3 9 Dazu v. Weber 1956, 18; Dreher M D R 1961, 343 f.; sowie die Ergebnisse von Schiel 
(s.o. 1. Kap. C, IV, S. 38 f.). 

5 S c h ö c h , Strafzumessungspraxis und Verkehrsdelinquenz 
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M ö g l i c h k e i t e n z u ihrer Ü b e r w i n d u n g eingehen, stellt s i ch d ie vor rang ige Frage , o b 
die geschi lder te r i ch t e r l i che S t r Z - P r a x i s ü b e r h a u p t eine l eg i t ime F u n k t i o n i m R a h 
m e n des S t r Z - R e c h t s haben k a n n , oder ob es s i ch u m e inen u n e r w ü n s c h t e n o d e r 
gar r ech t swid r igen A u s w u c h s r i ch t e r l i che r G e w o h n h e i t hande l t — F r e m d k ö r p e r 
und H i n d e r n i s Für eine durchgre i fende Verbesse rung der S t r a f zumessung? 

I V . D i e Bedeutung der r i c h t e r l i c h e n Strafpraxis für das Strafzumes
sungsrecht 

1 Abgrenzung zum Taxenstrafrecht 

Gegen die geschi lder te P rax i s s ind h ä u f i g B e d e n k e n g e ä u ß e r t w o r d e n 4 0 I n der 
Ta t lassen s i ch G e f a h r e n eines s o l c h e n V o r g e h e n s n i ch t l eugnen : S c h e m a t i s i e r u n g , 
Pauscha lbeur t e i lung , s c h a b l o n e n m ä ß i g e B e h a n d l u n g , also d ie b e k a n n t e n N a c h 
teile des Taxens t ra f rech t s z w i n g e n z u ä u ß e r s t e r V o r s i c h t b e i d e m V e r s u c h , dieser 
P rax i s eine l eg i t ime F u n k t i o n i m R a h m e n der S t r a f m a ß - F i n d u n g z u z u w e i s e n . 
M i t R e c h t hat s i ch die h ö c h s t r i c h t e r l i c h e R e c h t s p r e c h u n g i m m e r w i e d e r gegen 
Taxens t r a fen a u s g e s p r o c h e n 4 1 , b e i denen d ie schemat i sche G l e i c h b e h a n d l u n g k e i 
nen R a u m für d ie B e r ü c k s i c h t i g u n g der besonderen U m s t ä n d e des E i n z e l f a l l e s 
l ä ß t 4 2 

U n z u l ä s s i g e T a x e n l iegen nach der R e c h t s p r e c h u n g d a n n v o r , w e n n e r k e n n b a r 
w i r d , d a ß i n a l len F ä l l e n eines b e s t i m m t e n St raf ta tbes tandes d ie S t ra fe un te r 
Be ru fung auf d ie G e r i c h t s p r a x i s s c h a b l o n e n m ä ß i g festgesetzt w i r d , w ä h r e n d an
dere S t r Z - E r w ä g u n g e n ke ine R o l l e spielen k ö n n e n . 
Desha lb da r f d ie B e r ü c k s i c h t i g u n g der S t r Z - T r a d i t i o n d a n n n i ch t m i t de r T a x e n -
Strafe gleichgesetzt w e r d e n , w e n n sie nur als G r u n d r e g e l , als O r i e n t i e r u n g s m a r k e 
d ient , die d e m G e r i c h t eine A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der k o n k r e t e n F a l l g e s t a l t u n g 
nicht erspart u n d d ie g e n ü g e n d S p i e l r a u m l ä ß t , be sonde ren U m s t ä n d e n des F a l l e s 
R e c h n u n g z u t r a g e n 4 3 ' 4 4 

A l l e r d i n g s w i r d die G e f a h r des A b g l e i t e n s i n eine und i f f e r enz i e r t e A n w e n d u n g 
v o n T a x e n d u r c h so lche Abgrenzungsve r suche n i ch t ausgeschlossen. D i e pauschale 

Zusammenfassend Bruns 1967, 47 ff. 
4 1 Z .B . O L G Hamburg NJW 1963, 2387; O L G Neustadt D A R 1963, 304; O L G Hamm M D R 

1964, 254; weitere Nachweise bei Koffka 1971, § 13 Rdn . 20. 
42 

Beispiele: O L G Hamm a.a.O.: Verhängung einer dreiwöchigen Haftstrafe für Trunkenheit 
am Steuer mit der Begründung, dies sei „nach dem heutigen Stand der Rechtsprechung di< 
mildeste Strafe für dieses Delikt 4*. O L G Neustadt, O L G Hamm a.a.O.: Das Strafmaß wird 
im wesentlichen mit der Feststellung begründet, es entspreche der s tändigen Praxis des Ge
richts (Geschwindigkeitsüberschreitung, Trunkenheit am Steuer). 

4 3 Ähnlich wohl Bruns 1967, 50, der sich im übrigen dezidiert gegen das Taxenstrafrecht 
wendet; vgl. auch Koffka 1971, § 13, Rdn. 20. 

4 4 Die Bußgeldkataloge für Ordnungswidrigkeiten im Verkehr sind etwa zwischen der „ T a x e " 
und der „Grundrege l " einzuordnen. Die Wirkung einer „ T a x e " haben sie nur für Verwal
tungsbehörden, für die Gerichte sind sie nicht verbindlich, werden aber als R ich tmaß nor
malerweise berücksichtigt (vgl. dazu Cramer 1971, 103 m.w.N.). Dennoch haben sie in 
der Praxis nicht ganz die hier für die „Grundrege l " vorgeschlagene Elast izi tät . Außerdem 
sind sie nur an objektiven Tatbes tänden ausgerichtet. Zur Funkt ion der Bußgeldkataloge 
vgl. auch Jagusch 1971, § 24 S t V G , Anm. 15n. 
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A b l e h n u n g der r i ch t e r l i chen S t ra fprax is w ü r d e dies aber n o c h weniger ve rh inde rn , 
s o n d e r n nur z u einer Ve r sch l e i e rung i m B e g r ü n d u n g s s t i l f ü h r e n . D e n n n i emand 
hat b i sher den E i n f l u ß der S t r Z - T r a d i t i o n geleugnet, auch w e n n er i n den Ur t e i l s 
g r ü n d e n sel ten d e u t l i c h z u m A u s d r u c k k o m m t . N a c h d e n o b e n gesch i lder ten em
p i r i s c h e n B e f u n d e n w i r d m a n - z u m i n d e s t be i den V e r k e h r s d e l i k t e n 4 5 u n d an
de ren M a s s e n d e l i k t e n , d ie g r ö ß t e n t e i l s summar i s ch erledigt w e r d e n - der R e a l i 
t ä t i n ke ine r Weise gerecht , w e n n n i ch t versucht w i r d , das t yp i s che V o r g e h e n 
der P r a x i s e i n i g e r m a ß e n unter K o n t r o l l e z u br ingen u n d den S te l l enwer t der 
richterlichen S t ra f rahmen in r e c h t l i c h vertretbarer Weise abzugrenzen . 
Das A n l i e g e n , T h e o r i e u n d Prax i s der S t r Z aufeinander a b z u s t i m m e n , hat A n d e 
naes z u der i n dieser D e u t l i c h k e i t sel tenen S te l lungnahme v e r a n l a ß t , , , d a ß inner
ha lb gewisser G r e n z e n das T a x e n s y s t e m eine prak t i sche N o t w e n d i g k e i t i s t " , w e i l 
„ e s i n der R e g e l a u ß e r h a l b der M ö g l i c h k e i t e n des R i c h t e r s l iegt , v o n s e l b s t ä n d i 
gen E r w ä g u n g e n ü b e r ra t ionale G r ü n d e ausgehend eine b e s t i m m t e Strafe festzu
s e t z e n " 4 6 . F r e i l i c h versteht Andenaes d ie „ T a x e " i m S i n n e der o b e n de f in ie r t en 
„ G r u n d r e g e l " : „ A u f d ie S t ra fzumessungs t rad i t ion ist nur z u r ü c k z u g r e i f e n , sofern 
k e i n zu re i chende r A n h a l t s p u n k t für eine andere E n t s c h e i d u n g gegeben ist. Sie 
ist k e i n e Zwangs jacke , d ie den R i c h t e r h inder t , z u e inem v e r n ü n f t i g e n Ergebn i s 
z u g e l a n g e n " 4 7 

U n t e r d e m A s p e k t der P r ä z i s i e r u n g des S c h u l d p r i n z i p s für d ie S t r Z hat A r t h u r 
K a u f m a n n w i e d e r h o l t darauf h i n g e w i e s e n 4 8 , d a ß auf der G r u n d l a g e der t r ad i t io 
ne l l en S t r Z - P r a x i s „ d a s so oft v e r p ö n t e T a x e n s y s t e m " durchaus seine Be rech 
t igung habe, w e i l d ie schuldangemessene Strafe mi t r a t iona len G r ü n d e n n ich t 
vö l l ig e indeu t ig fes tzuste l len sei. Es sei das e inz ig w i r k l i c h p r a k t i k a b l e M a ß p r i n z i p . 
F ü r eine angemessene B e r ü c k s i c h t i g u n g der T r a d i t i o n i m S y s t e m des S t r Z - R e c h t s 
sprechen aber n ich t a l l e in G r ü n d e der P r a k t i k a b i l i t ä t . D i e W a h r u n g der K o n t i n u i 
t ä t e r le ichter t d ie K o n k r e t i s i e r u n g des Wer tu r te i l s ; sie garant ier t i n h o h e m M a ß e 
G l e i c h m ä ß i g k e i t der S t r Z , w e i l n ich t i n j e d e m F a l l e eine neue R e g e l gebi ldet wer
den m u ß . S t r Z - T r a d i t i o n k a n n also d ie Rech t ss icherhe i t e r h ö h e n ; sie k o m m t da
mi t den Gerech t igke i t svo r s t e l lungen der B e v ö l k e r u n g e n t g e g e n 4 9 

2 Strafzumessungspraxis als Hilfsmittel für die Bemessung der Strafe 

D i e s tabi l is ierende F u n k t i o n der ge r i ch t l i chen S t r Z - P r a x i s ist i n den bereits er
w ä h n t e n E n t s c h e i d u n g e n des B G H u n d des O L G K ö l n 5 0 m i t den r i ch t igen A k 
zenten verwertet w o r d e n . In al len d re i En t sche idungen w i r d der S t ra fausspruch 

Den Vortei l der Taxenbildung im Verkehrsstrafrecht betont Baumann (1968), Zit. 1969a, 
158, 164, 168, 175 f.; Schoene 1968, 635 f.; vorsichtig auch Schönke/Schröder § 13, 
Rdn. 53. 
Für die Übernahme des amerikanischen Ticket-Verfahrens bei Verkehrsübertretungen 
Frey 1961, 310 f f ; Schmid 1969, 73 f. 
Andenaes 1957, 653 f.; zu den eigenen Wegen der StrZ-Praxis vgl. auch Kaiser 1972c, 
88 f.; Peters 1972a, 303. 
A.a.O., S. 659; zustimmend für die Verkehrsdelinquenz Henkel 1969, 39, A n m . 72. 
A. Kaufmann 1961, 66, 261; 1967; 555. 
Vgl . Lüderssen 1972, 84 f., 201 f.; im Zusammenhang mit der Schmerzensgeldbemes
sung ähnlich Henke 1969, 54 f f , 72 f. 
S. o. 1. Kap. B, II, 8, S. 25 -27 . 
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s i n n g e m ä ß mi t der B e g r ü n d u n g aufgehoben, d a ß die St rafe das n a c h d e n E r f a h 
rungen des Rev i s ionsger ich tes für vergleichbare F ä l l e ü b l i c h e S t r a f m a ß ü b e r 
schrei te , ohne d a ß die G r ü n d e die A b w e i c h u n g un te r d e m G e s i c h t s p u n k t der 
Schuldangemessenhei t an den Besonderhe i t en des F a l l e s v e r s t ä n d l i c h m a c h t e n . 
Diese E n t s c h e i d u n g e n s ind n ich t nur für d ie S t r a f m a ß r e v i s i o n v o n g r u n d s ä t z l i c h e r 
B e d e u t u n g 5 1 , sonde rn a u c h für das mater ie l le S t r Z - R e c h t . S ie ze igen , d a ß die 
Rev i s ionsger ich te für d ie K o n k r e t i s i e r u n g des Schu ldgeha l t e s e iner T a t , j a sogar 
für d ie Q u a n t i f i z i e r u n g der schuldangemessenen St rafe , d ie S t r Z - P r a x i s der Ta t 
r ich te r als M a ß s t a b berei ts anerkannt haben. 

I D a m i t ist d ie „ r ege lb i l cLende K r a f t " 5 2 der G e r i c h t s p r a x i s 5 3 angesp rochen . Sie 
J stellt d ie S t r Z i n d e n R a h m e n der a l lgemeinen r ech t s theo re t i s chen D i s k u s s i o n 
i ü b e r das Z u s a m m e n w i r k e n v o n Gesetzesrecht u n d R i c h t e r r e c h t b e i der Rech t s 

f i n d u n g 5 4 

Es w u r d e bereits dargelegt, d a ß die K o n k r e t i s i e r u n g der S c h u l d u n d d e r e n U m 
setzung i n eine b e s t i m m t e Strafe i m K e r n eine k o m p l e x e W e r t e n t s c h e i d u n g des 
R i c h t e r s dars te l l t : D i e k o g n i t i v e n E l e m e n t e ergeben nur e inen g r o b e n u n d re la
t iven R a h m e n ; für das Resu l t a t s ind wei tgehend d ie v o l i t i v e n E l e m e n t e bes t im
m e n d 5 5 . D i e i n der neueren Rech t s theo r i e i m m e r w i e d e r be ton t e R o l l e des R i c h 
terrechts i m F u n k t i o n s g e f ü g e des pos i t iven R e c h t s 5 6 w i r d desha lb i m S t r Z - R e c h t 
besonders d e u t l i c h . E s hande l t s ich i m streng n o r m i e r t e n S t ra f rech t ke ines fa l l s 
u m das e inzige, aber u m das deut l ichs te B e i s p i e l d a f ü r , d a ß das Gese tzes rech t 
„ o h n e den R ü c k h a l t u n d die D e t e r m i n i e r u n g " 5 7 d u r c h das R i c h t e r r e c h t n i ch t 
f u n k t i o n s f ä h i g w ä r e . 
Das A u ß e r g e w ö h n l i c h e b e i m S t r Z - R e c h t liegt n u n aber d a r i n , d a ß das R i c h t e r 
recht n i ch t w ie sonst i n der k o n z e n t r i e r t e n F o r m v o n P r ä j u d i z i e n der Rev i s ions 
ger ichte greifbar ist, s o n d e r n i n der t ä g l i c h e n P rax i s der T a t r i c h t e r se inen N i e 
derschlag f i n d e t 5 8 . D i e G e s a m t h e i t dieser R i c h t e r ist d ie n a c h unserer V e r f a s s u n g 
u n d G e r i c h t s o r g a n i s a t i o n z u s t ä n d i g e Instanz für d ie i m R a h m e n der S t r Z z u tref
fenden Wer t en t s che idungen ü b e r Unrech t sgeha l t , S c h u l d u n d de ren U m s e t z u n g i n 
eine b e s t i m m t e Strafe . So sehr die Rev i s ionsge r i ch te z u r V e r f e i n e r u n g der S t r Z -
G r ü n d e u n d - E r w ä g u n g e n beigetragen haben , d ie R e a l i t ä t des S t r Z - R e c h t s er-

5 1 Dazu insbes. Grünwald 1959, 713 ff. und 808 f f ; Z ipf 1969, 216 ff. 
Esser 1967, 129. 

^ Den Begriff der „kons tan ten Gerichtspraxis" hat Rümelin (1929, 50 ff.) eingeführt. 
Aus der umfangreichen Literatur sei hingewiesen auf: Schröder 1953, 13 f f ; Esser 1956, 
23 f f ; 279 f f ; 1967, 95 f f ; 1970, 184 f f ; Arndt 1963, 1273 f f ; Gernhuber 1963, 214 ff. 
Hirsch 1966, 334 f f ; Kriele 1967, 243 f f ; Larenz 1969, 403 f f ; Henke 1969, 93 f f ; 
Fischer 1971, 5 f f ; Säcker 1971, 145 f f ; 1972, 215 f f ; Lüderssen 1972, 95 f f ; Rasehorn 
1972, 81 f f ; Redeker 1972, 409 f f ; Klein 1972, 333 f f , 335. 

5 5 Vgl . Baumann 1963a, 142; allgemein Säcker 1971, 146; Redeker 1972, 410 f. 
5 6 Insbesondere Esser 1967, 95 f f ; 1970, 186 f f , 191; Larenz 1969, 403 f f ; vgl. auch die 

in A n m . 54 Genannten. 
5 7 Esser 1970, 187. 
58 

Insofern ergeben sich weitgehend ähnliche Probleme wie bei der Bemessung des Schmer
zensgeldes im Zivilrecht. Vg l . dazu insbes. Henke 1969, der die Schmerzensgeldtabellen 
verteidigt und ihre Unentbehrlichkeit für die Rechtsanwendung überzeugend begründet; 
zustimmend Bött icher NJW 1970, 419 (Besprechung). Z u diesem Vergleich auch Zippelius 
1971, 85; Frisch 1971, 198, Anm. 354. 
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s c h l i e ß t s i ch nur ü b e r die S t r Z - P r a x i s der Tatsachenger ichte . D a r a n haben s ich 
a u c h d i e d re i genannten wegbere i t enden Rev i s ionsen t sche idungen zu t r e f f end 
o r i e n t i e r t . 

3 R e p r ä s e n t a t i v e Darstellung der richterlichen StrZ-Praxis als Aufgabe 

Das P r o b l e m spi tz t s ich dami t auf d ie entscheidende Frage z u , o b u n d wie es 
m ö g l i c h ist , das R i c h t e r r e c h t auf d e m G e b i e t der S t r Z m i t a l l se inen ra t iona len 
u n d i r r a t i o n a l e n , k o g n i t i v e n u n d v o l i t i v e n E l e m e n t e n als a l lgemein gü l t i ge s R e 
sultat so darzus te l l en , d a ß es w i e die h ö c h s t r i c h t e r l i c h e n P r ä j u d i z i e n z u anderen 
Rech t s f r agen jederzei t als , , L ö s u n g s m u s t e r " 5 9 zu r V e r f ü g u n g steht. 

3 . 1 . Ersatzlösungen 

D e r 4. Senat des B G H 6 0 hat diese Frage i n einer der e r w ä h n t e n E n t s c h e i d u n g e n 
d a d u r c h g e l ö s t , d a ß er auf seine Erfahrungen" h inwies . E r me in t d a m i t - u n d 
darauf g r ü n d e n auch die be iden anderen U r t e i l e - den g r ö ß e r e n Überblick des 
R e v i s i o n s g e r i c h t e s ü b e r die S t r Z - P r a x i s verschiedener un te re r G e r i c h t e . 
A b e r das ist nur eine N o t l ö s u n g . Das A n s c h a u u n g s m a t e r i a l der Rev i s ionsge r i ch te 
ist n i r g e n d w o n a c h p r ü f b a r aufgezeichnet , für den g r ö ß t e n T e i l der F ä l l e auf 
Ober l andesger i ch t sbez i rke b e s c h r ä n k t u n d a u ß e r d e m k a u m r e p r ä s e n t a t i v , da R e 
v i s ionen normale rweise n icht a l l e in wegen m ö g l i c h e r Rech t s f eh l e r eingelegt wer
den , sonde rn meist dann , w e n n a u c h das S t r a f m a ß „ k r a n k " erscheint oder die 
R e c h t s k r a f t aus i rgendwelchen G r ü n d e n aufgeschoben w e r d e n so l l . 
N u r w e n n es gel ingt , die r i ch te r l i che S t r Z r e p r ä s e n t a t i v da rzus te l l en , k a n n die 
R e c h t s p r a x i s d a v o n prof i t i e ren . 
A u s d iesem G r u n d k ö n n e n auch R i c h t e r b e s p r e c h u n g e n oder S t r Z - E m p f e h l u n g e n 
v o n F a c h t a g u n g e n nur als v o r l ä u f i g e u n d ä u ß e r s t vo r s i ch t ig z u handhabende N o t 
behelfe für das angestrebte Z i e l angesehen w e r d e n 6 1 . Das ä n d e r t n ich t s daran, d a ß 
das A n l i e g e n v o n R i c h t e r n , d u r c h D i s k u s s i o n u n d Er fahrungsaus tausch eine V e r 
e inhe i t l i chung u n d Verbesserung der S t r Z z u erre ichen, g r u n d s ä t z l i c h z u b e g r ü ß e n 
ist. 
D i e E i n w ä n d e v o n J a g u s c h 6 2 gegen die E m p f e h l u n g e n der Verkehrsger ich t s tage , 
die zu einer engagierten D i s k u s s i o n ü b e r dieses T h e m a g e f ü h r t h a b e n 6 3 , s ind ge
w i ß ü b e r s p i t z t . B e d e n k e n gegen die L e g i t i m a t i o n eines - v o m S y s t e m der Straf
rechtspflege aus gesehen - pr iva ten G r e m i u m s , A r t und G r ö ß e n o r d n u n g der 
Strafe auch nur e i n i g e r m a ß e n v e r b i n d l i c h z u p rog rammie ren , s ind aber berecht ig t , 
auch w e n n ein V e r g l e i c h mi t den „ R i c h t e r b r i e f e n " aus der Ze i t des D r i t t e n R e i 
ches n ich t m ö g l i c h i s t 6 4 . 

So Esser 1970, 191 zur Funktion des Richterrechts. 
B G H M D R 1954, 495 f. 
Ebenso Dünnebier 1970, 247; befürwortend Bruns 1967, 229; Schöne 1968, 635 f.; 
Koffka 1971, § 13 Rdn. 20 m.w.N. 
Jagusch 1970, 401 f f und 1970, 1865 ff. 
Gegen Jagusch wenden sich: Händel 1970, 204 f f ; Schutt 1970, 237 f.; Kruse 1971, 
15 f f ; Seib 1971, 18 f f ; Middendorff 1971, 26 f f ; Tröndle 1971b, 73 ff. 
Wie Jagusch 1970, 402 andeutet; vgl. dazu auch Bruns 1967, 229. 
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So s ind die E m p f e h l u n g e n , was auch ihre B e f ü r w o r t e r k a u m bes t re i t en d ü r f t e n , 
l e d i g l i c h Tagungsergebnisse u n d dami t u n v e r b i n d l i c h e A n s i c h t e n eines k l e i n e n 
(keineswegs r e p r ä s e n t a t i v e n ) Te i l s ve rkeh r s r ech t l i ch besonders engagier ter R i c h t e r , 
S t a a t s a n w ä l t e , R e c h t s a n w ä l t e und sonstiger Tagungs t e i l nehmer . 
Dieser U n v e r b i n d l i c h k e i t entspr icht es, d a ß der E i n f l u ß , d e n so lche E m p f e h l u n 
gen auf eine bes tehende S t r Z - P r a x i s a u s z u ü b e n pf legen , v e r h ä l t n i s m ä ß i g ger ing 
i s t 6 5 . 

Das gilt selbst für die ersten Empfehlungen des Deutschen Verkehrsgerichtstages, die auf 
dem Höhepunk t der Diskussion um die StrZ-Praxis bei Trunkenheit am Steuer nicht nur 
in Fachzeitschriften, sondern auch in Massenpublikationsorganen im Januar 1966 bekannt
gegeben wurden. Zwar betrafen sie in erster Linie die Frage der Strafaussetzung zur Bewäh
rung und nur sekundär das eigentliche Strafmaß (Empfehlung: Gefängnisstrafe zwischen 1 
und 3 Monaten mit Strafaussetzung zur Bewährung für Normalfälle der §§ 315c und 316). 
Dennoch eignen sie sich als Beispiel für die Grenzen der Beeinflußbarkeit der StrZ-Praxis 
durch Empfehlungen auf beiden Ebenen sehr gut, zumal damals die Praxis durch eine breite 
öffentliche Diskussion einer bewußten Entscheidung für oder gegen die Empfehlungen nicht 
aus dem Weg gehen konnte. 
Aus Abb . 1 läßt sich für § 315 c entnehmen, daß nur etwa 6 - 7 % der Richter ihre Praxis 
hinsichtlich Strafaussetzung zur Bewährung änder ten . E in entsprechender Einf luß läßt sich 
auch bei den Freiheitsstrafen mit Bewährung zwischen 1-3 Monaten feststellen. Allerdings 
wurde die Umstellung, insbesondere bei der Strafaussetzung zur Bewährung, erst im Jahre 
1967 voll wirksam.so daß nicht ausgeschlossen werden kann, daß auch andere Faktoren 
eine Rolle spielten . 

Anders k ö n n t e es sein, wenn durch ein neues Gesetz oder durch eine Gesetzesänderung 
ein Neubeginn der StrZ-Praxis erforderlich ist. Jedenfalls wurden die Empfehlungen des 
8. Verkehrsgerichtstages (Januar 1970) von den Gerichten weitgehend beachtet (s.u. 4. 
Kap. A , VIII). Wahrscheinlicher ist aber, daß diese Übere ins t immung unmittelbare Folge 
der insoweit klaren Regelung der §§ 14, 23 n.F. war, da schon vor dem 8. Verkehrsge
richtstag ein Umschwung eintrat. 
In Betracht kommt insbesondere der Beschluß des O L G Hamm vom 23.6.1967 (NJW 
1967, 2024 mit A n m . von Eb. Schmidt), in dem die Belegung einer Ein-Mann-Zelle mit 
drei Gefangenen wegen Verstoßes gegen die Menschenwürde für unzulässig erklärt wurde. 
Daraufhin sah sich der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen zu der Anordnung 
genötigt , Freiheitsstrafen unter 3 Monaten vorläufig nicht mehr zu vollstrecken (vgl. 
Lenckner 1971, 320, A n m . 3; Kaiser 1972b, 143). 
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Empfehlung 
vom 30.1.66 

a) F . o . B . 57,1 64,9 64,7 66,8 70,0 69,6 71,0 63,8 61,0 

b) F .m.B . 33,2 29,2 25,7 24,4 22,5 22,7 24,9 31,8 32,3 

c - F . m . B . 4,2 3,3 2,6 2,6 2,0 2,9 6,0 10,4 10,1 
1-3 M . 

(Quelle: StaBA Rechtspflege 1960-1968; % Anteile selbst errechnet) 

Abb . 1. Ante i l der Freiheitsstrafen mit und ohne Bewährung an der Gesamtzahl der nach 
§ 315c (mit Unfall) verurteilten Erwachsenen in den Jahren 1960-1968. (Außerdem A n 
teil der Freiheitsstrafen mit Bewährung über 1-3 Monate) - Anteile in % der Verurteilten 

Ähnlich wie bei § 315c waren die Verhältnisse für § 316. Hier hatte offenbar die äußerst 
zurückhal tend formulierte Entscheidung des B G H vom 19.7.196 8 6 7 , obwohl sie erst Mitte 
des Jahres erging, 1968 deutlichere Auswirkungen 6 8 als die Empfehlungen des Verkehrsge
richtstages im Jahr 1966: 

Freiheitsstrafe mit B e w ä h r u n g 6 9 

bei § 316 

1965 22,8% 
1966 26,5% 
1967 25,3% 
1968 30,8% 

B G H 22, 192. 
1966: + 3,7%; 1968: + 5,3%. Gleichzeitig könnten die in A n m . 66 genannten Gründe nach
gewirkt haben. 
Quelle: StaBA, Rechtspflege 1965-1968; %-Anteile selbst errechnet. 
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Diese geringe W i r k u n g der S t r Z - E m p f e h l u n g e n zeigt , d a ß die e i g e n t l i c h e n „ L ö 
sungsmuster" , d ie t r a d i t i o n e l l e n r i ch t e r l i chen S t r a f r ahmen , n i c h t e i n f a c h d u r c h 
e inmal ige B e s c h l ü s s e eines G r e m i u m s ersetzt w e r d e n k ö n n e n . H ä u f i g beabs ich t i 
gen solche E m p f e h l u n g e n auch gar n i ch t , d ie T r a d i t i o n der r i c h t e r l i c h e n Straf
g r ö ß e n auf e inen N e n n e r z u br ingen , sondern ver fo lgen das Z i e l , u m s t r i t t e n e 
k r i m i n a l p o l i t i s c h e F r a g e n einer e inhe i t l i chen L ö s u n g z u z u f ü h r e n . In dieser F u n k 
t i o n haben sie du rchaus ihre B e r e c h t i g u n g 7 0 W i e die wei te re E n t w i c k l u n g be i 
den T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n gezeigt h a t 7 1 , k o m m e n sie auch i n s o w e i t erst d a n n v o l l 
zur W i r k u n g , w e n n sie v o n h ö c h s t r i c h t e r l i c h e n E n t s c h e i d u n g e n ü b e r n o m m e n wer
den oder w e n n der Gese tzgeber entsprechende W e i c h e n stel l t . 

3.2 E m p i r i s c h e F o r s c h u n g zur E r m i t t l u n g repräsentativer Strafzumessungs-
Typen 

F ü r d ie hier gestel l te A u f g a b e b le ib t somi t als e inz iger Weg d ie E r m i t t l u n g r e p r ä 
sentativer T y p e n 7 2 m i t H i l f e empir i scher M e t h o d e n , u n d z w a r d u r c h e ine „ s y s t e 
ma t i s ch geordnete u n d au f das Wesent l iche abgestell te E r f a s s u n g " 7 3 de r S t r Z -
Prax is . Wie dies i m e inze lnen geschehen k a n n u n d w e l c h e r S t e l l e n w e r t d e n dabe i 
gefundenen Ergebnissen z u k o m m t , ist i n den b isher igen e m p i r i s c h e n U n t e r s u 
chungen n o c h n ich t befr iedigend g e l ö s t w o r d e n 7 4 . 
D a es an Ideen auf d e m G e b i e t der S t r Z - L e h r e n i ch t mangel t , w o h l aber an ihrer 
P r a k t i k a b i l i t ä t 7 5 , w u r d e i m R a h m e n dieser A r b e i t der V e r s u c h g e m a c h t , un te r Z u 
h i l f enahme der mathemat isch-s ta t i s t i schen S t i c h p r o b e n t h e o r i e e in M o d e l l für die 
r e p r ä s e n t a t i v e D a r s t e l l u n g der S t r Z - P r a x i s be i V e r k e h r s d e l i k t e n z u e n t w i c k e l n . 

Die Grundzüge dieses Modells, die Auseinandersetzung mit möglichen E inwänden sowie die 
Einordnung der Ergebnisse in das System des StrZ-Rechts werden im folgenden vorweg be
handelt, während die Einzelheiten im 3. und 4. Kap. sowie in diesem Kap. unter B beschrie
ben werden. Zwar ergeben sich dadurch geringfügige Wiederholungen, doch lassen sich die 
wichtigsten Schritte auf diese Weise übersichtlicher und verständlicher darstellen. 

Gefahren bestehen dann, wenn die wissenschaftlichen Grundlagen für kriminalpolitische 
Entscheidungen fehlen oder die Zielvorstellungen des Gesetzgebers nur widerstrebend 
befolgt werden (vgl. Kaiser 1972b, 141). Skeptisch auch Dünnebier 1970, 247: „Die 
richterliche Wertung darf nicht an Emotionen der Bevölkerung anknüpfen" . 

7 1 Vgl . Abb . 1 und unten 4. Kap., A , VIII , sowie B G H 22, 192. 
7 2 Vgl . dazu Frisch 1971, 194 ff. Zum Typenvergleich als Methode für die Präzisierung der 

Rechtsfolgen Zippelius 1971, 85 f f ; allgemein zur Verwendung von Typen für die Rechts
findung Engisch 1953, 237 ff.; Zippelius 1969, 224 f f ; 1972, 482 f f ; Jtfrgensen 1971, l l f f 

7 3 V . Weber 1956, 23; vgl. auch die Ausführungen von Sauer 1955, 263 ff. über die konkrete 
Strafbemessung. 

7 4 Auch die bekannten Schmerzensgeld-Tabellen (z.B. Hacks 1970, Schunack 1965) sind als 
Modell nicht geeignet, da sie nur eine Sammlung einzelner (zufällig bekanntgewordener) 
Schmerzensgeld-Entscheidungen enthalten. Deshalb wurden auf dem 8. Verkehrsgerichts
tag (1970) Entschließungen gefaßt, die eine repräsentative Orientierungsgrundlage ermög
lichen sollen (der 8. Deutsche Verkehrsgerichtstag in Goslar 1970, K u V 1970, Sonder
heft 3/4, S. 2). 

7 5 Vg l . Naucke 1972, 53: „Die Berücksichtigung der Sozialwissenschaften bei der Rechts
anwendung ist . . . außerordentl ich schwer. Es wird Zeit, daß man mit den großen Wor
ten aufhört und zur Detailarbeit zurückkehr t" ; beachte auch a.a.O., S. 56, 61. 
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V. Lösungsversuch am Beispiel von §316 und § 315c Abs. 1 N r . l a , 
Abs. 3 S t G B 7 6 

1 R e p r ä s e n t a t i v i t ä t 

D a s H a u p t p r o b l e m für e ine a l l g e m e i n g ü l t i g e Dar s t e l lung der S t r Z - P r a x i s besteht 
d a r i n , d ie regionalen U n t e r s c h i e d e z u b e r ü c k s i c h t i g e n u n d d e n n o c h eine V e r f ä l 
s c h u n g der Ergebnisse d u r c h B e s c h r ä n k u n g auf e inze lne G e r i c h t s b e z i r k e z u ver
m e i d e n . 
E i n e V o l l e r h e b u n g , die m e h r Aussagen e r m ö g l i c h t als das grobe Ras te r der Straf
ver fo lgungss ta t i s t ik , k o m m t wegen der g r o ß e n Z a h l der V e r u r t e i l u n g e n i m G e l 
t ungsbe re i ch des S t G B nu r be i ganz wen igen D e l i k t e n i n Be t r ach t . 
D i e g e w ü n s c h t e R e p r ä s e n t a t i v i t ä t für alle G e r i c h t e i m Bundesgeb ie t k a n n daher 
nur ü b e r eine Z u f a l l s s t i c h p r o b e erre icht w e r d e n 7 7 . D a f ü r m u ß die Grundgesamt 
heit a l le r V e r u r t e i l u n g e n inne rha lb eines b e s t i m m t e n Z e i t r a u m e s g e g e n w ä r t i g u n d 
v e r f ü g b a r sein. Diese V o r a u s s e t z u n g wa r bisher nur b e i m Verkehrszen t ra l r eg i s t e r 
i n F l e n s b u r g er fü l l t , w o alle ve rkeh r s r ech t l i chen V e r u r t e i l u n g e n i n F o r m v o n 
M e l d e b ö g e n s y m b o l i s c h r e p r ä s e n t i e r t s ind . M i t der E i n f ü h r u n g des Bundeszen 
t ra l reg i s t e r s 7 8 , des seit 1972 bes tehenden zent ra len Strafregisters für die B R D , 
s ind d iese lben V o r a u s s e t z u n g e n für al le s t ra f recht l ichen V e r u r t e i l u n g e n gegeben. 

Für die vorliegende Erhebung wurden in Flensburg durch systematische Zufallsauswahl 300 
Fälle nach § 316 und 300 Fälle nach § 315c aus den bereits abgelegten Verurteilungen des 
Jahres 19*66 ausgewählt. Es handelt sich also um die beiden häufigsten Trunkenheitsdelikte 
im Verkehr mit einer Grundgesamtheit von etwa 46 000 (§ 316) bzw. 31 000 (§ 315c) , 
die sich kriminologisch nicht unterscheiden und rechtlich nur dadurch, daß § 316 das ab
strakte und § 315c das konkrete Gefährdungsdelikt ohne Verletzung Dritter darstellt. 
Die Güte der Stichprobe konnte anhand einiger einfacher Merkmale der Verurteiltenstatistik, 
die die Grundgesamtheit ausweist, nachgeprüft werden: Die Übere ins t immung war fast voll
k o m m e n 8 0 und blieb es auch bei einer weiteren Verkleinerung der Stichprobe, die ebenfalls 
nach den Kriterien der Zufallsauswahl durchgeführt wurde. 
Die Feinanalyse der StrZ anhand der zugrundeliegenden Strafakten beschränkte sich daher 
auf insgesamt 300 Fälle. Die dadurch bedingte geringe Erweiterung des Vertrauensintervalles, 
d.h. die geringe Verschiebung der Sicherheitsgrenzen beim Rückschluß auf die Grundgesamt
heit, konnte in Kauf genommen werden. 

2 Be isp ie lhaf te Ergebnisse 

Z u r V e r d e u t l i c h u n g seien einige Ergebnisse v o r w e g g e n o m m e n , die zwar für die 
jetzige P rax i s n ich t u n m i t t e l b a r relevant s ind, w e i l die E r h e b u n g schon vor V e r 
abschiedung des 1. S t r R G d u r c h g e f ü h r t wurde und damals die G e f ä n g n i s s t r a f e 

Abkürzung im folgenden: § 316 und § 315c. 
Einzelheiten in Abschnitt B dieses Kapitels. 
Ges. vom 18.3.1971 ( B G B l . I, 243); vgl. dazu Händel 1971, 1549; Götz 1972. 
Für das Jahr 1966; inzwischen wesentlich mehr (s.u. 4. Kap. , B). 
Vgl. Abschn. B dieses Kapitels. 
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e indeu t ig i m V o r d e r g r u n d stand. Das P r i n z i p der D a r s t e l l u n g b le ib t aber d a v o n 
u n b e r ü h r t u n d k a n n nach E i n f ü h r u n g des Tagessa tz-Sys tems m i t Ink ra f t t r e t en 
des 2. S t r R G 8 1 ana log au f d ie Gelds t ra fe ü b e r t r a g e n w e r d e n 8 2 

2.1 D u r c h s c h n i t t s s t r a f e n für Straftatbestände 

Die durchschnittliche Gefängnisstrafe bei § 315c betrug 29,6 Tage, bei § 316 26,4 Tage. 
Der doppelt so hohe gesetzliche Strafrahmen beim konkreten fahrlässigen Gefährdungsdel ik t 
führte also in der Praxis nur zu einer Strafmaßdifferenz von 3,2 Tagen oder 12 %. Dieses 
durchschnittliche Strafmaß ließ sich schon aus den Meldekarten des Verkehrszentralregisters 
errechnen. Obwohl bereits solche Größen Anhaltspunkte für die Bewertung des statistischen 
Normalfalles geben, wie sie von Praktikern immer wieder gewünscht werden 8 3 , ist ihre Aus
sage zu begrenzt, weil dieser Normalfall nicht ausreichend präzisiert wird . 

2.2 D a s G e w i c h t e i n z e l n e r Strafzumessungs-Tatsachen 

Um die StrZ-Praxis genauer zu umschreiben muß festgestellt werden, wie sich einzelne Tat
sachen auf das Strafmaß auswirken. Hierfür reicht eine Beschränkung auf die meist sehr 
knappen StrZ-Erwägungen nicht aus, zumal diese bei Strafbefehlen ganz entfallen. Vielmehr 
müssen die anhand des Akteninhaltes zuverlässig feststellbaren StrZ-Tatsachen zugrunde ge
legt werden, darüber hinaus aber auch solche Fakten, deren Relevanz für die StrZ nicht an
erkannt oder umstritten ist. Auch der Richter kann bei den meist summarischen Verkehrs
strafsachen kaum mehr berücksichtigen, als aus den Akten ersichtlich ist. Immerhin konnten 
auf diese Weise 24 verschiedene Merkmale einheitlich für alle Fälle überprüft werden. 
Deutlich feststellbare Auswirkungen i.S. signifikanter Mittelwertsdifferenzen ergaben sich nur 
bei zwei Merkmalen: Bei den einschlägigen Vorstrafen (mit einer durchschnittlichen Strafe 
von 42 Tagen gegenüber 23 Tagen bei Fehlen solcher Vorstrafen) sowie bei der an sich straf
zumessungsfremden Tatsache der Zugehörigkeit der Gerichte zu bestimmten OLG-Bez i rken . 
Dieses Kriterium war also nicht nur für die Strafaussetzung zur Bewährung von entscheiden
der Bedeutung, was bereits aus anderen Untersuchungen bekannt i s t 8 4 , sondern auch für das 
Strafmaß. Bei 4 verschiedenen OLG-Bezirks-Gruppen ergaben sich Schwankungen zwischen 
19 und 40 Tagen. 
Diese beiden Faktoren, vor allem die einschlägigen Vorstrafen, beherrschen die St rZ so ein
deutig, daß andere Tatsachen, die allgemein als strafzumessungsrelevant anerkannt sind und 
die auch in den StrZ-Erwägungen der Gerichte häufig auftauchen, fast bedeutungslos sind. 
Klar signifikante Auswirkungen auf das Strafmaß treten sonst bei keinem Merkmal auf 8 5 . 
Die häufig als erschwerend genannte Zechtour wird immerhin noch um 5,4 Tage strenger 
bestraft als die übrigen Fälle. Demgegenüber werden z .B. Täter , die bei Trinkbeginn vorher
sehen konnten, daß sie noch fahren müssen, entgegen der Erwartung um 2,6 Tage milder 
bestraft als die (seltenen) Täter , bei denen die Fahrt nicht vorhersehbar war oder die (erfolg
los) besondere Vorsorge für eine Verhinderung der Fahrt in betrunkenem Zustand getroffen 
hatten. 

Ursprünglich war der 1.10.1973 vorgesehen; dieser Termin kann voraussichtlich nicht einge
halten werden, weil das E G StGB noch nicht verabschiedet ist; vgl. dazu Schmitt 1972, 305; 
Jescheck 1972, Vorwort . Baumann (1972b, 273) rechnet mit einem Inkrafttreten nicht vor 
1.1.1976. 

Zu den Vorteilen des Tagessatz-Systems für die Vergleichbarkeit der Geldstrafen-Urteile 
und für die Entwicklung von „Gerichts taxen 4 ' : Baumann (1968), Zit . 1969a, 168. 
Z .B . Staiger 1966, 313; differenzierter Tröndle 1971, 78 f. 
Vgl . Lewrenz/Bochnik 1968 (s.o. l .Kap . , C. VII) und Kaiser 1970, 400 ff. m .w .N . 
„Frühere Entziehung der Fahrerlaubnis" weist zwar ähnlich hohe Differenzen auf, doch 
korreliert dieses Merkmal hoch mit einschlägigen Vorstrafen. 
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2.3 A u s w i r k u n g v o n M e r k m a l s k o m b i n a t i o n e n 

Die Ermittlung der das Strafmaß bestimmenden Tatsachen kann nicht nur anhand einzelner 
Alternativmerkmale, sondern auch mehrdimensional durchgeführt werden. Dadurch können 
typische Tat- und Persönlichkeitsmerkmale ziemlich wirklichkeitsnah kombiniert werden. 
Als Beispiel sei eine Kombination von 7 Merkmalen genannt, die in etwa den tatsächlich 
häufigsten, den „rea len" Durchschnittsfall umschreiben: Es handelt sich um Erst täter , die 
zwar keine Zechtour machen, aber doch bei Trinkbeginn vorhersehen können , daß sie noch 
fahren müssen. Sie treten dann die Fahrt mit einem Blutalkoholgehalt unter 2 %o an, ver
letzen sich bei der Fahrt nicht oder nur unerheblich und werden schließlich in verkehrsar
mer Zeit oder Gegend aus irgendeinem Grund ermittelt. Für solche Täter betrug die durch
schnittliche Freiheitsstrafe 22 Tage. 
Andere Beispiele: 
Erst täter , die schon seit über 7 Jahren einen Führerschein besitzen und auch sonst noch 
keine Eintragung in der Verkehrszentralkartei aufweisen, bei denen außerdem das erschwe
rende Merkmal der Zechtour fehlt: Durchschnittsstrafe 21 Tage. 
Erst täter bei Zechtour: Durchschnittsstrafe 25 Tage. 
Einschlägig Vorbestrafte, denen bereits früher die Fahrerlaubnis entzogen worden war und 
die nun innerhalb der ersten 3 Jahre nach Wiedererteilung des Führerscheines erneut betrun
ken am Verkehr teilnehmen: Durchschnittsstrafe 40 Tage. 

2 . 4 Zusammenfassung 

Die geschilderten Differenzierungsversuche ergaben, daß die maßgeblichen Grundtypen der 
StrZ-Praxis bei Trunkenheit im Verkehr fast ausschließlich von den einschlägigen Vorstrafen 
und deren Zahl bestimmt werden, während andere Merkmale und Merkmalskombinationen 
nur geringe Unterschiede im durchschnittlichen Strafmaß bewirken 8 6 . 

2.5 P r a k t i s c h e G r e n z e n der M e t h o d e 

Die Methode des Mittelwertvergleiches läßt sich theoretisch für jede beliebige Merkmalskom
bination durchführen. Praktisch sind jedoch Grenzen gesetzt, weil bei jeder weiteren Diffe
renzierung die Zahl der einschlägigen Fälle kleiner wird und die St ichprobengröße normaler
weise aus forschungsökonomischen Gründen begrenzt ist. Erfahrungsgemäß ist bei Merkmals
gruppen mit weniger als 30 Fällen innerhalb einer Stichprobe die Repräsentat ivi tät der Er
gebnisse nicht mehr gewährleistet. Steht also nicht eine sehr große Stichprobe zur Verfü
gung, so wird man sich auf einige wenige signifikante Grundtypen für jeden Tatbestand 
beschränken müssen. 

Ausführlich dazu 3. Kap. V , VI . 
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VI. Mögliche Konsequenzen für das Strafzumessungsrecht 

1 Indizwirkung der Gerichtspraxis für die Bestimmung der schuldangemessenen 
Strafe 

E i n e B e s c h r ä n k u n g auf einige wenige s igni f ikante G r u n d t y p e n ist aber a u c h v o n 
der Sache her gebo ten , n ä m l i c h v o n den B e d ü r f n i s s e n u n d M ö g l i c h k e i t e n der 
Strafrechtspflege. D i e B e s c h r e i b u n g der b isher igen R i c h t e r p r a x i s d a r f u n d s o l l 
n ich t den A n s c h e i n e r w e c k e n , d a ß sie für alle k ü n f t i g e n F ä l l e d i e E n t s c h e i d u n g 
v o r w e g n e h m e n k ö n n e . Das w ü r d e i n der T a t t r o t z der s che inba ren D i f f e r e n z i e 
rung z u einer E r s t a r rung u n d z u e inem u n e r w ü n s c h t e n T a x e n s t r a f r e c h t f ü h r e n . 
R i c h t e r r e c h t u n d R i c h t e r b r a u c h k ö n n e n i n unse rem R e c h t s s y s t e m aber n i ch t 
s e l b s t ä n d i g e R e c h t s q u e l l e n neben dem Gese tz sein, v o n den se l tenen A u s n a h m e n 
eines gewachsenen G e w o h n h e i t s r e c h t s e i n m a l abgesehen 8 7 , z u d e n e n d i e r i ch te r 
l iche S t ra fp rax i s s icher n ich t g e h ö r t 8 8 Sie ist n i ch t R e c h t s q u e l l e , s o n d e r n „ R e c h t s 
e r k e n n t n i s q u e l l e " 8 9 , H i l f s m i t t e l für die sachgerechte A u s f ü l l u n g des v o m gesetz
l i chen S t r a f r ahmen u n d v o m S c h u l d p r i n z i p vorgesehenen Wer tungssp ie l r aumes . 
In diesen R a h m e n ist sie so e inzube t t en , d a ß s o w o h l besondere U m s t ä n d e als 
auch langsam sich ä n d e r n d e W e r t m a ß s t ä b e angemessen b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n 
k ö n n e n . A u c h hier g i l t , d a ß R i c h t e r r e c h t „ i m m e r n o c h u n d j e w e i l s m i t j ede r E n t 
scheidung i m W e r d e n " 9 0 ist. 

Dieser e infachen I n d i z w i r k u n g des R ich t e r r ech t s für d ie r i ch t ige E n t s c h e i d u n g 9 1 

w ü r d e es w ide r sp rechen , m e h r als einige wenige d e u t l i c h e rkennba re G r u n d t y p e n 
r i ch t e r l i che r Zumessungsp rax i s z u r V e r f ü g u n g z u s te l len. S o l c h e G r u n d t y p e n 
k ö n n t e n j e d o c h die F u n k t i o n v o n O r i e n t i e r u n g s g r ö ß e n ode r A n k e r w e r t e n für die 
schuldangemessene Strafe bei t y p i s c h e n Fa l lges t a l t ungen ü b e r n e h m e n , u n d z w a r 
e twa i n der Weise , w ie sie v o m B G H bereits besch r i eben w u r d e : „ B e i S t r a f t a t en 
mi t t y p i s c h e n T a t e n u n d T ä t e r n braucht s ich der T a t r i c h t e r k e i n e r l angen A u s 
f ü h r u n g e n z u b e f l e i ß i g e n , u m eine Strafe v e r s t ä n d l i c h z u m a c h e n , d i e s i ch i m 
h e r k ö m m l i c h e n R a h m e n h ä l t . E i n e eingehende B e g r ü n d u n g ist h ingegen da v o n -
n ö t e n , w o die Strafe w e s e n t l i c h s c h ä r f e r a u s f ä l l t als m a n sie b e i d e m 
festgestell ten Unrech t sgeha l t der Ta t e r f a h r u n g s g e m ä ß e rwa r t en so l l t e . D e r Ta t 
r i ch te r m u ß d a n n die A b w e i c h u n g an den B e s o n d e r h e i t e n des F a l l e s v e r s t ä n d l i c h 
m a c h e n " 9 2 . E s k a n n a n g e n o m m e n werden , d a ß die G e r i c h t e so lche L e i t l i n i e n , 
die auf e inem in t e r sub jek t iven W e r t u n g s k o m p r o m i ß al ler an der S t r Z be t e i l i g t en 
R i c h t e r be ruhen , we i tgehend befo lgen w ü r d e n , ä h n l i c h w ie sie es sonst be i 
h ö c h s t r i c h t e r l i c h e n E n t s c h e i d u n g e n tun , so d a ß a l l e in d u r c h ihre B e k a n n t g a b e 
der E i n h e i t l i c h k e i t der R e c h t s p r e c h u n g ausre ichend gedient w ä r e . A u c h die Tat 
sache, d a ß sie o f fen d i sku t i e r t we rden k ö n n t e n , h ä t t e e inen gewissen S tab i l i s i e 
rungseffekt . 

^ Vg l . Esser 1967, 109 ff.; 1970, 189 ff.; Larenz 1969, 403 ff.; Fischer 1971, 7 ff., 38 f. 
Ebenso für die Bemessung des Schmerzensgeldes und generell für die quantitative Be
messung von Rechtsfolgen Henke 1969, 95 f f 

8 9 Larenz 1969, 407; zust. Esser 1970, 193, Anm. 16. 
9 0 Esser 1967, 115. 
9 1 Vgl . Esser 1970, 192. 
9 2 B G H M D R 1954, 495 f. 
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W ü n s c h e n s w e r t w ä r e eine - i m R a h m e n des M ö g l i c h e n l iegende - offene A u s 
e inanderse tzung mi t der S t r Z - T r a d i t i o n a u c h i m H i n b l i c k auf die nach § 267 A b s . 
3 S t P O gebotene Wahrhe i t und V o l l s t ä n d i g k e i t der S t r Z - G r ü n d e 9 3 , hat d o c h jahr
zehn t e l ang n i e m a n d bes t r i t ten , d a ß die S t r Z v o n d e n t r a d i t i o n e l l e n r i c h t e r l i c h e n 
S t r a f g r ö ß e n b e e i n f l u ß t werde , o b w o h l sie fast nie i n einer S t r a f m a ß b e g r ü n d u n g 
au f t auchen . 
M a n k ö n n t e den Or i en t i e rungswer t en auch R a h m e n z u o r d n e n , e twa i n der G r ö s -
s e n o r d n u n g der e infachen S t a n d a r d a b w e i c h u n g o ode r ± 25 %, was zwe i fe l los der 
S p i e l r a u m t h e o r i e oder der B e s t i m m u n g des S c h u l d r a h m e n s i .S . v o n Z i p f 9 * entge
g e n k o m m e n , zug le i ch aber dem T a t r i c h t e r d e u t l i c h m a c h e n w ü r d e , ab we lche r 
G r e n z e nu r n o c h ganz besondere U m s t ä n d e des E inze l f a l l e s eine A b w e i c h u n g 
rech t fe r t igen . S o l c h e abstrakt de f in ie r t en G r e n z e n w ä r e n aber w i l l k ü r l i c h ; sie 
k ö n n t e n l e t z t l i c h nur v o n der R e c h t s p r e c h u n g selbst herausgebi ldet werden . 

2 S t a b i l i t ä t und Elast iz i tät der S t ra fzumessung 

D i e O r i e n t i e r u n g an der T r a d i t i o n birgt die G e f a h r einer Er s t a r rung i n s ich . Des
halb ist es besonders w i c h t i g , d ie d u r c h s c h n i t t l i c h e n S t ra fen aus der b isher igen 
S t r Z - P r a x i s n ich t als T a x e n , sondern als b l o ß e H i l f s m i t t e l für d ie K o n k r e t i s i e 
rung der schuldangemessenen Strafe z u k e n n z e i c h n e n . G e ä n d e r t e W e r t m a ß s t ä b e 
k ö n n e n s i ch s o w o h l i n e inem v e r m e h r t e n G e b r a u c h „ b e s o n d e r e r U m s t ä n d e " als 
auch i n einer bre i teren S t reuung oberha lb oder un t e rha lb des Or ien t i e rungswer 
tes n iederschlagen. 

W i r d d ie empi r i sche Fes t s te l lung der Durchschn i t t s s t r a fe in r e g e l m ä ß i g e n Ze i tab
s t ä n d e n w i e d e r h o l t , so gehen die v e r ä n d e r t e n W e r t u n g e n i n den neuen R i c h t w e r t 
ein. Z u g l e i c h w i r d d a d u r c h verh inder t , d a ß kurzf r i s t ige oder reg iona l begrenzte 
S t i m m u n g s ä n d e r u n g e n a l l zu starke S c h w a n k u n g e n der S t r Z verursachen. 

3 K o n t r o l l e an der re la t iven Wer t ska la der gese tz l ichen S t r a f r ahmen 

D i e r e p r ä s e n t a t i v e Dars te l lung der S t r Z - P r a x i s e r ö f f n e t eine K o n t r o l l m ö g l i c h k e i t 
für A b w e i c h u n g e n einzelner G e r i c h t e oder der gesamten P rax i s v o n den Wer tent 
scheidungen des Gesetzgebers oder v o n den R e g e l n des S t r Z - R e c h t s . 
Norma le rwe i se ist es k a u m m ö g l i c h , das S t r a f m a ß wegen N i c h t b e a c h t u n g der 
Wer t ska la des gese tz l ichen S t ra f rahmens z u beans tanden, w e n n n ich t e in G e r i c h t 
offen z u e rkennen gibt , d a ß es den gese tz l ichen S t r a f r ahmen für z u h o c h oder 
z u n iedr ig h ä l t 9 5 . D i e v o n B r u n s u n d D r e h e r mi t R e c h t hervorgehobene L e i t f u n k 
t ion des gese tz l ichen Strafrahmens darf aber n icht v o n d e m sel tenen Z u f a l l ab
h ä n g e n , d a ß e in G e r i c h t mehr oder weniger d e u t l i c h seinen Wide r s t and gegen den 
gesetzl ichen S t ra f rahmen z u m A u s d r u c k bringt . 

9 3 Vgl. Eb. Schmidt 1967, § 267 Er l . 1 9 - 2 3 ; Peters 1966, 409 f.: Es müssen nicht alle, 
aber die maßgeblichen StrZ-Gründe angeführt werden. Dazu gehört m.E. die Tradition, 
von der das Gericht ausgeht und die keineswegs immer unbewußt bleibt; Schöffen wer
den oft durch Beispiele aus der bisherigen Gerichtspraxis von der Richtigkeit eines be
stimmten Strafmaßes überzeugt (Gleichheit und Gerechtigkeit). 

9 4 Dazu oben 1. Kap. B, II, 6 (S. 23 f.). 
9 5 Wie z.B. in dem vom O L G Stuttgart M D R 1961, 343 entschiedenen Fa l l ; vgl. dazu oben 

1. Kap. B, II, 5 (S. 20 ff.). 
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O b eine solche A b w e i c h u n g i m E i n z e l f a l l oder gar i n der P r a x i s insgesamt vor
hegt, k a n n nur beur te i l t w e r d e n , w e n n ein r e p r ä s e n t a t i v e s B i l d der gesamten 
S t r Z - P r a x i s als V e r g l e i c h s m a ß s t a b zur V e r f ü g u n g steht. 
Rev i s ionsge r i ch t l i che K o n t r o l l e w i r d meistens nur für d ie K o r r e k t u r v o n E i n z e l 
fä l l en ausre ichen. Ist das A u s e i n a n d e r k l a f f e n v o n gese tz l icher W e r t u n g u n d gene
rel ler S t r Z - P r a x i s so u n e r t r ä g l i c h , d a ß m a n v o n einer A u f l e h n u n g der R i c h t e r 
gegen das Gese tz sprechen m u ß , so d ü r f t e ü b e r G r u n d s a t z e n t s c h e i d u n g e n v o n 
Rev i s ionsge r i ch ten nur schwer etwas z u ä n d e r n sein. In d iesen A u s n a h m e f ä l l e n 
m u ß der Gese tzgeber en tsche iden , ob die P rax i s legalisiert ode r d u r c h engere 
S t ra f rahmen g e ä n d e r t w e r d e n sol l . 

4 T ä t e r p e r s ö n l i c h k e i t und standardisierte Strafzumessung 

W i r d S c h u l d als „ r e i n e T a t s c h u l d " v e r s t a n d e n 9 6 , so s ind die b e i der S t r Z zu be
r ü c k s i c h t i g e n d e n M e r k m a l e v o n vo rnhe re in reduz ie r t u n d d a m i t e iner S t a n d a r d i 
sierung le ich te r z u g ä n g l i c h . O b w o h l eine solche H e r a u s l ö s u n g der P e r s ö n l i c h k e i t s 
e lemente aus d e m S c h u l d b e g r i f f eine V e r e i n f a c h u n g u n d z u g l e i c h eine k larere 
T r e n n u n g v o n P r ä v e n t i o n s - u n d S c h u l d e r w ä g u n g e n i m R a h m e n der S t r Z e r m ö g 
l i chen w ü r d e 9 7 , w i r d m a n diese L ö s u n g angesichts der j e t z i g e n gese t z l i chen Rege
lung i n § 13 A b s . 2 n i ch t m e h r ver t re ten k ö n n e n , ganz abgesehen d a v o n , d a ß 
eine vö l l i ge T r e n n u n g der T a t s c h u l d v o n den i n der T a t z u m A u s d r u c k k o m m e n 
den P e r s ö n l i c h k e i t s m e r k m a l e n sehr schwier ig u n d oft k ü n s t l i c h w ä r e 9 8 . 
E i n e solche R e d u k t i o n ist aber auch für die angestrebte T y p i s i e r u n g n i c h t n o t w e n 
dig. F r e i l i c h m u ß m a n s i ch dabe i erneut v e r g e g e n w ä r t i g e n , d a ß a u c h i n der P ra 
xis d ie P e r s ö n l i c h k e i t s k o m p o n e n t e n der S c h u l d n i ch t be l i eb ig i n d i v i d u a l i s i e r t 
w e r d e n k ö n n e n 9 9 . In d e m U m f a n g , wie die i n § 13 A b s . 2 genann t en Ges ich t s 
p u n k t e ( V o r l e b e n , p e r s ö n l i c h e u n d wi r t s cha f t l i che V e r h ä l t n i s s e , V e r h a l t e n n a c h 
der T a t , B e w e g g r ü n d e u n d Z i e l e ) i n der P rax i s der S t r Z i h r e n N i e d e r s c h l a g f i n d e n , 
k ö n n e n sie auch b e i einer typ i s ie renden Be t rach tungswe i se b e r ü c k s i c h t i g t we rden . 
In den ob igen Be i sp i e l en w u r d e das für M e r k m a l e w i e V o r s t r a f e n u n d V o r s t r a f e n 
freihei t , F a h r p r a x i s , V o r h e r s e h b a r k e i t der T r u n k e n h e i t s f a h r t gezeigt . D a r ü b e r 
h inaus k o n n t e das G e w i c h t einiger wei terer P e r s ö n l i c h k e i t s v a r i a b l e n ü b e r p r ü f t 
we rden (s. 3. K a p . ) . N u r a u ß e r g e w ö h n l i c h e ode r seltene M e r k m a l s k o m b i n a t i o n e n 
f i nden k e i n e n E i n g a n g i n die G r u n d t y p e n . G e r a d e für so lche F ä l l e s o l l aber eine 
A b w e i c h u n g v o n den R i c h t w e r t e n m i t besonderer B e g r ü n d u n g m ö g l i c h sein. E s 
ist n ich t ausgeschlossen, d a ß diese P f l i ch t z u r A k t u a l i s i e r u n g m ö g l i c h e r B e s o n 
derhe i ten eher z u einer besseren Ind iv idua l i s i e rung f ü h r t als d ie b isher ige Prax is . 

9 6 Z .B . Stratenwerth 1972, 29 und §§ 2, 59 A E . 
9 7 So mit Nachdruck Stratenwerth 1972, 31 f f ; in diesem Sinne auch die Konzept ion des 

A E . 
9 8 Dennoch gilt es, wie Stratenwerth (a.a.O., S. 31) mit Recht bemerkt, den Weg freizu

machen für eine wirkl ich an präventiven Bedürfnissen orientierte StrZ. Angesichts der 
jetzigen Rechtslage bietet sich jedoch eine andere Lösung an, die mindestens ebenso 
gut zu einer gedanklichen Trennung von Schuldausgleich und Prävention führt (s. dazu 
unten 5 und VII) . 

9 9 Vgl . Peters 1972, 55 f f (dazu 1. Kap. C, IX, S. 53 f f ) . 
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5 Problematik der Spielraumtheorie 

D i e z a h l e n m ä ß i g e G e n a u i g k e i t der Durchschn i t t s s t r a f en für G r u n d t y p e n der S t r Z -
P r a x i s dar f keineswegs so vers tanden w e r d e n , als sei d a m i t e in Weg gefunden, d ie 
schuldangemessene Strafe exakt z u quan t i f i z i e r en . 
Das E r g e b n i s k a n n n ich t genauer sein als d ie Ausgangswer te u n d diese be ruhen 
ihrersei ts auf der K o m p r o m i ß f o r m e l der S p i e l r a u m t h e o r i e , b e i der die S c h u l d 
strafe nur als Rahmens t ra fe vers tanden w i r d und b e i der i nne rha lb dieses R a h 
mens auch p r ä v e n t i v e G e s i c h t s p u n k t e z u r G e l t u n g k o m m e n . 
So l ange das G e w i c h t der S c h u l d , der Spez ia l - u n d der G e n e r a l p r ä v e n t i o n für die 
Ends t r a fe n ich t e indeut ig def in ier t w i r d , k a n n nur v e r m u t e t w e r d e n , d a ß die 
M i t t e l w e r t e i n e twa den m i t t l e r e n P u n k t des S c h u l d r a h m e n s k e n n z e i c h n e n . Das 
setzt voraus , d a ß s ich s t r a f s c h ä r f e n d e u n d s t ra fmi ldernde p r ä v e n t i v e Ges ich ts 
p u n k t e bei der G e s a m t z a h l der F ä l l e i n e twa die Waage ha l ten . E i n e so lche A n 
nahme ist n ich t u n p r o b l e m a t i s c h , d o c h d ü r f t e sie z u m i n d e s t i m Verkehrss t ra f 
recht der R e a l i t ä t z i e m l i c h n a h e k o m m e n , z u m a l hier ( a u s s c h l i e ß l i c h ) p r ä v e n t i v e 
Ü b e r l e g u n g e n für d ie H ö h e der Strafe , also für die S t r a f zumessung i .e .S. , k a u m 
eine R o l l e s p i e l e n 1 0 0 . 
W e r d e n solche M i t t e l w e r t e als A n h a l t s p u n k t e für die G r ö ß e n o r d n u n g der schu ld 
angemessenen Strafe verwer te t , so ist es nur konsequen t i h n e n ebenfal ls e inen 
R a h m e n z u z u o r d n e n , der nach u n t e n d u r c h die s chon schuldangemessene u n d 
nach o b e n d u r c h die n o c h schuldangemessene Strafe gekennze i chne t ist. 
Zwe i fe lha f t ist aber, ob dieser R a h m e n mi t spezial- u n d g e n e r a l p r ä v e n t i v e n G e 
s i ch t sp unk t en ü b e r h a u p t s i n n v o l l ausge fü l l t werden k a n n oder ob er n ich t s t ä r k e r 
reduzier t w e r d e n sol l te auf eine To le r anzg renze für d ie r i ch t e r l i che Wer ten t sche i 
dung be i der r a t i ona l n ich t fests tel lbaren Schulds t ra fe . D e n n v o m k r i m i n o l o g i 
schen S t a n d p u n k t m ü s s e n grundlegende V o r b e h a l t e gegen eine F i x i e r u n g der ge
samten S t r Z auf die S p i e l r a u m t h e o r i e g e ä u ß e r t w e r d e n , solange m i t ih r d ie E r 
w a r t u n g gehegt w i r d , die A n t i n o m i e der S t r a f zwecke sei d u r c h eine A b w ä g u n g 
aller G e s i c h t s p u n k t e innerha lb des S c h u l d r a h m e n s a u c h nur e i n i g e r m a ß e n befrie
d igend zu l ö s e n . 

Grund l age für diese B e d e n k e n s ind n ich t die b e k a n n t e n theore t i schen A u s e i n a n 
derse tzungen ü b e r d ie N a t u r der Schulds t ra fe als , , P u n k t s t r a f e 4 4 1 0 1 , „ R a h m e n 
s t r a f e 4 4 1 0 2 oder als E rgebn i s eines r i c h t e r l i c h e n „ W e r t u n g s a k t e s 4 4 1 0 3 , deren p r a k t i 
sche B e d e u t u n g gering i s t 1 0 4 . E n t s c h e i d e n d ist v i e l m e h r , d a ß k r i m i n o l o g i s c h e E r 
kenntnisse je tz t u n d i n absehbarer Z u k u n f t keine Aussagen der A r t e rwar ten las-

Dafür sprechen die Untersuchungsergebnisse (3. Kap. V , V I ) ; die meist entscheidenden 
Vorstrafen sind auch unter dem Gesichtspunkt erhöhter Schuld relevant (3. Kap. VII). 
Stratenwerth (1972, 31) meint generell, daß Gesichtspunkte der Prävention heute nur 
beiläufig in die StrZ Eingang fänden. A u f stereotype Wendungen und ungesicherte Be
hauptungen weist Göppinger (1971, 52 f.) hin. 
Z.B. A. Kaufmann 1961, 66 m.w.N. (Anm. 12); Baumann 1963a, 136; Bruns 1967, 68 f., 
270 f f , 280. 
Z.B. B G H 7, 32; Spendel 1954, 238; 1971, 218 f.; Maurach 1971, 836 ff. 
Dreher 1967, 44; Henkel 1969, 31 ff. 
Auch die Befürworter der Punktstrafe anerkennen, daß die Unvollkommenheit mensch
licher Erkenntnis eine exakte Fixierung nicht zulasse. Deshalb lassen sich im praktischen 
Ergebnis kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Auffassungen feststellen. M . E . 
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sen, d a ß d u r c h k l e i n e Z u g a b e n oder A b s t r i c h e i nne rha lb des S c h u l d r a h m e n s spe
z ia l - ode r g e n e r a l p r ä v e n t i v e Z w e c k e besser ode r sch lech te r e r re icht w e r d e n . 
Wissenschaf t l i ch b e g r ü n d b a r e Aussagen ü b e r e in für d ie R e s o z i a l i s i e r u n g , S iche
rung oder A b s c h r e c k u n g er forder l iches bes t immtes M a ß der S t ra fe lassen s ich , 
wie i m fo lgenden A b s c h n i t t gezeigt w i r d , b e i m derze i t igen S t a n d k r i m i n o l o g i s c h e r 
E r k e n n t n i s ü b e r h a u p t n i ch t m a c h e n . Selbst w e n n dies e i n m a l m ö g l i c h sein so l l te 
- was aus mehre ren G r ü n d e n zweife lhaf t ist - ist nu r für e inen T e i l de r F ä l l e 
zu e rwar ten , d a ß s i ch d ie p r ä v e n t i v e n Er fordern i s se i n den S c h u l d r a h m e n einbet
ten lassen. 
Was nach der S p i e l r a u m t h e o r i e und ihrer R e a l i s i e r u n g i n der P r a x i s i nne rha lb des 
S c h u l d r a h m e n s an p r ä v e n t i v e n E in f l ü s sen m ö g l i c h ist, s ind g e f ü h l s m ä ß i g e M i n i 
m a l k o m p r o m i s s e , de ren es angesichts der z u n e h m e n d e n P e r s ö n l i c h k e i t s o r i e n t i e 
rung der Schu lds t ra fe n i ch t bedar f u n d die a u c h der G r ö ß e der A u f g a b e , w ie 
sie z . B . d ie R e s o z i a l i s i e r u n g eines M e n s c h e n dars te l l t , i n k e i n e r Weise gerecht 
werden . 
E s l ä ß t s ich a u c h n i ch t sagen, d a ß eine S p u r p r ä v e n t i v e n E in f lusses au f die Straf
h ö h e — sei er a u c h wissenschaf t l i ch n ich t k o n t r o l l i e r b a r — besser sei als ü b e r 
haupt k e i n e r 1 0 5 . D e n n e in solches V o r g e h e n birgt d ie G e f a h r i n s i c h , d a ß p r ä v e n 
tive G e s i c h t s p u n k t e a u c h do r t als n e b e n s ä c h l i c h u n d u n p r ä z i s e behande l t w e r d e n , 
w o sie eine en t sche idende R o l l e spielen m ü s s e n , n ä m l i c h b e i der S t r a f z u m e s s u n g 
i . w . S . u n d be i den M a ß r e g e l n der S i che rung u n d B e s s e r u n g 1 0 6 . 
Z i e l eines k r i m i n o l o g i s c h o r i en t i e r t en S t r Z - M o d e l l s , das i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t 
dem derzei t ge l t enden R e c h t d ie S c h u l d als G r u n d l a g e der S t r Z h i n n i m m t , m u ß 
es daher sein, d u r c h f u n k t i o n a l e D i f f e r enz i e rung inne rha lb des S t r Z - V o r g a n g e s 
k l a r abgrenzbare u n d d a m i t r a t i o n a l zu b e w ä l t i g e n d e W i r k u n g s b e r e i c h e für d ie 
versch iedenen S t r a f z w e c k e z u schaffen: D i e Strafzumessung i.e.S. für den Schuld
a u s g l e i c h , d ie Strafzumessung i.w.S. für präventive S t r a f z w e c k e 1 0 1 . 
Dies gi l t u m so mehr , als der Gesetzgeber s i ch angesichts der d ive rg i e renden Z u -
messungs theor ien gerade n i ch t für die S p i e l r a u m t h e o r i e en t sch i eden h a t 1 0 8 , son
dern m i t der G r u n d l a g e n - F o r m e l die Frage des A u s g l e i c h s der S t r a f z w e c k e unter
e inander b e w u ß t o f f en gelassen hat. H e n k e l weis t m i t R e c h t d a r a u f h i n , d a ß ei
ner A u s l e g u n g des § 13 A b s . 1 i n dem hier ve r t r e t enen S i n n e n i ch t s i m Wege 
s t e h t 1 0 9 . 

G e n e r a l p r ä v e n t i v e G e s i c h t s p u n k t e s ind i n § 13 ü b e r h a u p t n i ch t e r w ä h n t , sonde rn 
nur i m Z u s a m m e n h a n g m i t V o r s c h r i f t e n , d ie der S t r a f zumessung i . w . S . z u z u o r d -

wird die Theorie des richterlichen Wertungsaktes dieser erkenntnistheoretischen Situa
tion am ehesten gerecht. Vgl . dazu A . Kaufmann 1961, 66; Bruns, 1967, 280; Spendel 
1971, 218 f; Schönke /Schröder 1972, Vorbem. § 13 Rdn. 10. 
Henkel (1969, 49) nimmt an, daß die Gerichte eine Regel, wonach sie bei der Strafbe
messung die schuldangemessene Strafe wegen eines geringeren Resozialisierungsbedürf-
nisses unterschreiten sollten, einfach nicht befolgen würden. A u c h A . Kaufmann (1968, 
62) bezeichnet ein solches Verfahren als wirklichkeitsfern. 
Vgl . z.B. die Praxis bei der Entziehung der Fahrerlaubnis, dazu unten 4. Kap. A , IV, 4, 
Tab. 41. 
Ebenso im Ergebnis Henkel 1969, 49 f f ; für eine „ E n t f l e c h t u n g " juristischer und krimi
nologischer Gesichtspunkte und klare Kompetenzzuweisung auch Krauß 1971, 42 f. 
Vgl . Horstkotte 1970, 123 f. 
Henkel 1969, 51. 
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nen s i n d 1 1 0 . S p e z i a l p r ä v e n t i v e Ü b e r l e g u n g e n werden in § 13 zwar a u s d r ü c k l i c h 
vo rgesch r i eben , d o c h gel ten diese L e i t l i n i e n für die S t r Z insgesamt. E i n e Z u o r d 
n u n g e inze lne r S t r Z - E r w ä g u n g e n z u b e s t i m m t e n S tu fen des S t r Z - V o r g a n g e s ent
h ä l t § 13 n i c h t 1 1 1 . 
D e r „ v e r f ü h r e r i s c h e n P r a k t i k a b i l i t ä t " 1 1 2 der Sp i e l r aumtheo r i e , d ie d ie a n t i n o m i -
schen S t r a f z w e c k e nur scheinbar ( w e i l n ich t kon t ro l l i e rba r ) z u m A u s g l e i c h br ingt , 
w i r d daher i m fo lgenden A b s c h n i t t e in S t u f e n m o d e l l g e g e n ü b e r g e s t e l l t , das eher 
geeignet ist, auf der G r u n d l a g e des ge l tenden Schulds t ra f rech ts 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 i m R a h m e n der S t r Z i n wissenschaf t l ich ver t re tbarer Weise G e l 
t u n g z u verschaffen. 

VII. Sicherung des Einflusses präventiver Strafzwecke a u f die Straf
zumessung 

1 Typisierung und Individualisierung 

Jeder V e r s u c h , d ie S t r Z z u typ i s i e ren , begegnet e inem E i n w a n d , der gerade für 
den K r i m i n o l o g e n v o n zentra ler B e d e u t u n g ist. W i r d n i ch t m i t einer so lchen T y 
p i s i e rung der 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 der T ä t e r p e r s ö n l i c h k e i t u n d 
s p e z i a l p r ä v e n t i v e r S t r a f zwecke , u m w e l c h e die K r i m i n o l o g i e i m deu t schen Sp rach -
t u m seit ü b e r 8 0 Jah ren k ä m p f t , u n g e b ü h r l i c h eingeengt? 
D i e vor l i egende A r b e i t ist v o n der Ü b e r z e u g u n g geleitet , d a ß genau das G e g e n t e i l 
der F a l l ist . Ihr e r k l ä r t e s Z i e l ist es, für e in spezielles G e b i e t au fzuze igen , w e l c h e n 
H a n d l u n g s s p i e l r a u m eine ra t iona le , an den derzei t igen M ö g l i c h k e i t e n der K r i m i 
no log ie o r ien t ie r t e B e h a n d l u n g des T ä t e r s hat, w e n n der R a h m e n des ge l tenden 
R e c h t s u n d zug le i ch die Hand lungsmus t e r der p rak t i schen Strafrechtspf lege be i 
der A b u r t e i l u n g der M a s s e n k r i m i n a l i t ä t b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n . 
Solange nach ge l t endem R e c h t d ie S t r Z auf der G r u n d l a g e der S c h u l d erfolgt , 
k a n n auch die k r i m i n o l o g i s c h e K o n z e p t i o n der S t r Z diesen zen t r a l en F a k t o r 
n ich t i g n o r i e r e n 1 1 3 . W e m es d a r u m geht , d a ß k r i m i n o l o g i s c h e E r k e n n t n i s s e n ich t 
nur ve rba l in die S t r Z - G r ü n d e e i n f l i e ß e n , d a ß sie n ich t nur s c h m ü c k e n d e s B e i 
werk einer ganz anders m o t i v i e r t e n E n t s c h e i d u n g s ind , der m u ß s ich zuerst dar
u m b e m ü h e n , d a ß die schuldangemessene Strafe klarere K o n t u r e n gewinn t als 
b i s h e r 1 1 4 . D enn i m u n k o n t r o l l i e r b a r e n N e b e n - und M i t e i n a n d e r v o n Schu ldaus 
g le ich u n d S p e z i a l p r ä v e n t i o n b e h ä l t i m Z w e i f e l eher der u r s p r ü n g l i c h e r e A u s -

u u D a z u unten VII in diesem Kapitel. Lenckner 1971, 325 und Dreher 1972, § 13 Nr. 2 C 
m.w.N. betonen zwar, daß der Gesichtspunkt der Verteidigung der Rechtsordnung den
noch zu den allgemeinen Leitprinzipien der StrZ gehöre. Das kann aber nicht bedeuten, 
daß um jeden Preis auf allen Stufen der StrZ generalpräventive Überlegungen angestellt 
werden müssen, sondern nur dann, wenn damit dem Ziel der Verteidigung der Rechts
ordnung sinnvoll Rechnung getragen wird. 

1 1 1 Auch hierfür gilt das in Anm. 110 Gesagte. 
1 1 2 Bruns 1967, 286; vgl. auch Roxin 1966, 380 f. 
1 1 3 Vgl . Göppinger 1971, 14: Verwertung kriminologischer Feststellungen „gemäß den ge

setzlichen Bestimmungen". 
1 1 4 Dieses Ziel verfolgt auch Stratenwerth 1972, 25, 28 ff. durch Reduktion der Schuld 

auf „ re ine" Tatschuld. 

6 S c h ö c h , Strafzumessungspraxis und Verkehrsdelinquenz 
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gleichsgedanke die O b e r h a n d 1 1 5 . Solange seine l eg i t ime B e g r e n z u n g s f u n k t i o n 
n icht deu t l i che r g e f a ß t ist , besteht die G e f a h r , d a ß un te r d e m M a n t e l r a t i o n a l 
n icht be s t immbare r S c h u l d g r ö ß e n i r ra t iona le u n d m e t a p h y s i s c h e E l e m e n t e ü b e r 
das unve rme idba re M a ß hinaus auch i n die m ü h s a m e r k ä m p f t e n Ges ta l tungs
r ä u m e für den Resoz ia l i s i e rungsgedanken i m St ra f recht h i n e i n w u c h e r n . Diese 
Ge fah r ist i n v o l l e r T ragwe i t e erst z u e rkennen , w e n n m a n eine V i e l z a h l v o n 
S t ra fur te i l en verschiedener G e r i c h t e gelesen u n d ve rg l i chen hat. 
Der E i n f l u ß p r ä v e n t i v e r Ü b e r l e g u n g e n so l l nach d e m k l a r e n W i l l e n des Gese tzes 
n ich t m e h r auf M a ß r e g e l n der S i che rung u n d Besserung begrenzt se in . V o r a l l e m 
die S t ra fzumessung i . w . S . , d .h . d ie E n t s c h e i d u n g e n ü b e r d ie A r t der S a n k t i o n e n , 
ü b e r Ge lds t r a fe , S t rafausse tzung z u r B e w ä h r u n g usw. , d ie n a c h d e n St raf rechts 
reformgesetzen w e s e n t l i c h erwei ter t w u r d e n , gi l t es z u ve r t e id igen u n d mi t ech
ten k r i m i n o l o g i s c h e n E r f a h r u n g e n a u s z u f ü l l e n . H i e r so l l en n i c h t B r a u c h t u m u n d 
G e w o h n h e i t en t sche iden , h ier da r f es auch k e i n e n S c h e m a t i s m u s g e b e n 1 1 6 . 
A l l e i n s c h o n die dami t gestel l ten A u f g a b e n u n d M ö g l i c h k e i t e n — v o n d e n w ä h 
rend der S t r a f v o l l s t r e c k u n g gegebenen C h a n c e n e i n m a l ganz abgesehen — dürf
ten die K r i m i n o l o g i e so in tensiv b e s c h ä f t i g e n , d a ß der v e r m e i n t l i c h e V e r l u s t an 
E i n f l u ß auf das S t r a f m a ß i .e .S. k a u m z u s p ü r e n sein w i r d . D iese K o n z e p t i o n 
so l l i m fo lgenden n ä h e r e r l ä u t e r t werden . 

2 G r e n z e n k r i m i n o l o g i s c h e r Aussagen z u r E r f o r d e r l i c h k e i t b e s t i m m t e r Straf
g r ö ß e n 

So wie die S p i e l r a u m t h e o r i e versucht , das P r o b l e m der A n t i n o m i e der Straf
z w e c k e auf einer E b e n e z u l ö s e n , so ist für d ie gesamte S t r Z - D o g m a t i k eine 
wei tgehende K o n z e n t r a t i o n auf d ie S t ra fzumessung i .e .S. z u b e o b a c h t e n 1 1 7 E i n e 
k r i m i n o l o g i s c h e B e t r a c h t u n g des Strafzumessungsvorganges neigt s c h o n t r ad i t i o 
ne l l d a z u , eher der S t ra fzumessung i .w .S . ihre A u f m e r k s a m k e i t z u w i d m e n , dar
ü b e r h inaus aber d ie E i n b e t t u n g i n das gesamte S y s t e m der s t aa t l i chen u n d ge
se l l schaf t l ichen V e r b r e c h e n s k o n t r o l l e zu b e r ü c k s i c h t i g e n . Das hat z u r F o l g e , d a ß 
u.a. auch die gesetz l iche S t r a f d r o h u n g u n d die S t r a f v o l l s t r e c k u n g i n wissenschaf t 
l iche Aussagen ü b e r d ie M ö g l i c h k e i t e n der E r r e i c h u n g general- u n d s p e z i a l p r ä v e n 
tiver S t r a f z w e c k e e inbezogen werden . Diese un t e r s ch i ed l i che P e r s p e k t i v e d r ü c k t 
s ich auch i m derze i t igen S t and der k r i m i n o l o g i s c h e n B e h a n d l u n g s - u n d S a n k t i o n s 
forschung aus. 

Sie b e s c h r ä n k t s ich fast a u s s c h l i e ß l i c h auf E r f o l g s k o n t r o l l e n u n d W i r k s a m k e i t s 
vergleiche verschiedener Sank t ionsa r t en (Ge lds t r a fe , F re ihe i t s s t r a fe m i t ode r ohne 
B e w ä h r u n g , besondere V o l l z u g s f o r m e n , B e w ä h r u n g s a u f s i c h t , ve r sch iedene Rech t s 
folgen des J G G sowie M a ß r e g e l n der S i c h e r u n g u n d Besserung) . 

Schmidhäuser (1971, 70) weist darauf hin, daß sogar in Ländern mit eindeutigem Vor
rang des Behandlungsrechtes die Sanktionen nach der Schwere des Delikts abgestuft 
seien. 

1 1 6 Vgl . Schönke/Schröder 1972, § 13 Rdn. 57 sowie B G H 22, 196. 
1 1 7 Das ist vermutlich eine Folge der vorrangigen wissenschaftlichen Beschäft igung mit den 

Wertungsproblemen der Schuldstrafe, die den Blick für spezialpräventive Fragen verengt 
hat; vgl. Stratenwerth 1972, 33. 
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Ü b e r das für die G e n e r a l p r ä v e n t i o n , d ie i n d i v i d u e l l e A b s c h r e c k u n g , die R e s o z i a 
l i s i e r u n g (Besserung, E rz i ehung) oder die S i c h e r u n g o p t i m a l e M a ß der Strafe l ie
gen b i she r ke ine gesicherten E r f a h r u n g e n v o r 1 1 8 Das gi l t s o w o h l für die K r i m i 
n a l i t ä t a l lgemein als auch für b e s t i m m t e E r s c h e i n u n g s f o r m e n der K r i m i n a l i t ä t . 
B e i de r Fes t l egung der i m E i n z e l f a l l e r fo rde r l i chen Strafe ist die U n g e w i ß h e i t 
n o c h s t ä r k e r , w e i l hier z u m P r o b l e m der U m s e t z u n g generel ler (ungesicher ter) 
Wahrsche in l i chke i t saussagen die S c h w i e r i g k e i t der Erfassung der P e r s ö n l i c h k e i t 
i m S t r a f p r o z e ß h inzu t r i t t . 

2.1 Spezialprävention 

Z u r S p e z i a l p r ä v e n t i o n lassen nur einige wenige A n h a l t s p u n k t e , deren empi r i sche r 
H i n t e r g r u n d für a l lgemeine E r f a h r u n g s s ä t z e n ich t ausre icht , ahnen , we lche A u s 
s a g e m ö g l i c h k e i t e n z u m H ö h e n m a ß der Strafe ü b e r h a u p t z u e rwar ten s ind . B e i 
spielhaf t seien einige Ä u ß e r u n g e n zusammenges te l l t . 

119 
F r a n z v. L i s z t schlug zur Abschreckung der Gelegenheitsverbrecher eine „Denkze t te l " -
Strafe vor, für die Besserung von besserungsfähigen Gewohnheitsverbrechern längere Ein
sperrung bei „ernster und anhaltender Zucht" für mindestens ein und höchstens fünf Jahre, 
und für die Sicherung (Unschädlichmachung) der Unverbesserlichen lebenslängliche Ein
schließung mit der Möglichkeit, alle fünf Jahre die Versetzung in die Besserungsanstalt zu 
überprüfen. Wenn auch diese Täter typen und die entsprechenden Strafvorschläge noch mehr 
ein kriminalpolitisches Programm als kriminologische Erfahrung enthalten, so kennzeichnen 
sie doch die wichtigsten Tendenzen der weiteren Entwicklung. 
In neuerer Zeit gab z.B. P e t e r s 1 2 0 als weiteste Spanne für die Erziehungsstrafe im Erwachse-
nenstrafrecht sechs Monate bis vier Jahre an, betonte aber, daß es sich nur um eine vage 
Schätzung handeln könne , weil noch genügende Erfahrungen fehlten. 
G r a s s b e r g e r 1 2 1 hielt einen Resozialisierungserfolg bei intensiver Behandlung innerhalb eines 
Zeitraumes von 1-1 1/2 Jahren für möglich. 
Zurückhal tender äußerte sich Göppinger122, der einen spezieilen Behandlungsvollzug für einen 
ausgesuchten Täterkreis jüngerer Rückfalldelinquenten nur bei einer Mindeststrafe von einem 
Jahr für aussichtsreich hielt. Bei der Strafrechtslehrertagung in Münster (1967) vertrat er die 
Ansicht, es sei illusorisch, bei wiederholt Rückfälligen innerhalb von sechs Monaten einen 
Resozialisierungserfolg erreichen zu wollen; diese Zeit reiche kaum für eine Diagnose aus 1 2 3 . 
Ähnlich lauten die Äußerungen zur Jugendstrafe, die ja vorrangig dem Erziehungsgedanken 
verpflichtet i s t 1 2 4 . Peters hielt 1960 unter Bezugnahme auf nordamerikanische und englische 
Untersuchungen eine erzieherische Einwirkung zwischen sechs Monaten und höchstens 
1 1 / 2 Jahren für m ö g l i c h 1 2 5 und Schüler-Springorum sah 1969 die Möglichkeiten für eine 

1 1 8 Vgl . Andenaes 1957, 654; Schmidhäuser 1971, 63, 95; näher dazu unten 2.1 und 2.2 
A . A . offenbar Stratenwerth 1972, 32 f., 37, der aber übersieht, daß die von ihm er
wähnten Ergebnisse von Kaiser und Olivecrona nicht die Höhe der Strafe betreffen, 
sondern verschiedene Strafarten oder gesetzgeberische Entscheidungen. 

1 1 9 V . Liszt 1905 I, 166 f f ; vgl. auch Wassermann 1908, 162 (oben 1. Kap. C, I, 1). 
1 2 0 Peters 1960, 179. 
1 2 1 Grassberger 1961, 173 f. 
1 2 2 Göppinger 1965a, 284. 
1 2 3 Göppinger,. berichtet bei Friedrichs 1968, 129. 
1 2 4 § 18 Abs. 2 J G G ; vgl. dazu Schaffstein 1970, 89 f. Tatsächlich ist die StrZ-Praxis doch 

weitgehend dem Tatschuldausgleich und den Straftaxen des Erwachsenenstrafrechts ver
haftet, wie Schaffstein 1969, 249 ff. festgestellt hat. 

1 2 5 Peters 1960, 178 f. 
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126 langfristige Nacherziehung auf einen Zeitraum zwischen 1-2 Jahren beschränkt ; freilich 
stützen die empirischen Grundlagen eine solche Begrenzung nicht ohne weiteres 1 2 7 . 

Insgesamt lassen s ich die k r i m i n o l o g i s c h e n V o r s t e l l u n g e n v o n der e r f o r d e r l i c h e n 
Strafe also auf e inen N e n n e r b r ingen : M i n d e s t h ö h e , u n b e s t i m m t e D a u e r , oft m i t 
H ö c h s t g r e n z e für d ie Strafe . 
Das aber s ind M a ß p r i n z i p i e n , d ie i m Erwachsenens t ra f rech t e indeu t ig d e m S y 
stem der M a ß r e g e l n z u z u o r d n e n s ind u n d die i m P r i n z i p auch be i der gese tz l i chen 
Ausges ta l tung der soz ia l the rapeu t i schen A n s t a l t B e r ü c k s i c h t i g u n g ge funden haben 
(vgl . § 65 i . V . mi t § § 6 7 , 6 7 d 2. S t r R G ) . N u r i m Jugends t ra f rech t ist s o l c h e n 
R a h m e n - V o r s t e l l u n g e n i n Ges ta l t der Jugendstrafe v o n u n b e s t i m m t e r D a u e r ( § 19 
J G G ) R e c h n u n g getragen. 
Es ist n ich t z u e rwar ten , d a ß die K r i m i n o l o g i e i n absehbarer Z e i t i n der Lage ist, 
p r ä z i s e r e Aussagen ü b e r d ie z u r i n d i v i d u e l l e n A b s c h r e c k u n g oder z u r E r z i e h u n g 
e r forder l i che Strafe z u m a c h e n . 
A l l e i n d ie k r i m i n o l o g i s c h e G r u n d l a g e n f o r s c h u n g w i r d n o c h einige Z e i t b e n ö t i g e n , 
bis sie - ü b e r d ie A u f z ä h l u n g v o n E i n z e l f a k t e n h inaus - e in e i n i g e r m a ß e n ge
sichertes Wissen ü b e r B e d i n g u n g e n oder Z u s a m m e n h ä n g e der K r i m i n a l i t ä t u n d 
e inzelner E r s c h e i n u n g s f o r m e n für d ie B e d ü r f n i s s e der p r a k t i s c h e n St raf rechts 
pflege zur V e r f ü g u n g s te l len k a n n 1 2 8 

Im S t r a f p r o z e ß — insbesondere be i der derze i t igen G e s t a l t u n g der H a u p t v e r h a n d 
lung ohne T r e n n u n g der S c h u l d - u n d Straffrage - ergeben s i ch o h n e h i n u n ü b e r -
steigbare S c h r a n k e n für d ie E r f o r s c h u n g der P e r s ö n l i c h k e i t 1 2 9 

B e i der Aussage ü b e r d ie e r fo rde r l i che H ö h e der St rafe t re ten neben d ie S c h w i e 
r igke i t en der Diagnose n o c h die a l lgemeinen P r o b l e m e der P rognose u n d die U n 
s icherhe i ten ü b e r die W i r k u n g v o n S a n k t i o n e n . S c h o n be i d e n n o r m a l e n s tat is t i 
schen u n d k l i n i s c h e n P rognosen , d ie für ein sehr brei tes M i t t e l f e l d uns i che re 
Voraussagen i n K a u f n e h m e n m ü s s e n , k a n n eine V e r ä n d e r u n g w e s e n t l i c h e r B e 
d ingungen nur u m den Preis we i te re r U n s i c h e r h e i t e i n k a l k u l i e r t w e r d e n 1 3 0 D i e 
A u s w i r k u n g e n der Strafhaft ode r gar deren D a u e r s ind als p r o g n o s t i s c h re levante 
F a k t o r e n oder K o r r e k t i v e i n ke ine r der b e k a n n t e n s ta t i s t i schen U r t e i l s p r o g n o s e n 
entha l ten . D i e Ergebnisse der P rognose fo r schung u n d der B e h a n d l u n g s f o r s c h u n g 
m ü ß t e n also k o m b i n i e r t w e r d e n , u m einigermassen sachgerechte A u s s a g e n z u er
m ö g l i c h e n . 

A u f die allgemeinen methodischen Schwierigkeiten der Behandlungsforschung bei der Ge
winnung wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Wirkung von Sanktionen wurde bereits 
oben (S. 58 f.) hingewiesen 1 3 1 . Bei Erfolgskontrollen über die Auswirkung unterschiedlicher 
Strafgrößen lassen sich vermutlich noch schwerer quasi-experimentelle Vergleichsbedingungen 

Schüler-Springorum 1969, 12. 
Vgl . Göppinger 1971, 285. 
Dazu insbes. die kritischen Ausführungen bei Göppinger 1971, passim. 
Vgl . z.B. Baumann 1963a, 142 f.; Jescheck 1968, 60; Peters 1972, 57 f. (s.o. 1. Kap. C, 
IX, S. 53 f f ) . Zur Teilung des Strafverfahrens (Schuldinterlokut) Blau 1969, 31 f f ; 
Fischinger 1969, 49 f f ; Dahs 1970, 1705 f f ; sie würde gewiß günstigere Voraussetzungen 
schaffen, aber keineswegs alle Probleme lösen. 
Zur Problematik der Prognosen: Göppinger 1971, 235 ff. m.w.N. ; Eisenberg 1971, 10 ff. 
m.w.N. Ausführliche Darstellung der verschiedenen in- und ausländischen Ansätze : Mey 
1967, 511 f f ; Schneider, H J . : 1967, 397 ff. 
Vgl . auch Göppinger 1971, 267; Kaiser 1971, 142 ff. 
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finden. Häufig kann man nicht einmal plausibel vermuten, daß sich die intervenierenden 
Variablen einigermaßen gleichmäßig auf alle Kontrollgruppen verteilen. Die Gefahr eines 
fälschlich angenommenen Kausalzusammenhanges zwischen „S t ra fe" und „Erfo lg" („post 
hoc ergo propter h o c " ) 1 3 2 ist deshalb besonders groß. 
Hinzu kommt vor allem beim zentralen Strafzweck der Resozialisierung, daß Erziehung von 
Rezidivisten zu normgerechtem Verhalten ein außerordent l ich komplexer Vorgang ist, des
sen Dauer sich im Einzelfall überhaupt nicht vorhersagen läßt 1 3^ 3 . 
Deshalb ist es auch nicht möglich, die durchschnittliche Behandlungsdauer in besonders er
folgreichen Anstalten als Erfahrungswerte zugrundezulegen (z.B. Herstedtvester ca. 2 1/2 J „ 
Utrecht 3 - 5 J . ) 1 3 4 . Denn einmal handelt es sich nur um Durchschnitte für besondere Täter
gruppen, die in Einzelfällen weit streuen können , zum anderen gibt es auch hier noch rela
tiv hohe Mißerfolgsquoten. 

Diese u n v o l l s t ä n d i g e A u f z ä h l u n g der S c h w i e r i g k e i t e n d ü r f t e gezeigt haben , d a ß 
es n i ch t a l l e in V e r s ä u m n i s s e oder Z u f ä l l i g k e i t e n s ind , d ie bisher gesicherte wis
senschaf t l iche Aussagen zur o p t i m a l e n D a u e r v o n S a n k t i o n e n verh inder t haben. 
G e r a d e d ie e r fo lgre ichen a u s l ä n d i s c h e n V o l l z u g s e i n r i c h t u n g e n , die be ton t spezia l 
p r ä v e n t i v ausgerichtet s ind , b e s t ä t i g e n , d a ß der w i r k l i c h ernst g e n o m m e n e Straf
z w e c k der E r z i e h u n g u n d B e s s e r u n g 1 3 5 ü b e r h a u p t als M a ß p r i n z i p für den Straf
ausspruch ungeeignet ist. Se in W i r k u n g s f e l d ist u n d b le ib t d ie u n b e s t i m m t e 
S t r a f e 1 3 6 , a l lenfal ls begrenzt auf e inen R a h m e n v o n e twa 1 - 4 J a h r e n für die 
klass ische mi t t e l schwere R ü c k f a l l k r i m i n a l i t ä t , w ä h r e n d für d ie V e r k e h r s k r i m i n a 
l i tä t en tsprechende Er fah rungen völ l ig f eh len . 
A l s v o r l ä u f i g e s Ergebn i s ist fes tzuha l ten : 
W o der E rz i ehungsgedanke h in te r d e m P r i m a t der Vergel tungss t rafe steht, die e in 
festes S t r a f m a ß verlangt , k a n n er a u c h n i ch t k o r r i g i e r e n d für andere b e s t i m m t e 
S t r a f g r ö ß e n verwer te t werden . 
F ü r d ie S t ra fzumessung i .e .S. , die B e s t i m m u n g des H ö h e n m a ß e s der Strafe , l äß t 
s ich also aus k r i m i n o l o g i s c h e r S i ch t das P r o b l e m der A n t i n o m i e der S t r a f z w e c k e 
nur f o l g e n d e r m a ß e n l ö s e n : B e i V o r r a n g der Verge l tungss t ra fe s ind z w a r „ R e f l e x 
oder N e b e n w i r k u n g e n " 1 3 7 der Strafe i .S . der s p e z i a l p r ä v e n t i v e n Z w e c k e n ich t 
ausgeschlossen, e in „ m a ß g e b e n d e r E i n f l u ß ist aber n i ch t m ö g l i c h . 
Das gil t a l le rd ings nur für den Z e i t p u n k t des Ur t e i l s sp ruches d u r c h den R i c h t e r 
und nur für d ie S t ra fzumessung i .e .S. B e i der E n t s c h e i d u n g ü b e r d ie A u s s e t z u n g 
des Strafrestes z u r B e w ä h r u n g , die nach V e r b ü ß u n g v o n z w e i D r i t t e l n , in beson
deren F ä l l e n nach V e r b ü ß u n g der H ä l f t e der Strafe er folgen k a n n u n d die künf
t ig d e m V o l l s t r e c k u n g s g e r i c h t ( § 57 2. S t r R G ) ü b e r t r a g e n ist, hat das G e r i c h t 
unter anderen B ed ingungen und m i t e indeu t igem V o r r a n g der S p e z i a l p r ä v e n t i o n 
durchaus s i n n v o l l d ie M ö g l i c h k e i t , auf d ie S t r a f h ö h e n a c h t r ä g l i c h ä n d e r n d e inzu 
w i r k e n 1 3 8 

, 143. 
1 3 3 So auch Henkel 1969, 48. Vgl . dazu insbes. die Erfahrungsberichte von Hoeck-Graden-

witz 1963, 322 f f ; 1964, 2194 f f ; Stürup 1968. 
1 3 4 Siehe Göppinger 1971, 276, 279 und die in A n m . 133 a.E. Genannten. 
1 3 5 Anders mag es bei der Sicherung sein: Je länger der Täter inhaftiert ist, desto sicherer 

der Erfolg. Es dürfte einleuchten, daß eine ausschließlich daran orientierte Strafe unver
hältnismäßig und rechtsstaatswidrig wäre. 

1 3 6 Vgl. Melzer 1970, 79 f f , 82 für die „Neue Sozialverteidigung": Bestimmtheit nach oben, 
Unbestimmtheit nach unten. 

1 3 7 Bruns 1967, 252, ähnlich 291. 
1 3 8 Zutreffend Henkel 1969, 48. 
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N o c h w ich t i ge r , vo r a l l em für d ie M a s s e n k r i m i n a l i t ä t u n d d ie V e r k e h r s d e l i n q u e n z , 
sind aber d ie p r ä v e n t i v e n A u f g a b e n bei der S t r a f zumessung i . w . S . H i e r geht es 
u m die E n t s c h e i d u n g , ob Ge lds t ra fe , Fre ihe i t ss t rafe m i t ode r o h n e B e w ä h r u n g 
die geeignete St rafe ist. N a c h Inkraf t t re ten des 2. S t r R G k o m m t d ie V e r w a r n u n g 
mi t S t ra fvorbehal t ( § 59 2. S t r R G ) als A l t e r n a t i v e zu r Ge lds t r a f e h i n z u . 
In a l l diesen F ä l l e n haben s i ch die Reformgese tze k l a r z u m V o w a n g p r ä v e n t i v e r , 
insbesondere s p e z i a l p r ä v e n t i v e r S t ra fzwecke bekann t u n d i h r e n W i r k u n g s b e r e i c h 
wesen t l i ch ausgedehnt. In a l len F ä l l e n geht es nu r u m eine E n t s c h e i d u n g ü b e r 
das „ O b " , n ich t ü b e r d ie D a u e r einer S a n k t i o n . D i e d a b e i au f t r e t enden k r i m i 
no log i schen F r a g e n erscheinen p r i n z i p i e l l l ö s b a r , te i lweise k a n n s c h o n je tz t auf 
wissenschaf t l iche E r k e n n t n i s s e z u r ü c k g e g r i f f e n w e r d e n . 

2.2 Generalprävention 

G e n e r a l p r ä v e n t i o n d u r c h S t r Z w i r d ü b l i c h e r w e i s e nu r m i t S t r a f s c h ä r f u n g in V e r 
b i n d u n g gebracht . D a uns h ier nur die E i g n u n g dieses G r u n d s a t z e s als M a ß p r i n 
z ip interessiert , lautet d ie entscheidende Frage , o b d u r c h h ö h e r e S t ra fen i m E i n 
ze l fa l l oder i n der S t r Z - P r a x i s insgesamt D r i t t e eher v o n der B e g e h u n g ä h n l i c h e r 
S t raf ta ten abgehal ten w e r d e n als d u r c h niedr igere S t ra fen . Z u fragen ist also aus
s c h l i e ß l i c h nach der g e n e r a l p r ä v e n t i v e n W i r k u n g versch iedener S t r a f g r ö ß e n , n ich t 
nach der A u s w i r k u n g verschiedener Strafar ten. A u s z u s c h e i d e n s ind i n d iesem Z u 
sammenhang ferner m ö g l i c h e E in f lüs se der V e r f o l g u n g s i n t e n s i t ä t u n d des En t 
deckungs r i s ikos sowie die k r i m i n a l i t ä t s h e m m e n d e W i r k u n g des Strafgesetzes oder 
der gese tz l i chen S t r a f d r o h u n g . D i e M ö g l i c h k e i t e n g e n e r a l p r ä v e n t i v e r W i r k u n g e n 
des S t r a f m a ß e s lassen s i ch nur a b k l ä r e n , w e n n dieser T e i l a s p e k t n i c h t mi t den 
anderen m ö g l i c h e n W i r k u n g s f a k t o r e n der G e n e r a l p r ä v e n t i o n ve rmeng t w i r d 1 3 9 

R e d u z i e r t m a n das P r o b l e m auf die hier en tsche idende F rage , ob h ö h e r e St rafen 
abschreckend w i r k e n , so m u ß m a n feststellen, d a ß s i ch i n der i n - u n d a u s l ä n d i 
schen L i t e r a t u r ke ine A n h a l t s p u n k t e f inden lassen, d ie für e inen derar t igen Wir 
k u n g s z u s a m m e n h a n g s p r e c h e n 1 4 0 . 

Lediglich H o o d / S p a r k s berichten über zwei zeitlich und lokal eng begrenzte Erfahrungen 1 4 1 : 
In London wurde 1958 eine Gruppe junger Männer wegen tätl icher Angriffe auf Farbige 
zu schweren Gefängnisstrafen verurteilt. In Birmingham verhängte ein Richter „exempla
rische 4 ' Strafen für Diebstähle aus öffentlichen Telefonzellen, weil dieses Delikt stark zuge
nommen hatte. In beiden Fällen wurden die schwereren Strafen nachdrücklich öffentlich 
bekanntgemacht, und die betreffenden Delikte nahmen bald wieder ab. H o o d / S p a r k s weisen 
aber darauf hin, daß der Rückgang auch auf andere Faktoren zurückgeführt werden könne. 
So seien in Birmingham neue Münzbehälter angebracht worden, die schwerer aufzubrechen 
waren; außerdem sei die polizeiliche Überwachung verbessert worden. In London sei schon 
vor den Verurteilungen ein Abnehmen der Rassenausschreitungen festzustellen gewesen. 

A l l e r d i n g s l i e ß e s i ch e i n w e n d e n , d a ß das F e h l e n e i n s c h l ä g i g e r U n t e r s u c h u n g e n 
den behaup te ten Z u s a m m e n h a n g nicht wider lege . In der T a t s ind d ie m e t h o d i 
schen S c h w i e r i g k e i t e n be i der Ü b e r p r ü f u n g g e n e r a l p r ä v e n t i v e r W i r k u n g e n wesent
l i c h g r ö ß e r als be i der s p e z i a l p r ä v e n t i v e n E f f e k t i v i t ä t s m e s s u n g 1 4 2 , w e i l s i ch hier 

Dazu unten 3.32. 
Vgl . Andenaes 1957, 654; Kaiser 1970, 365 f f ; Hood/Sparks 1970, 176 f f 
Hood/Sparks 1970, 177. 
Vgl . Kaiser 1970, 369 f.; Hood/Sparks 1970, 176 ff. 
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n o c h sel tener vergle ichbare B e d i n g u n g e n mi t u n t e r s c h i e d l i c h e m St rafn iveau f i n 
d e n lassen. Dies ist v e r m u t l i c h der G r u n d da fü r , d a ß bisher weder pos i t ive n o c h 
negat ive Ergebnisse vor l iegen. A b e r die wen igen Resu l t a t e , die ü b e r andere ver
g l e i chba re Te i l a spek te der G e n e r a l p r ä v e n t i o n v o r l i e g e n 1 4 3 , sprechen d o c h d e u t l i c h 
gegen e inen E i n f l u ß der S t r Z auf das V e r h a l t e n po ten t i e l l e r D e l i n q u e n t e n . *• 
Es hande l t s ich u m Er fah rungen aus reg ionalen u n d z e i t l i c h e n V e r g l e i c h e n be i 
u n t e r s c h i e d l i c h e r V e r w e n d u n g b e s t i m m t e r S t r a f a r t e n 1 4 4 i n der S t r Z - P r a x i s ode r 
be i U n t e r s c h i e d e n in der gesetz l ichen S t r a f d r o h u n g . Pa ra l l e l en zur ersten F a l l 
g r u p p e s ind deshalb gerechtfert igt , w e i l es ebenfal ls u m E i n f l ü s s e einer m i l d e r e n 
oder s t rengeren S t r Z - P r a x i s geht. D i e E r f a h r u n g e n ü b e r die P r ä v e n t i o n s w i r k u n g 
v o n G e s e t z e n lassen s ich insowei t he ranz iehen , als z u v e r m u t e n ist, d a ß die G e 
se tzesunterschiede s ich auch auf die S t r Z - P r a x i s a u s w i r k e n . 

Ü b e r d ie W i r k u n g verschiedener S t ra fa r ten l iegen z w e i neuere Ergebnisse vor , die 
be ide T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r bet ref fen . 

In B e r l i n 1 4 5 wurde der Regelfall der folgenlosen Trunkenheitsfahrt längere Z e i t 1 4 6 mit Geld
strafe oder Freiheitsstrafe mit Bewährung geahndet; in Hamburg wurden im gleichen Zeit
raum Freiheitsstrafen verhängt, und die Strafaussetzung zur Bewährung versagt. Dennoch 
war nach den Erhebungen von Seib ,,die Zunahme der alkoholbedingten Verkehrsunfälle von 
1959 bis 1964 in Berlin trotz der milderen Spruchpraxis erheblich geringer als in Hamburg" 1 4 7 . 
Allerdings dürfte diese Entwicklung auch durch eine strengere polizeiliche Kontrolle und 
eine strengere Praxis bei der Entziehung der Fahrerlaubnis in Berlin beeinflußt worden se in 1 4 8 . 
In Baden -Wür t t emberg 1 4 9 waren (zumindest) seit 1959 erhebliche Unterschiede in der StrZ-
Praxis bei Trunkenheit am Steuer festzustellen. Im OLG-Bezi rk Stuttgart wurden meist Frei
heitsstrafen ohne Bewährung ausgesprochen, während im OLG-Bezi rk Karlsruhe überwiegend 
Strafaussetzung zur Bewährung bewilligt wurde. Eine vom Justizministerium Baden-Württem
berg durchgeführte Vergleichsuntersuchung ergab u.a., daß die Verurteiltenziffer wegen Ver
kehrsvergehen im Jahre 1962 im OLG-Bezi rk Stuttgart höher lag als im OLG-Bezi rk Karls
ruhe (579,3 gegenüber 524,4) 1 5 ° . Auch ein Vergleich zwischen einzelnen extremen Gerichts
bezirken ergab, daß die Zahl der Verurteilungen von 1959 bis 1962 in den strengen Bezirken 
nie stetig abgenommen, in den milden Bezirken nie stetig zugenommen hat, sondern in bei
den Gebieten erheblich schwankte 1 5 1 . 

W e n n a u c h die Zahlenergebnisse i n be iden U n t e r s u c h u n g e n für exak te Aussagen 
n ich t ganz a u s r e i c h e n 1 5 2 , so sprechen sie d o c h d a f ü r , d a ß H ä r t e oder M i l d e der 

143 
144 

Hierzu und zum folgenden insbes. Kaiser 1970, 383 f f , 389 f f , 400 ff. 
Der Begriff ,ßtrafartenk\ wie er hier und später verwendet wird, entspricht den Ent
scheidungsalternativen im Rahmen der StrZ i.w.S. Dadurch wird auch die Strafausset
zung zur Bewährung als besondere Strafart behandelt, obwohl sie im rechtlichen Sinne 
keine selbständige Strafart, sondern nur eine besondere Ausprägung der Freiheitsstrafe 
ist. Dennoch kann sie nach ihrer realen Bedeutung als Sanktionsmittel eigener Art be
zeichnet werden, weshalb es gerechtgertigt ist, sie kriminologisch den echten Strafarten 
gleichzustellen. 

1 4 5 Berichtet von Seib 1966, 144 f f 
146 

Genaue Zeit- und Zahlenverhältnisse über die StrZ-Praxis sind in der Untersuchung nicht 
angegeben. 

1 4 7 Seib 1966, 153 f., Einzelheiten S. 151 ff. und 158 ff. 
1 4 8 V g l . Middendorff 1967a, 21. 
1 4 9 J M B W 1964. 
1 5 0 JMBW 1964, 6. 
1 5 1 JMBW 1964, 6. 
152 

Dafür wären in der Untersuchung von Seib exaktere Zahlenangaben notwendig gewesen, 
außerdem die Berechnung von Verhältnisziffern und Angaben über die Entwicklung des 
Kfz-Bestandes. 
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S t r Z - P r a x i s i nne rha lb gese tz l icher G r e n z e n ohne B e d e u t u n g für d ie g e n e r a l p r ä v e n 
tive W i r k u n g des St raf rechts s ind . 
In dieselbe R i c h t u n g weisen a u c h die bis j e tz t vo r l i egenden Ergebnisse ü b e r die 
E n t w i c k l u n g der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e i m V e r k e h r n a c h d e m 1. S t r R G , das z u 
einer we i tgehenden E r s e t z u n g der k u r z e n Fre ihe i t s s t r a fen d u r c h G e l d s t r a f e n 
F ü h r t e 1 5 3 . 
Z u r F rage der A u s w i r k u n g strengerer gesetzl icher S t r a f r a h m e n k a n n i m wesent
l i c h e n 1 5 4 auf d r e i E r f a h r u n g e n z u r ü c k g e g r i f f e n w e r d e n 1 5 5 . 

Nach einem Bericht der U N O , der auf Erhebungen in mehreren Ländern beruht, hat ,,die 
Abschaffung oder zeitweilige Aussetzung der Todesstrafe keinen direkten Einfluß auf den 
Zuwachs der Kapitalverbrechen gehabt" 1 5 6 . Eher sind die früher mit Todesstrafe bedrohten 
Delikte zurückgegangen. Über ein ähnliches Ergebnis berichtet B a u e r 1 5 1 . In 8 Staaten der 
U S A wurde die Entwicklung der Tötungsdel ikte untersucht. Dabei wurden jeweils zwei 
Nachbarstaaten mit und ohne Todesstrafe verglichen. Bei drei von vier Vergleichspaaren wa
ren die Tötungsdel ik te in den Staaten mit Todesstrafe häufiger. Weitere Hinweise, die gegen 
eine bessere Abschreckungswirkung der Todesstrafe sprechen, ergeben sich aus der Entwick
lung der Tötungsdel ikte in der Schweiz 1 5 8 , in Neuseeland 1 5 9 , in E n g l a n d 1 6 0 sowie in 4 Staa
ten der U S A 1 6 1 vor und nach Abschaffung der Todesstrafe. 

Eine Untersuchung von B e u t e l 1 6 2 betrifft das Ausstellen ungedeckter Schecks in verschiede
nen Staaten der U S A . In Nebraska handelt es sich um ein Verbrechen (Freiheitsstrafe), in 
Colorado um eine Über t re tung (in der Regel Geldstrafe) und in Vermont ist der Tatbestand 
überhaupt nicht strafbar, doch hat der Gläubiger das Recht, den Schuldner bis zur Bezah
lung der Schuld in Haft nehmen zu lassen. Bei einem Vergleich über mehrere Jahre wies 
Vermont bei weitem am wenigsten Scheckdelikte auf; aber auch Colorado schnitt noch 
günstiger ab als Nebraska. Die Häufigkeit der Delikte war also umgekehrt proportional zur 
Strenge der Strafdrohung und der Strafpraxis. 
Der letzte Anhaltspunkt bezieht sich wiederum auf die folgenlose Trunkenheitsfahrt im Ver
kehr in Deutschland 1 6 3 . Durch das 2. Straßenverkehrssicherungsgesetz, das am 1.1.1965 in 
Kraft trat, wurde die Trunkenheit im Verkehr zum Vergehen aufgewertet. A n die Stelle der 
bisherigen Übertretungsstrafe (höchstens 6 Wochen Haft oder 1 5 0 . - D M Geldstrafe) trat 
eine gesetzliche Strafdrohung von Geldstrafe bis zu 10 0 0 0 . - D M oder Gefängnis bis zu ei
nem Jahr. Die allgemeine Strafpraxis änder te sich nur geringfügig (in erster Linie für Wieder
holungstäter) , da schon vorher überwiegend auf Haft zwischen zwei und vier Wochen und 
Entziehung der Fahrerlaubnis erkannt worden war. Dennoch wurde das Gesetz in der Öffent
lichkeit breit diskutiert. 

In der Untersuchung des J M B W hä t ten nicht die Verurteiltenziffern zu den Verkehrsde
likten insgesamt, sondern nur zu den Trunkenheitsdelikten (unter Berücksichtigung des 
Kfz-Bestandes) als Maßstab herangezogen werden dürfen; für die Einzelvergleiche wären 
ebenfalls Verhältnisziffern notwendig gewesen. 

1 5 3 Dazu ausführlich unten 4. Kap. B. 
1 5 4 Vgl . außerdem über Beachtung von Parkvorschriften Kaiser 1970, 360 m.w.N. Ferner 

ein Experiment in New York über die generalpräventive Wirkung gesetzlicher Strafdro
hungen und der Erhöhung des Entdeckungsrisikos bei Falschgeldverwendung in Park
uhren (hierzu G.O.W. Mueller bei einem Vortrag am 30.5.1972 in Hechingen sowie 
Decker 1972, 127 ff.). 

1 5 5 Ausführlich dazu Kaiser 1970, 383 f f , 389 f f 
1 5 6 U N O 1962, 53; vgl. Göppinger 1965b, 15. 
1 5 7 Bauer 1957, 217. 
1 5 8 Dazu ebenfalls Bauer 1957, 218. 
1 5 9 Vgl . Walker 1965, 239 f. 
1 6 0 Gibson/Klein 1969, 1 f f 
1 6 1 Reckless 1969, 55. 
1 6 2 Beutel 1957, 353 ff. dazu Kaiser 1970, 390 f. 
1 6 3 Zusammenstellung bei Kaiser 1970, 383 ff. 
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Nach einem vorübergehenden Rückgang der alkoholbedingten Verkehrsunfälle bis etwa Apr i l 
1965 folgte wieder eine Zunahme, die in den folgenden Jahren ständig anhielt. 

A l l d iese Be isp ie le zeigen, d a ß für d ie A n n a h m e , die G e n e r a l p r ä v e n t i o n sei d u r c h 
h ä r t e r e S t r a fd rohungen des Gesetzgebers und d u r c h eine en tsprechende Straf
p r ax i s z u verbessern, ke ine emp i r i s chen Beweise vor l i egen . W e n n auch be im der
ze i t i gen S t a n d des Wissens n o c h k e i n sch lüss iger G e g e n b e w e i s für alle Bere iche 
der K r i m i n a l i t ä t m ö g l i c h i s t 1 6 4 , so ist d o c h ein S t r a f z w e c k , dessen Real is ierbar
ke i t i m G r u n d e zweife lhaf t ist, als M a ß s t a b für d ie H ö h e der Strafe i m E i n z e l 
fa l l vö l l i g ungeeignet. D a m i t so l l n i ch t ausgeschlossen w e r d e n , d a ß der Ges ich ts 
p u n k t de r G e n e r a l p r ä v e n t i o n auf anderen E b e n e n des Gesamtsys t ems der Straf
rechtspf lege oder als „ a l l g e m e i n e R e c h t s b e w ä h r u n g s i d e e " 1 6 5 du rchaus sachge
rechte E r k l ä r u n g e n e r m ö g l i c h t oder (be i empi r i scher G r u n d l e g u n g ) Entsche idungs
a l t e rna t iven aufzeigen k a n n 1 6 6 F ü r die S t ra fzumessung i .e .S. fehlt aber aus k r i m i 
no log i sche r S ich t jeder A n h a l t s p u n k t für das zur S te igerung g e n e r a l p r ä v e n t i v e r 
E f f e k t i v i t ä t e r forder l iche A u s m a ß der S t r a f s c h ä r f u n g . 

D a ß h i e r f ü r we i tgehend spekula t ive E r w ä g u n g e n n o t w e n d i g w ä r e n , zeigen auch 
Umfrage-Ergebnisse , die - selbst be i h ä u f i g e n D e l i k t e n — eine sehr geringe 
K e n n t n i s der B e v ö l k e r u n g ü b e r gesetz l iche S t r a fd rohungen u n d die S t r Z - P r a x i s 
der G e r i c h t e e r g a b e n 1 6 7 Diese Ta tsache führ t uns z u gewich t igen theore t i schen 
E i n w ä n d e n , d ie eine spezif ische g e n e r a l p r ä v e n t i v e W i r k u n g k o n k r e t e r U r t e i l e 
ü b e r h a u p t i n Frage stel len. So weist E b . Schmidt16* da rauf h i n , d a ß ke iner der
jen igen , d i e be i der r i ch t e r l i chen S t r Z eine m a ß g e b l i c h e B e r ü c k s i c h t i g u n g der 
G e n e r a l p r ä v e n t i o n ver langen, eine dez id ie r te Aussage d a r ü b e r m a c h e n k ö n n e , 
„ w i e die g e n e r a l p r ä v e n t i v e W i r k u n g des k o n k r e t e n U r t e i l s f u n k t i o n a l z u d e n k e n " 
sei. „ M a n bewegt s ich in völ l ig nebu losen u n d f i k t i v e n V o r s t e l l u n g e n , w e n n m a n 
v o n d e m e inze lnen U r t e i l eine psycho log i sche Z w a n g s w i r k u n g auf D r i t t e erwar
tet. D e r K r e i s derjenigen, die v o n dem e inze lnen U r t e i l e r fahren , ist meist sehr 
k l e i n u n d ü b e r d i e s völ l ig zufä l l ig zusammengesetz t . O b das gerade diejenigen 
s ind , die es als ,Gle ichges inn te 4 n ö t i g haben, b le ib t vö l l ig u n g e w i ß 4 4 1 6 9 . Selbst 
w e n n m a n an die S te l le des e inze lnen Ur t e i l s die S t r Z - P r a x i s al ler G e r i c h t e be i 
b e s t i m m t e n D e l i k t s t y p e n setzt, k a n n m a n k a u m e rwar ten , d a ß die S t r a f s c h ä r f u n g 
— selbst w e n n sie bekannt w ü r d e - be i po ten t i e l l en T ä t e r n i m A u g e n b l i c k der 
D e l i k t s s i t u a t i o n e inen M o t i v a t i o n s - oder H e m m u n g s m e c h a n i s m u s in G a n g setzt, 
wie er für eine w i r k s a m e A b s c h r e c k u n g gedacht w e r d e n m ü ß t e 1 7 0 . C o o r s 1 1 1 weist 
auf die i n t e l l e k t u e l l e F ä h i g k e i t u n d psych ische Berei tschaf t z u r K o o r d i n a t i o n 
v o n Wissenser langung, Wissenserhal tung u n d Wissenseinsatz i m Z e i t p u n k t des 
Tatanre izes sowie auf die vo rhandenen n a t ü r l i c h e n H e m m u n g e n h i n , d ie für e inen 
idealen W i r k u n g s v e r l a u f der A l l g e m e i n a b s c h r e c k u n g e r f o r d e r l i c h w ä r e n . D a ß be i 
e inem so k o m p l e x e n , r a t iona l k a u m gesteuerten G e s c h e h e n die V o r s t e l l u n g einer 

Gesicherte Aussagen lassen sich bisher nur zum Problem der Todesstrafe machen. 
Vgl . Zipf 1969, 106; eingehend dazu Schmidhäuser 1971, 74 ff. 
Dazu unten 3.3 und 4. Kap. B. 
7 n POOK 1963. 111 ff., 164 ff.; Biddle 1969, 354 ff. 
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b e s t i m m t e n S t r a f h ö h e e inen b e s t i m m e n d e n E i n f l u ß auf das V e r h a l t e n eines po
ten t ie l l en D e l i n q u e n t e n a u s ü b t , w i r d m a n k a u m a n n e h m e n k ö n n e n . Selbst be i 
der gebotenen D i f f e r e n z i e r u n g nach T ä t e r - oder D e l i k t s g r u p p e n 1 7 2 ist die Wahr
sche in l i chke i t für e inen derar t igen M o t i v a t i o n s p r o z e ß ger ing. A u c h be i den k ü h l 
p lanenden T ä t e r n , d ie o h n e h i n sel ten s ind ( a m ehesten n o c h be i m a n c h e n Be
trugs- oder E i g e n t u m s d e l i k t e n ) , spiel t die K a l k u l a t i o n des E n t d e c k u n g s r i s i k o s 
eine w e s e n t l i c h g r ö ß e r e R o l l e als d ie F u r c h t v o r einer b e s t i m m t e n Strafe . 
So spr icht manches für die These , d a ß d ie M ö g l i c h k e i t e n einer g e n e r a l p r ä v e n t i v e n 
E f f e k t i v i t ä t der Strafrechtspf lege , ,n icht v o n der S t r a f h ö h e , sonde rn v o n der S i 
cherhei t des F u n k t i o n i e r e n s des S t r a f v e r f o l g u n g s a p p a r a t e s " 1 7 3 a b h ä n g e n . W i c h t i 
ger als die H ö h e der Strafe ist d ie Ta t sache , d a ß eine S a n k t i o n au f die Ver l e t 
zung des R e c h t s f o l g t 1 7 4 . W e n n i n d iesem Z u s a m m e n h a n g d ie S t ra fzumessung 
i .e.S. ü b e r h a u p t eine R o l l e spie l t , d a n n am ehesten d a d u r c h , d a ß die St rafen in 
ä h n l i c h e n F ä l l e n g l e i c h m ä ß i g s i n d 1 7 5 . Ungeach te t der un te r d e m G e s i c h t s p u n k t 
der „ V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g " gebo tenen D i f f e r e n z i e r u n g bei der Straf
zumessung i . w . S . k a n n also die h ier vorgeschlagene L ö s u n g für eine g l e i c h m ä ß i g e 
Bemessung der schuldangemessenen S t r a f e 1 7 6 be i der S t r a fzumessung i .e .S. auch 
als d ie g e n e r a l p r ä v e n t i v z w e c k m ä ß i g s t e angesehen w e r d e n . 

2.3 E r g e b n i s 

Wie berei ts dargelegt w u r d e 1 7 7 , s c h l i e ß e n d ie neuen V o r s c h r i f t e n des Strafgesetz
buches eine T r e n n u n g des S t r Z - A k t e s i n z w e i S t u f e n , die S t r a fzumessung i .e .S. 
und die S t ra fzumessung i . w . S . n ich t aus. E i n e so lche T r e n n u n g entspr icht den 
p r i n z i p i e l l e n G r e n z e n k r i m i n o l o g i s c h e r Aussagen z u r E r f o r d e r l i c h k e i t be s t immte r 
S t r a f g r ö ß e n . D e r Gese tzgeber hat für die S t r a fzumessung i . w . S . - besonders in 
den § § 14, 23 - d ie W e i c h e n so gestel l t , d a ß S p e z i a l - u n d G e n e r a l p r ä v e n t i o n an
gemessen b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n k ö n n e n u n d die d a b e i auf t re tenden F ragen aus 
k r i m i n o l o g i s c h e r S i ch t g r u n d s ä t z l i c h l ö s b a r e rsche inen . D i e v o n i h m gesetzten 
A k z e n t e gi l t es a u f z u n e h m e n . W e n n es gel ingt , d ie M ö g l i c h k e i t e n k r i m i n o l o g i 
scher F o r s c h u n g auf dieser E b e n e für d ie P rax i s n u t z b a r z u m a c h e n , d ü r f t e n die 
f ruch t losen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n ü b e r die A n t i n o m i e der S t r a f z w e c k e auf der 
Ebene des e igen t l i chen S t r a f m a ß e s w e s e n t l i c h an B e d e u t u n g ver l i e ren . 
D i e d a f ü r no twend ige K o n z e p t i o n der S t r Z so l l i m fo lgenden a b s c h l i e ß e n d dar
gestellt we rden . 

1 7 2 Vgl . Hood/Sparks 1970, 177 f. m.w.N. 
1 7 3 Peters 1949, 22; ähnlich Baumann 1968c, 128. 
1 7 4 Vgl . Schmidhäuser 1971, 56; Lenckner 1971, 346. 
1 7 5 Vgl . Kaiser 1970, 431 f.; Horstkotte 1970, 125. Dies dürfte vor allem bei Massendelikten, 

insbes. bei Verkehrsdelikten der beste Weg sein, um die StrZ für die Bevölkerung einpräg
sam zu gestalten und zugleich das Vertrauen zur Rechtspflege zu erhalten. 

1 7 6 Vgl . Nol l 1962, 22: „Nur schuldangemessene Strafe erfüllt den generalpräventiven Zweck: 
Die Verantwortung der Glieder der Gemeinschaft für die von ihnen getragene Ordnung 
zu s tä rken;" vgl. auch Baumann 1968a, 10. 

1 7 7 S.o. S. 80 f. 
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3 S t u f e n m o d e l l der S t ra fzumessung 

R. L a n g e weist da rauf h i n , d a ß s i ch für Gesetzgeber , R i c h t e r u n d V o l l z u g s b e a m t e 
die k o n k r e t e A u f g a b e , den S t r a f z w e c k e n gerecht z u w e r d e n , ganz verschieden 
d a r s t e l l e 1 7 8 . M a n k ö n n t e seine Auf f a s sung vere infacht als „ V e r t e i l u n g s t h e o r i e " 1 7 9 

b e z e i c h n e n : D i e gesetz l iche S t r a f d r o h u n g erfül l t die A u f g a b e der G e n e r a l p r ä v e n 
t i o n 1 8 0 , d ie r i ch t e r l i che S t r Z d ien t d e m S c h u l d a u s g l e i c h (Repress ion) und der 
S t r a f v o l l z u g ü b e r n i m m t die S p e z i a l p r ä v e n t i o n , insbesondere die R e s o z i a l i s i e r u n g 1 8 1 . 
F r e i l i c h w ä r e eine s o l c h einfache F u n k t i o n s t e i l u n g , die auch L a n g e n ich t i n dieser 
Strenge ver t r i t t , z u e i n f a c h 1 8 2 u n d w ü r d e den v i e l s ch i ch t igen A u f g a b e n eines je
d e n der d r e i Jus t i zo rgane n ich t gerecht. Insbesondere die r i ch t e r l i che S t r Z als zen
trale Konkre t i s i e rungs - In s t anz für alle S t r a f z w e c k e w ü r d e d u r c h eine solche A u f 
spa l tung i n r ü c k s c h r i t t l i c h e r Weise v e r k ü r z t . 
D e n n o c h e n t h ä l t dieses vere infachte M o d e l l r i ch t ige G e s i c h t s p u n k t e , die be i einer 
k r i m i n o l o g i s c h ausger ichte ten S t r Z n ich t u n b e r ü c k s i c h t i g t b l e iben k ö n n e n . Es l ä ß t 
s i ch n i ch t bes t re i ten , d a ß die r i ch te r l i che S t r Z i m G e s a m t k o m p l e x m ö g l i c h e r W i r 
k u n g s f a k t o r e n für das k ü n f t i g e V e r h a l t e n eines e inze lnen oder der A l l g e m e i n h e i t 
nur eine begrenzte R o l l e spiel t . Selbst w e n n m a n e i n m a l E i n f l u ß g r ö ß e n wie V e r 
ha l t en u n d V e r f o l g u n g s i n t e n s i t ä t der P o l i z e i , Anze igebere i t scha f t der B e v ö l k e r u n g , 
ö f f e n t l i c h e M e i n u n g , Beg le i t e r sche inungen u n d F o l g e n der S t r a f v e r b ü ß u n g a u ß e r 
A c h t l ä ß t , b l e iben n o c h g e n ü g e n d P r ä v e n t i v f u n k t i o n e n , die n ich t a l l e in v o m r ichter 
l i c h e n S t ra fausspruch erfül l t u n d auch n ich t a l l e in v o n i h m b e z w e c k t w e r d e n 1 8 3 . 
B e i der G e n e r a l p r ä v e n t i o n weist schon die bekann te U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n 
A n d r o h u n g s - , U r t e i l s - und V o l l s t r e c k u n g s p r ä v e n t i o n 1 8 4 darauf h i n , d a ß die gesetz
l i che S t r a f d r o h u n g u n d die V o l l s t r e c k u n g der Strafe warnende oder abschrecken
de W i r k u n g für d ie A l l g e m e i n h e i t haben k ö n n e n . 

B e i der S p e z i a l p r ä v e n t i o n liegt der S c h w e r p u n k t , zumindes t für die E r z i e h u n g , 
i m V o l l z u g der Strafe . F r e i l i c h stellt der R i c h t e r h i e r fü r wesen t l i che W e i c h e n , 
n ich t nur d u r c h die M ö g l i c h k e i t der A n o r d n u n g v o n M a ß r e g e l n der S i che rung u n d 
Besserung, sondern a u c h be i der S t ra fzumessung i . w . S . u n d be i den r i c h t e r l i c h e n 
E n t s c h e i d u n g e n w ä h r e n d der S t r a fvo l l s t r eckung . 
A u s diesen G r ü n d e n ist es berecht ig t , d ie E n t l a s t u n g s f u n k t i o n , d ie h i n s i c h t l i c h 
der E r r e i c h u n g v o n P r ä v e n t i v z w e c k e n v o n anderen S t u f e n des gesamten Sank
t ionensys tems ü b e r n o m m e n w e r d e n , be i der S t ra fzumessung i .e .S. z u b e r ü c k s i c h 
t igen. E s geht also n ich t u m eine B e s c h r ä n k u n g der r i c h t e r l i c h e n S t r Z , sondern 
d a r u m , die ihr gegebenen M ö g l i c h k e i t e n real e i n z u s c h ä t z e n u n d s i n n v o l l i n das 
F u n k t i o n s g e f ü g e r ech t l i che r u n d a u ß e r r e c h t l i c h e r P r ä v e n t i v w i r k u n g e n e i n z u o r d n e n . 
F ü r die S t r Z ergeben s ich daraus folgende K o n s e q u e n z e n . 

1 7 8 Kohlrausch/Lange 1961, Vorbem. § 13, A III, 4c; vgl. dazu auch Schüler-Springorum 
1969, 129 f. m.w.N. ; Hassemer 1971, 57 f. 

1 7 9 So Henkel 1969, 19 in Anlehnung an M . E . Mayer. 
1 8 0 So auch Eb. Schmidt 1954, 19 f. 
1 8 1 Ähnlich für Gesetz und Vollzug auch Roxin 1971, 376, während bei der StrZ general-

und spezialpräventive Belange gegeneinander auszuwiegen seien; sowie Roxin 1966, 381 ff. 
(„dialektische Vereinigungstheorie") 

1 8 2 Ebenso Bruns 1967, 243; Henkel 1969, 19. 
1 8 3 Dazu unten 3.22 und 3.32 
1 8 4 Vgl . z .B. Mezger 1954, 2; Mezger/Blei 1968, 346; Maurach 1971, 62 f. 
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3.1 S c h u l d a u s g l e i c h a l s Maßstab für d i e Höhe der S t r a f e 

N a c h § 13 ist d ie S c h u l d des T ä t e r s Grund l age für d ie Z u m e s s u n g der Strafe. F ü r 
die S t ra fzumessung i .e .S. , d ie Fes tse tzung v o n H ö h e u n d D a u e r der S t rafe , ist 
also das v o m T ä t e r schuldhaf t begangene U n r e c h t m a ß g e b e n d . 
A u f dieser ersten S tu fe der S t r Z k ö n n e n dem R i c h t e r be i D e l i k t e n m i t t yp i s chen 
Begehungs fo rmen empi r i sche Dars te l lungen der r i c h t e r l i c h e n S t r Z - P r a x i s als O r i e n 
t ierungshi l fe für d ie B e s t i m m u n g der schuldangemessenen Strafe d i e n e n . 
E i n e Dar s t e l l ung des R i c h t e r r e c h t s i n der hier vorgeschlagenen A r t w i r d er le ich
tert, w e n n s ich die S t r a f g r ö ß e n i n einer D i m e n s i o n messen lassen. F ü r den eige
nen e m p i r i s c h e n Be i t r ag wa r diese Voraus se t zung a n n ä h e r n d gegeben, da i m 
Jahre 1966 be i T r u n k e n h e i t a m Steuer fast a u s s c h l i e ß l i c h F re ihe i t s s t r a f en ver
h ä n g t w u r d e n . 
M i t Inkra f t t r e ten des 2. S t r R G sind für s ä m t l i c h e V e r u r t e i l u n g e n n o c h g ü n s t i g e r e 
Bed ingungen gegeben, da s ich d a n n alle S t ra fen , a u c h die i n T a g e s s ä t z e n v e r h ä n g t e 
Gelds t ra fe , i n einer D i m e n s i o n , n ä m l i c h „ Z e i t " , messen l a s s e n 1 8 5 . 
P r ä v e n t i v e Z w e c k e lassen s ich auf dieser Stufe der S t r Z n i ch t ges ta l tend b e r ü c k 
s icht igen, w e i l sie k e i n e n wissenschaf t l i ch ver t re tbaren M a ß s t a b h e r g e b e n 1 8 6 , der 
s ich i n die schuldangemessene Strafe e in fügen l i e ß e . Das s c h l i e ß t n i c h t aus, d a ß 
i n den meis ten F ä l l e n die schuldangemessene Strafe R e f l e x w i r k u n g e n i .S . der 
G e n e r a l p r ä v e n t i o n erzeugt ( d u r c h g l e i c h m ä ß i g e V e r h ä n g u n g gerechter St rafen) 
und d a ß sie z u g l e i c h s p e z i a l p r ä v e n t i v s i n n v o l l sein k a n n 1 8 7 

Der v e r m e i n t l i c h e V e r l u s t s p e z i a l p r ä v e n t i v e r K o r r e k t u r m ö g l i c h k e i t e n b r auch t u m 
so weniger bedauert z u w e r d e n , als V o r l e b e n u n d ( e i n s c h l ä g i g e ) V o r s t r a f e n -
wich t ige I n d i k a t o r e n für eine P r o g n o s e 1 8 8 — nach h . M . berei ts b e i der S c h u l d 
strafe mi tve rwer te t w e r d e n 1 8 9 In der Prax is ist dies oft sogar der e i n z i g w i r k l i c h 
d i f fe renz ierende S t r Z - G r u n d . 

3.2 Spezialprävention a l s G e g e n s t a n d der Strafzumessung i.w.S. 

3.2.1 Gese t z l i che r A n w e n d u n g s b e r e i c h 

Ind iv idue l l e A b s c h r e c k u n g , E r z i e h u n g und Besserung k o m m e n au f der z w e i t e n 
S tufe der S t r Z z u m Zuge . 
V o n den A u s n a h m e f ä l l e n abgesehen, i n denen ü b e r d ie „ V e r t e i d i g u n g der Rech t s 
o r d n u n g " g e n e r a l p r ä v e n t i v e E l e m e n t e ( § § 14, 23) E i n f l u ß haben k ö n n e n , haben 
die s p e z i a l p r ä v e n t i v e n Z w e c k e auf dieser S tufe des S t r Z - V o r g a n g e s n a c h der 
Z i e l s e t zung des Gesetzgebers ausschlaggebende B e d e u t u n g 1 9 0 . 

Vgl . zu diesen Vorteilen Baumann (1968), Zit. 1969a, 168, 175 f. 
S.o. S. 83 ff. 
Vgl . dazu insbes. Bruns 1967, 252; ferner Henkel 1969, 40 Jescheck 1972, 48. 
Freilich nicht die einzigen; vgl. Göppinger 1971, 233 f f , sowie mit neuen Kriterien 
a.a.O. S. 256 f. i .V . mit S. 208 ff. 
Dagegen Stratenwerth 1972, 15 f f , 28 f f 
Vgl . B G H JZ 1971, 267 f. und 268 ff. (= B G H 24, 40 f f ; 24, 66 ff.);Eser 1971, 19; Kaiser 
1972c, 87 f.; Schröder (1971, 242 f. und Schönke/Schröder 1972, § 14 Rdn . 18) ist zwar 
der Ansicht, daß über den Begriff „Verteidigung der Rechtsordnung" auch Sühnegesichts
punkte eine Rolle spielen sollen. Dagegen spricht aber die klare Verknüpfung der besonde-
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Im M i t t e l p u n k t steht s chon re in z a h l e n m ä ß i g je tz t u n d erst recht i m k ü n f t i g e n 
R e c h t d ie E n t s c h e i d u n g , ob Ge lds t r a fe i n Be t rach t k o m m t oder ob „ b e s o n d e r e 
U m s t ä n d e , d ie i n der Ta t oder P e r s ö n l i c h k e i t des T ä t e r s l iegen, d ie V e r h ä n g u n g 
e iner Fre ihe i t s s t ra fe zur E i n w i r k u n g auf den T ä t e r oder z u r V e r t e i d i g u n g der 
R e c h t s o r d n u n g u n e r l ä ß l i c h m a c h e n " . 
D ie se erste Entsche idungsa l te rna t ive u m f a ß t alle S t rafen v o n den geringsten G e l d 
s t rafen bis z u Fre ihe i t ss t ra fen un te r 6 M o n a t e n . D a z u g e h ö r t e n ( 1 9 7 0 ) 9 4 , 0 3 % 
aller nach Erwachsenen-St ra f rech t ausgesprochenen S t r a f e n 1 9 1 . Diese G r ö ß e n o r d 
n u n g d ü r f t e d e u t l i c h machen , w i e berecht ig t es ist, die k r i m i n o l o g i s c h e n B e i t r ä g e 
zur E r r e i c h u n g p r ä v e n t i v e r S t r a f z w e c k e auf diese, für das m o d e r n e Strafrecht 
en t sche idende Weichens te l lung z u k o n z e n t r i e r e n . 

Für das breite Feld der leichten bis mittleren Kriminalität bringt das 2. S t rRG (§ 59) eine 
zusätzliche Differenzierungsmöglichkeit durch die Verwarnung mit Strafvorbehalt bei ver
wirkten Geldstrafen bis zu 180 Tagessätzen. Auch bei dieser, in erster Linie für Erst täter 
(vgl. § 59 Abs. 2, 2. StrRG) vorgesehenen Sanktion sind prognostische Gesichtspunkte ent
scheidend, falls nicht die „Verteidigung der Rechtsordnung" die Verurteilung zu Strafe ge
bietet (§ 59 Abs. 1). 

D i e z w e i t e w i c h t i g e Weiche auf der E b e n e der S t ra fzumessung i . w . S . stellt der 
R i c h t e r be i der E n t s c h e i d u n g ü b e r d ie Strafaussetzung z u r B e w ä h r u n g ( S t r z B ) . 
B e i der Fre ihe i t ss t ra fe unter 6 M o n a t e n entscheiden a u s s c h l i e ß l i c h s p e z i a l p r ä v e n 
t ive Ü b e r l e g u n g e n , be i F re ihe i t s s t ra fen v o n mindes tens 6 M o n a t e n daneben ge
n e r a l p r ä v e n t i v e G e s i c h t s p u n k t e ( V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g , § 23 A b s . 3). 
B e i der j e t z t bes tehenden oberen G r e n z e v o n 2 Jah ren Fre ihe i t ss t ra fe für S t r z B 
m ü ß t e die M ö g l i c h k e i t der St rafaussetzung (nach dem S tande v o n 1970) be i 9 6 , 4 % 
aller F re ihe i t s s t ra fen g e p r ü f t w e r d e n 1 9 2 . 

G e l d s t r a f e u n d Strafaussetzung zur Bewährung als A l t e r n a t i v e n z u r v o l l z o g e n e n 
Fre ihe i t s s t ra fe umfassen nach i h r e m möglichen A n w e n d u n g s b e r e i c h zusammen 
9 9 , 3 1 % a l l e r S t r a f e n nach E r w a c h s e n e n - S t r a f r e c h t 1 9 3 

Innerha lb dieses b re i t en R a h m e n s sind dem R i c h t e r n o c h wei te re s p e z i a l p r ä v e n 
tive G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n gegeben. 

Bei der StrzB kann das Gericht Auflagen und Weisungen (§ 24a-d) , bei der Verwarnung 
mit Strafvorbehalt ebenfalls Auflagen erteilen (§ 56b 2. StrRG). Alle diesbezüglichen Ent
scheidungen können auch nachträglich angeordnet, geändert oder aufgehoben werden. Wäh
rend die Auflagen der Genugtuung für das begangene Unrecht dienen, insofern also nur spe
zialpräventive Nebenwirkungen entfalten können , werden Weisungen erteilt, wenn der Ver
urteilte dieser Hilfe bedarf, um keine Straftaten mehr zu begehen. Die möglichen Weisungen 
sind außerordent l ich vielgestaltig; insbesondere die Unterstellung unter die Aufsicht und Lei-

ren Umstände mit der „Verteidigung der Rechtsordnung" und der „Einwirkung auf den 
Täter" . Möglich ist aber ein faktischer Zusammenhang (vgl. Lenckner 1971, 347, sowie 
unten 4. Kap. B I). 
Quelle: StaBA Rechtspflege 1970, Tab. 5, %-Anteil selbst berechnet. Vergleichszahl Für 
1969: ca. 93,5 % (die Anzahl der 1969 in der Spalte „ 3 - 6 Monate" enthaltenen Strafen 
von genau 6 Monaten, die nicht mehr unter § 14 fallen, wurde abgezogen; er wurde auf 
etwas über 1/3 der Strafen zwischen 3 - 6 Monaten geschätzt) . 
Quelle: StaBA Rechtspflege 1970, Tab. 5, %-Anteil selbst berechnet. Vergleichszahl 
1969: 97,5 % 
Quelle: StaBA Rechtspflege 1970, Tab. 5; %-Anteil selbst berechnet. Vergleichszahl 
1969: 99,2 %. 
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tung eines Bewährungshelfers gibt dem Gericht mittelbar die Möglichkeit , einen echten Er
ziehungseinfluß auf den Verurteilten auszuüben und die Entscheidung eventuell nachträg
lich zu ändern. 

N e b e n diesen w i c h t i g s t e n M ö g l i c h k e i t e n , be i der S t r a fzumessung i . w . S . s p e z i a l p r ä 
vent ive G e s i c h t s p u n k t e z u b e r ü c k s i c h t i g e n , spielt d ie M ö g l i c h k e i t des A b s e h e n s 
v o n Strafe nach § 16 eine v e r h ä l t n i s m ä ß i g geringe R o l l e 1 9 4 . E s hande l t s i ch u m 
eine A u s n a h m e v o r s c h r i f t , d ie eng auszulegen i s t 1 9 5 , a u ß e r d e m s tehen die spe
z ie l l en V o r a u s s e t z u n g e n w o h l p r i m ä r unter d e m G e s i c h t s p u n k t des A u s g l e i c h s 
der S c h u l d d u r c h die schweren F o l g e n der T a t , d ie den T ä t e r ge t rof fen haben . 
F r e i l i c h m ü s s e n die F o l g e n v o n so lchem G e w i c h t sein, d a ß die St rafe daneben 
„ n i c h t w i r k s a m w e r d e n k a n n , p r ä v e n t i v ohne E f f e k t b l e i b e n m u ß " 1 9 6 . A u c h hier 
ist also eine B e u r t e i l u n g der T ä t e r p e r s ö n l i c h k e i t un te r d e m G e s i c h t s p u n k t der 
A b s c h r e c k u n g u n d E r z i e h u n g geboten. 

3.2.2 E r g ä n z u n g d u r c h r i ch te r l i che E n t s c h e i d u n g e n i m R a h m e n der S t r a f v o l l 
s t reckung 

D i e A u f g a b e n v e r t e i l u n g der S t ra fzwecke auf die b e i d e n S t u f e n der S t r Z w i r d 
g e s t ü t z t d u r c h die E r w ä g u n g , d a ß dem R i c h t e r i m R a h m e n der S t r a f v o l l s t r e c k u n g 
weitere s p e z i a l p r ä v e n t i v ausgerichtete G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n z u r V e r f ü g u n g 
stehen, d ie die S t r Z te i lweise entlasten k ö n n e n 1 9 7 . 

Die wichtigste, die Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung, eröffnet sogar nachträgl ich 
Einfluß auf die Dauer der Strafe. Ihr Anwendungsbereich beginnt nach der Verbüßung von 
zwei Dritteln (mindestens 2 Monaten) einer Freiheitsstrafe; bei einer Verbüßung von minde
stens einem Jahr kann sogar die Hälfte der Strafe ausgesetzt werden (vgl. § 26 Abs. 1 und 2). 
Bei der Aussetzung zur Hälfte müssen zwar besondere Umstände in der Tat und in der Per
sönlichkeit des Täters vorliegen, doch ist in beiden Fällen die Aussetzung nur möglich, 
„wenn verantwortet werden kann zu erproben, ob der Verurteilte außerhalb des Strafvoll
zugs keine Straftaten mehr begehen wird 4 ' (§ 26 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 3). Wenn auch 
von dieser Regelung oft zu schematisch Gebrauch gemacht wird, so ist doch eine solche 
prognostische Beurteilung, die die Dauer der Strafe beeinflußt , nach Verbüßung eines Teils 
der Strafe prinzipiell eher möglich als bei der Strafzumessung i.e.S. Denn in diesem Stadium 
kann die Auswirkung der Strafverbüßung besser abgeschätzt werden und auch eine umfang
reichere Persönlichkeitsbeurteilung erfolgen. 
Bei der Geldstrafe sind nachträgliche Modifikationen durch die Gestattung von Stundung, 
Teilzahlung oder Tilgung durch freie Arbeit möglich (§§ 28, 28b). 

1 9 4 1970 wurde in 566 Fällen von Strafe abgesehen; das sind etwa 0,8 %o aller Aburtei
lungen. Baumann 1972, 61 tritt für eine vermehrte Anwendung des § 16 ein. 

1 9 5 O L G Stuttgart Justiz 1970, 423; Maurach 1971, 878; Schönke /Schröder 1972, § 16 
Rdn. 6. 

1 9 6 Maurach 1971, 878. 
1 9 7 Ähnlich Grünau 1969, 146, der den Schwerpunkt der Individualisierung der Strafe nicht 

in der StrZ, sondern im Strafvollzug sieht. 
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3.3 Generalpräventive K o r r e k t i v e b e i der Strafzumessung i.w.S. 

3.3.1 G e s e t z l i c h e r A n w e n d u n g s b e r e i c h 

O b w o h l b e i der S t ra fzumessung i . w . S . s p e z i a l p r ä v e n t i v e E r w ä g u n g e n i m V o r d e r 
g r u n d s tehen, hat der Gesetzgeber auf dieser Stufe a u c h für den G e s i c h t s p u n k t 
der G e n e r a l p r ä v e n t i o n R a u m g e l a s s e n 1 9 8 . So l äß t § 14 die V e r h ä n g u n g v o n k u r z 
f r i s t igen Fre ihe i t s s t r a fen unter 6 M o n a t e n z u , w e n n dies zur „ V e r t e i d i g u n g der 
R e c h t s o r d n u n g u n e r l ä ß l i c h " ist. E i n e Fre ihei tss t rafe v o n mindes tens 6 M o n a t e n 
w i r d n i ch t zu r B e w ä h r u n g ausgesetzt, w e n n die „ V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g 4 ' 
die V o l l s t r e c k u n g gebietet ( § 23 A b s . 3) . A u c h die V e r w a r n u n g m i t S t ra fvorbehal t 
w i r d n u r m ö g l i c h sein, w e n n ,,die V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g d ie V e r u r t e i l u n g 
zu S t r a fe n i ch t geb ie te t " ( § 59 A b s . 1 N r . 3 2. S t r R G ) . B e i der „ V e r t e i d i g u n g der 
R e c h t s o r d n u n g " handel t es sich u m g e n e r a l p r ä v e n t i v e G e s i c h t s p u n k t e 1 9 9 . 

Ein Te i l der Lehre hält allerdings daran fest, daß die Generalprävention eines der allgemei
nen Leitprinzipien der StrZ sei , obwohl die „Verteidigung der Rechtsordnung" in § 13 
nicht genannt ist. L e n c k n e r meint, „es wäre ganz und gar ungereimt, wenn das Gesetz die
sen Gesichtspunkt außerhalb des § 14 völlig ausgeklammert hä t t e , nachdem es ihn dort so
gar zum Kriter ium dafür erhoben hat, wann eine - kriminalpolitisch an sich unerwünschte -
Freiheitsstrafe unter 6 Monaten verhängt werden m u ß " 2 0 1 . Man könn te daraus freilich ge
nausogut folgern, daß der Gesetzgeber sich bewußt für die weichenstellende Funktion der 
„Verte idigung der Rechtsordnung" bei der Strafzumessung i.w.S. entschieden habe, weil er 
sie hier für sinnvoll hielt, während er sie bei der Strafzumessung i.e.S. angesichts der Unsi
cherheiten über ihren Stellenwert für entbehrlich hielt. 
Da gerade dem Gesichtspunkt der „Verteidigung der Rechtsordnung" bei den Beratungen 
über die Strafrechtsreform breiter Raum gewidmet wurde 2 0 2 , kann die Tatsache, daß die all
gemeine StrZ-Vorschrift des § 13 trotz breiter Aufzählung anderer StrZ-Gründe dazu nichts 
enthäl t , eher als Entscheidung des Gesetzgebers für die hier vertretene Auffassung verstan
den werden. 
In den praktischen Konsequenzen dürfte die h .M. wohl kaum zu anderen Ergebnissen kom
men, da sie eine Überschreitung der schuldangemessenen Strafe aus generalpräventiven Grün
den nicht z u l ä ß t 2 0 3 und eine Unterschreitung nach allen bisherigen Erfahrungen über die Aus
wirkung der Generalprävention in der Praxis ohnehin nur theoretisch denkbar ist. 

B e i der A u s l e g u n g des Begriffes „ V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g " s ind nach h. 
M . strengere M a ß s t ä b e anzulegen als bisher be i der B e r ü c k s i c h t i g u n g g e n e r a l p r ä 
vent iver G e s i c h t s p u n k t e 2 0 4 . N i c h t m e h r alle E r w ä g u n g e n , die be i § 23 a .F . für 
die B e j a h u n g des „ ö f f e n t l i c h e n Interesses" ausre ichten oder die nach § 27b a .F . 
ü b e r den B e g r i f f des „ S t r a f z w e c k e s " anerkannt wa ren , en tsprechen dem engeren 
Begr i f f der „ V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g " 2 0 5 . 
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V g l . Stratenwerth 1972, 32: „Korrigierend kämen die Erfordernisse der Generalpräven
tion ins Spiel, auch sie natürlich unter Berücksichtigung des Erfahrungswissens . . . " ; 
vgl. auch Eser 1971, 19; Kaiser 1972c, 88. 
H . M . , vgl. z.B. Schönke/Schröder 1972, Vorbem. § 13 Rdn. 18b, m.w.N. 
Lenckner 1971, 325; Dreher 1972, § 13, Nr. 2 C; ähnlich wohl Jescheck 1972, 645 f.; 
Schönke/Schröder 1972, Vorbem. § 13 Rdn. 12 ff. 
Lenckner 1971, 325. 
Vgl . Horstkotte 1969, 1603 f. ; 1970, 126. 
Schönke/Schröder 1972, Vorbem. § 13, Rdn. 13 m.w.N. , auch aus der Rspr. 
Vgl . Maurach 1971, 868 m.w.N. 
Koffka 1971, § 23, Rdn. 29: Pever 1971, 68 ff. jeweils m.w.N. ; a.A. Schönke/Schröder 
1972, § 23, Rdn. 35a 
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D i e G e n r a i p r ä v e n t i o n k o m m t also nur d a n n z u m D u r c h b r u c h , w e n n d ie mi lde re 
S a n k t i o n (be i § 14 Ge lds t ra fe , be i § 23 S t r z B ) , ,die R e c h t s t r e u e der B e v ö l k e r u n g 
u n d ih r V e r t r a u e n i n die U n v e r b r ü c h l i c h k e i t des R e c h t s ernsthaft e r s c h ü t t e r n 
w ü r d e " 2 0 6 , „ w e n n sie als s c h w ä c h l i c h e s Z u r ü c k w e i c h e n der Gese l l s cha f t g e g e n ü b e r 
d e m R e c h t s b r e c h e r erscheinen m ü ß t e , we lches geeignet ist , d ie R e c h t s t r e u e des 
V o l k e s zu e r s c h ü t t e r n " 2 0 7 In § 14 k o m m t den derart e i n g e s c h r ä n k t e n general
p r ä v e n t i v e n Ü b e r l e g u n g e n n o c h d a d u r c h v e r m i n d e r t e B e d e u t u n g z u , d a ß sie nur 
als „ u l t i m a r a t i o " 2 0 8 z u m Zuge k o m m e n , d .h . nur w e n n besondere U m s t ä n d e , 
die i n der Ta t oder i n der P e r s ö n l i c h k e i t des T ä t e r s l iegen , d ie V e r h ä n g u n g einer 
Fre ihe i t ss t ra fe z u r „ V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g " u n e r l ä ß l i c h m a c h e n . A u c h 
i m R a h m e n des § 23 ist die Versagung der S t r z B un te r d e m G e s i c h t s p u n k t der 
„ V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g " als A u s n a h m e v o n der R e g e l vorgesehen , d a ß 
be i g ü n s t i g e r T ä t e r p r o g n o s e g r u n d s ä t z l i c h die Strafe z u r B e w ä h r u n g auszuse tzen 
ist. 
M i t d iesem b e s c h r ä n k t e n A n w e n d u n g s b e r e i c h der G e n e r a l p r ä v e n t i o n i m R a h m e n 
der S t ra fzumessung i . w . S . ist der Gese tzgeber d 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 
m ö g l i c h k e i t e n en tgegengekommen. 
W e n n es auch b e i m derze i t igen S t and des Wissens n ich t e in f ach ist , d ie dami t 
aufgeworfenen F r a g e n der besseren g e n e r a l p r ä v e n t i v e n E f f e k t i v i t ä t de r G e l d 
oder Fre ihe i t ss t ra fe i n b e s t i m m t e n F ä l l e n z u b e a n t w o r t e n , so ist dies d o c h p r in 
z i p i e l l eher m ö g l i c h als Aussagen ü b e r die g e n e r a l p r ä v e n t i v e r f o r d e r l i c h e D a u e r 
einer Strafe. 

3.3.2 E n t l a s t u n g der S t ra fzumessung d u r c h andere g e n e r a l p r ä v e n t i v e W i r k u n g s 
f a k t o r e n 

E i n z u r ü c k h a l t e n d e r G e b r a u c h v o n g e n e r a l p r ä v e n t i v b e g r ü n d e t e n S t r a f s c h ä r f u n g e n 
w i r d auch d u r c h die o b e n dargelegten e m p i r i s c h e n B e f u n d e u n d die i m k r i m i n o 
log i schen S c h r i f t t u m z u n e h m e n d g e ä u ß e r t e n Z w e i f e l an der W i r k s a m k e i t der G e 
n e r a l p r ä v e n t i o n n a h e g e l e g t 2 0 9 Besonders aber ist z u b e r ü c k s i c h t i g e n , d a ß der 
r i ch t e r l i che S t ra fausspruch i m G e s a m t s y s t e m m ö g l i c h e r W i r k ü n g s f a k t o r e n e inen 
v e r h ä l t n i s m ä ß i g ger ingen Ste l lenwer t hat. 
Das bekann te W o r t v o n K o h l r a u s c h 2 1 0 , u m G e n e r a l p r ä v e n t i o n b r auche m a n s ich 
n ich t z u sorgen, ist i n mehrfacher H i n s i c h t berecht ig t . K o h l r a u s c h dach t e dabe i 
an die g e n e r a l p r ä v e n t i v e R e f l e x w i r k u n g v o n s p e z i a l p r ä v e n t i v e n M a ß r e g e l n . Das
selbe gi l t für d ie g e n e r a l p r ä v e n t i v e N e b e n w i r k u n g g le icher u n d gerech te r S t r a f e n 2 1 1 . 
A b e r auch die „ A n d r o h u n g s p r ä v e n t i o n " des gese tz l i chen S t r a f r ahmens ode r n o c h 
m e h r die v e r h a l t e n s p r ä g e n d e W i r k u n g v o n N o r m e n 2 1 2 , d ie sog. „ s i t t e n b i l d e n d e 

^ S c h ö n k e / S c h r ö d e r 1972, § 14 Rdn. 17, m.w.N. 
2 0 7 Maurach 1971, 855 m.w.N. 
^ M ä u r a c h 1971, 854; Lenckner 1971, 324. 
2 0 9 Vg l . oben 2.2, ferner Bauer 1957, 181 ff.; Lackner 1967, 515; Z ipf 1969, 107 ff.; 

Henkel 1969, 42; Schmidhäuser 1971, 54 ff., 95. 
2 1 0 Kohlrausch 1928, 14. 

Vgl . Welzel 1969, 241 f.; Henkel 1969, 40; (vgl. oben 2.2). 
Vgl . insbes. Schmidhäuser 1971, 56 ff., 76 ff. Diese Wirkung wird vor allem am überwie
genden Teil der Bevölkerung, der normalerweise nicht oder nur gering straffällig wird, 
deutlich; so auch Göppinger (unveröffentlicht) . 
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K r a f t des S t r a f r e c h t s " 2 1 3 , s ind w ich t i ge E l e m e n t e g e n e r a l p r ä v e n t i v e r E f f e k t i v i 
t ä t , d i e d ie r i ch te r l i che S t r Z ent las ten k ö n n e n . Das zu le tz t genannte E l e m e n t 
verweis t w i e d e r u m auf die S t ü t z u n g des R e c h t s d u r c h andere soziale N o r m e n s y 
s t e m e 2 1 4 w i e R e l i g i o n , S i t t e , K o n v e n t i o n u .a . , o h n e die das St raf recht u n d die 
e i n z e l n e n S a n k t i o n e n nur geringe A u s s t r a h l u n g auf das V e r h a l t e n der A l l g e m e i n 
heit h ä t t e n . 
I m m e r w i e d e r w i r d darauf h ingewiesen , d a ß eine rasche u n d w i r k u n g s v o l l e Straf
ve r fo lgung u n d dami t d ie hohe W a h r s c h e i n l i c h k e i t , en tdeck t u n d g e f a ß t z u wer
den , e in w e s e n t l i c h wi rksamere r A b s c h r e c k u n g s f a k t o r sei als die V e r s c h ä r f u n g 
v o n S t r a f e n 2 1 5 . 
B a u m a n n f a ß t diese Ü b e r l e g u n g für das V e r k e h r s r e c h t t re f fend so z u s a m m e n : 
„ S t r a f r e c h t w i r d n ich t d a d u r c h w i r k s a m , d a ß m a n be i g l e i chb l e ibende r D u n k e l 
zif fer d i e Strafe e r h ö h t , sondern d a d u r c h , d a ß m a n bei g l e i chb l e ibende r Strafe 
die V e r f o l g u n g s i n t e n s i t ä t v e r g r ö ß e r t u n d die D u n k e l z i f f e r v e r k l e i n e r t " 2 1 6 . 
D a m i t ist i n erster L i n i e d ie g e n e r a l p r ä v e n t i v e F u n k t i o n eines gut u n d schne l l 
a rbe i t enden Pol ize iappara tes a n g e s p r o c h e n 2 1 7 ; daneben spiel t aber a u c h die K r i 
m i n a l i t ä t s - T o l e r a n z der B e v ö l k e r u n g u n d ihre Anze igebere i t schaf t eine R o l l e . 
Im Verkehrss t r a f rech t ist auf g e n e r a l p r ä v e n t i v e R e f l e x w i r k u n g e n der E n t z i e h u n g 
der F a h r e r l a u b n i s , auf ö f f e n t l i c h e Verkehrss i che rhe i t s - u n d E r z i e h u n g s - A k t i o n e n , 
sowie au f d ie E in f lü s se des Kfz -Haf tp f l i ch tve r s i che rungssys t ems ( B o n u s , Ma lus ) 
h i n z u w e i s e n 2 1 8 . 

A l l diese m ö g l i c h e n W i r k u n g s f a k t o r e n lassen d ie sehr begrenzte T e i l f u n k t i o n 
der r i c h t e r l i c h e n S t r Z i m R a h m e n der G e n e r a l p r ä v e n t i o n e rkennen . D i e hier vor
geschlagene R e d u k t i o n g e n e r a l p r ä v e n t i v e r Ü b e r l e g u n g e n au f e inze lne F r a g e n be i 
der S t ra fzumessung i . w . S . t r ä g t w i e d e r h o l t g e ä u ß e r t e r K r i t i k an der begr i f f l i chen 
V e r e n g u n g der G e n e r a l p r ä v e n t i o n 2 1 9 R e c h n u n g u n d b e r ü c k s i c h t i g t ihre E i n b e t 
tung i n das G e s a m t s y s t e m sozia ler K o n t r o l l e 2 2 0 

z " H. Mayer 1936, 26. 
2 1 4 Vgl. Kaiser 1970, 392 f. 
2 1 5 Z .B. Andenaes 1965, 175 ff.; Z ipf 1969, 107; Schmidhäuser 1971, 56 und viele andere. 
2 1 6 Baumann (1966), Zit . 1969a, 144; ähnlich (1965), Zit. 1969a, 109 für Trunkenheit am 

Steuer. 
2 1 7 Vgl. hierzu die bei Andenaes (1965, 178) und Hood/Sparks (1970, 178) berichteten Er

fahrungen über die Entwicklung der Kriminalität in Dänemark, als von den Deutschen 
1944 vorübergehend sämtliche Polizeikräfte verhaftet wurden. 

2 1 8 Vgl. Kaiser 1970, 392 f. 
2 1 9 Dazu Kaiser 1970, 363 m.w.N. 
2 2 0 Kaiser 1970, 393 F . ; ausführlich zur sozialen Kontrolle im Strafrechtssystem Kaiser 1972c, 

2 f., 20 ff. m.w.N. 

7 S c h ö c h , Strafzumessungspraxis und Verkehrsdelinquenz 
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S a a ^ s D t i i o t h e k 1 
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B. Beschreibung der eigenen Erhebung 

/ Vorbemerkung 

D i e M ö g l i c h k e i t e n der V e r w e r t u n g k r i m i n o l o g i s c h e r Forschungsergebn i s se u n d 
- M e t h o d e n i m R a h m e n des zu l e t z t dargestel l ten S t r Z - M o d e l l s so l l en i m fo lgenden 
am B e i s p i e l der k o n k r e t e n u n d abstrakten V e r k e h r s g e f ä h r d u n g d u r c h T r u n k e n 
heit am Steuer ( § 3 1 5 c A b s . 1 N r . l a , A b s . 3 u n d § 3 1 6 ) 2 2 1 dargestel l t w e r d e n . 
Im 3. K a p i t e l w i r d die S t r Z - P r a x i s der G e r i c h t e anhand der e igenen U n t e r s u 
chungsergebnisse beschr ieben . A u ß e r d e m w i r d versucht , d ie m a ß g e b e n d e n S t r Z -
T y p e n der G e r i c h t s p r a x i s herauszuarbei ten . 

Im 4. K a p i t e l folgt eine U n t e r s u c h u n g ü b e r d ie M ö g l i c h k e i t e n der U m s e t z u n g 
k r i m i n o l o g i s c h e r E r f a h r u n g e n für d ie E r r e i c h u n g p r ä v e n t i v e r S t r a f z w e c k e i m 
R a h m e n der S t r a fzumessung i . w . S . F ü r die S p e z i a l p r ä v e n t i o n (4 . K a p . A ) w e r d e n 
Ergebnisse der eigenen N a c h u n t e r s u c h u n g ü b e r die V e r k e h r s b e w ä h r u n g v o n T r u n 
k e n h e i t s t ä t e r n herangezogen; für die G e n e r a l p r ä v e n t i o n (4 . K a p . B ) w e r d e n 
neuere stat is t ische U n t e r l a g e n ausgewertet. 

Z u n ä c h s t g i l t es j e d o c h , d ie M e t h o d e darzus te l len , d ie z u r L ö s u n g des P r o b l e m s 
der R e p r ä s e n t a t i v i t ä t ve rwende t wurde . Sie g e h ö r t u n t r e n n b a r z u m eigenen L ö 
sungsvorschlag, w e i l nur eine r e p r ä s e n t a t i v e D a r s t e l l u n g der G e r i c h t s p r a x i s ge
eignet ist, O r i en t i e rungswer t e für die B e s t i m m u n g der schu ldangemessenen St rafe 
zur V e r f ü g u n g zu s te l len. 

//. Ausgangsmaterial 

D i e meis ten k r i m i n o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n l e iden daran , d a ß d ie u n t e r s u c h t e n 
F ä l l e n ich t r e p r ä s e n t a t i v s ind für die Gesamthe i t der F ä l l e , für d ie eine Aussage 
gemacht w e r d e n s o l l 2 2 2 . In der Rege l ist eine V o l l e r h e b u n g an a l l en e i n s c h l ä g i g e n 
F ä l l e n wegen deren V i e l z a h l aus technischen G r ü n d e n n i c h t m ö g l i c h . T e i l e r h e 
bungen w e r d e n meist n i ch t an einer r e p r ä s e n t a t i v e n S t i c h p r o b e d u r c h g e f ü h r t , son
dern auf e inen oder einige (Ger ichts - ) B e z i r k e b e s c h r ä n k t . A u c h be i ü b e r r e g i o n a 
len U n t e r s u c h u n g e n w i r d d ie R e p r ä s e n t a t i v i t ä t einer S t i c h p r o b e oft d a d u r c h be
e i n t r ä c h t i g t , d a ß e in e rheb l i che r T e i l der G e r i c h t e ode r P e r s o n e n die T e i l n a h m e 
an der E r h e b u n g v e r w e i g e r t 2 2 3 

Diese F e h l e r q u e l l e n k o n n t e n be i der vor l i egenden U n t e r s u c h u n g w e i t g e h e n d aus
geschaltet w e r d e n . Das hier g e w ä h l t e A u s w a h l v e r f a h r e n hat , sowei t e r s i c h t l i c h , 
in dieser A r t i n der deu t schen K r i m i n l o g i e n o c h k e i n e V o r b i l d e r . 
R e p r ä s e n t a t i v i t ä t der Untersuchungsergebnisse l äß t s ich nur ü b e r eine Z u f a l l s 
s t i chprobe er re ichen. E i n e Zufa l l s s t i chp robe setzt voraus , d a ß d ie G r u n d g e s a m t 
heit aller V e r u r t e i l u n g e n p h y s i s c h oder s y m b o l i s c h g e g e n w ä r t i g u n d m a n i p u l i e r -

Abkürzung: § 315c und § 316. 
Zum Problem der Repräsentat ivi tät in der empirischen Sozialforschung vgl. z .B. 
Mayntz /Holm/Hübner 1969, 68 ff. 
So auch bei Lewrenz/Bochnik und Opp/Peuckert, s.o. S. 43 ff., 46 ff. 
Zum Problem der Ausfälle: Scheuch 1962, 333 f.; Mayn tz /Ho lm/Hübner 1969, 76 f. 
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bar i s t 2 2 4 . B e im Verkehr szen t ra l r eg i s t e r ( V Z R ) i n F l e n s b u r g , w o s ä m t l i c h e 
V e r u r t e i l u n g e n wegen V e r k e h r s v e r g e h e n aus der B u n d e s r e p u b l i k u n d W e s t - B e r l i n 
ve rze i chne t s i nd , s ind diese V o r a u s s e t z u n g e n i m w e s e n t l i c h e n er fü l l t . 
D i e für d i e eigene E r h e b u n g z u r V e r f ü g u n g s tehende G r u n d g e s a m t h e i t ist aller
dings aus t echn i schen G r ü n d e n d u r c h z w e i E i n s c h r ä n k u n g e n def in ie r t : 

1. Die Gesamtzahl aller Verurteilungen zu § 315c und § 316, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt beim V Z R registriert sind, ist dort nicht gesondert aufbewahrt und läßt sich 
auch nicht durch Lochkarten maschinell aussortieren. Die gerichtlichen Mitteilungen befin
den sich ebenso wie alle anderen Eintragungen nur in einem Personenregister, in das bereits 
1966 pro Jahr ca. 1,2 Millionen Verkehrsverstöße eingetragen wurden 
Bei dieser Anlage des V Z R blieb nur die Möglichkeit, aus den von den Strafgerichten lau
fend eingehenden Mitteilungen über Verurteilungen nach Formblatt E die einschlägigen 
Verurteilungen auszuwählen. Da nur eine begrenzte Zeit für den Aufenthalt in Flensburg 
zur Verfügung stand und während dieser Zeit nicht die eingespielte Organisation des V Z R 
mit einigen tausend Eintragungsnachrichten pro Tag (und noch mehr Anfragen) gestört 
werden konnte, wurden nur die Strafmitteilungen des Jahres 1966 (diese aber vollständig) 
zugrundegelegt, in denen von Strafgerichten eine Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 42m 
oder eine isolierte Sperre nach § 42n StGB angeordnet wurde. Dies waren damals die ein
zigen Entscheidungen, die beim V Z R besonders statistisch ausgewertet und von denen Ein
tragungsduplikate aufbewahrt wurden, so daß für eine Stichprobenauswahl die Grundge
samtheit gegenwärtig und leicht verfügbar war. 
Gegenüber der Auswahl anhand von einigen Tageseingängen hatte dies den weiteren Vor
teil, daß das Material gut gemischt und von jahreszeitlichen Schwankungen unabhängig war. 

2. Unvermeidlich führte dieses Verfahren aber zu der zweiten Einschränkung. Es konnten 
nicht alle Verurteilungen nach den §§ 315c, 316 in die Grundgesamtheit aufgenommen 
werden, weil trotz der Regelvermutung des § 42 m von den Gerichten nicht bei allen ein
schlägigen Verurteilungen eine Entziehung der Fahrerlaubnis bzw. Sperre angeordnet wird. 
Nach der amtlichen Strafverfolgungsstatistik wurden im Jahre 1966 bei insgesamt 76 601 
Verur te i lungen 2 2 7 nach §§ 315c, 316 nur in 66 921 Fällen (87,4 %) von dieser Maßregel 
Gebrauch gemacht 2 2 8 , so daß immerhin etwa 12 % der Trunkenheitsdelikte nicht greifbar 
waren. 
Dieser Ausfall mag zunächst bedauerlich erscheinen, m u ß aber nicht als wesentlicher Nach
teil bezeichnet werden. Denn die Gruppe von etwa 12 % Trunkenhe i t s tä te rn , gegen die 
keine Maßregel verhängt wird, unterscheidet sich vermutlich erheblich von der hier erfaßten 
Hauptgruppe. 

Mayntz /Holm/Hübner 1969, 70. 
Seit 1972 auch beim Bundeszentralregister in Berlin für alle Strafsachen (s.o. S. 73); 
Zur Arbeitsweise des V Z R vgl. Parigger 1960, 217 f f ; 1965, 81 f f 
Vgl. Kaiser 1970, 2 m.w.N. ; Eintragungsstand 1970: ca. 3,5 Millionen (lt. Pressemittei
lung des K B A , z.B. „Südwestpresse 1 ' vom 6.8.1971). 

Quelle: StaBA, Rechtspflege 1966, Tab. 1. 
Quelle: StaBA, Rechtspflege 1966, Tab. D. 
Aus den statistischen Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (1967, H 4, F 5.5.67-4) 
läßt sich diese Zahl nicht so eindeutig entnehmen, da dort die Trunkenheitsfäl le allein 
nur mit 45 508 angegeben sind, während die Konkurrenzen teilweise anders als in der 
amtlichen Strafverfolgungsstatistik behandelt werden. Durch Hinzuzählen der 21 601 
„sonstigen Trunkenhei tsfä l le 4 4 kommt man aber auf annähernd die gleiche Zahl von 
67 109; die Differenz von 188 (0,2 %) Fällen fällt hier nicht ins Gewicht. Diese gering
fügigen Differenzen kommen in erster Linie dadurch zustande, daß das Kraftfahrt-Bun
desamt bei der Erfassung auf den Zeitpunkt des Eingangs der Strafnachricht abstellt, so 
daß z.T. noch Urteile von Ende 1965 und noch nicht alle Urteile von Ende 1966 mitge
zählt werden; es entsteht also eine geringe zeitliche Verschiebung gegenüber der Straf
verfolgungsstatistik. A u f die Ergebnisse hat dies aber keinen Einfluß. 
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Aufgrund verschiedener Einzeluntersuchungen ist bekannt, daß der Ante i l der Radfahrer an 
den Trunkenheitsdelikten im Verkehr etwa 9 - 1 2 % b e t r ä g t 2 2 9 . Für sie gelten die §§ 315c, 
316, während die Entziehung der Fahrerlaubnis (bzw. Sperre) nach §§ 42m, n nicht in Be
tracht k o m m t 2 3 0 . Es bleiben also nur wenig Kraftfahrer (höchstwahrscheinl ich weniger als 
3 % ) 2 3 1 , bei denen die Entziehung der Fahrerlaubnis (bzw. Sperre) nicht ausgesprochen 
wurde. Dabei dürfte es sich überwiegend um bestimmte Sonderfälle handeln, die nur sehr 
selten vorkommen, wie z.B. Fahrer von Arbeitsmaschinen (mit geringer Geschwindigkeit) 
oder von führerscheinfreien Kraftfahrzeugen ( § 4 S t V Z O ) oder ganz einmalige Tatsituationen 
bei besonders günstiger Prognose 2 3 2 . Gewiß wäre es interessant, auch über diese kleine 
Gruppe Näheres zu erfahren. Für die Praxis der StrZ bei betrunkenen Kraftfahrern sind sie 
jedoch nicht sehr wichtig und ihr Ausfall stellt im Rahmen der vorliegenden Arbeit keinen 
wesentlichen Informationsverlust dar. 

D i e fo lgenden Ergebnisse ge l ten also nu r für Kra f t f ah re r , d e n e n i m Jahre 1966 
i m Z u s a m m e n h a n g m i t einer V e r u r t e i l u n g nach § § 3 1 5 c , 3 1 6 d ie Fah re r l aubn i s 
en tzogen w u r d e ode r be i denen eine Sperre n a c h § 4 2 n A b s . 1, S. 2 angeordnet 
wurde . 

///. Auswahl einer Zufallsstichprobe 

D i e G e s a m t z a h l der F ä l l e s tand i m A k t e n k e l l e r des V Z R i n F o r m v o n Me ldeka r 
ten zu r V e r f ü g u n g , g rob geordnet n a c h der Z e i t des E inganges des F o r m b l a t t e s E . 
S ä m t l i c h e K a r t e n h in te re inandergere ih t n a h m e n eine G e s a m t l ä n g e v o n 8,37 m 
ein. D a 3 0 0 F ä l l e v o n § 315 u n d 3 0 0 F ä l l e v o n § 3 1 6 a u s g e w ä h l t w e r d e n so l l ten , 
wurde i n A b s t ä n d e n v o n j ewe i l s 2,8 c m des K a r t e n s t o ß e s d ie n ä c h s t e K a r t e mi t 
einer V e r u r t e i l u n g nach § 3 1 5 c u n d einer V e r u r t e i l u n g nach § 3 1 6 herausgenom
m e n u n d die w i c h t i g s t e n D a t e n 2 3 3 herausgeschr ieben. 

Ausgeschieden wurden dabei die dazwischenliegenden Karten mit nicht einschlägigen Verur
teilungen (z.B. nach §§ 222, 230, 142, 330a), ferner aber auch die Fälle, in denen die ein
schlägigen Vorschriften mit anderen Tatbes tänden real konkurrierten sowie die Fälle der 
Idealkonkurrenz mit fahrlässiger Tö tung , Körperverletzung und Unfallflucht (§§ 222, 230, 
142). Diese Konkurrenzen m u ß t e n ausgeschaltet werden, um die Arbeit nicht mit zu vielen 
Sonderproblemen im Rahmen des Unrechts- und Schuldgehaltes zu belasten. Sie werden 
auch in der Strafverfolgungsstatistik getrennt gezählt. Nur zur Feststellung von Tendenzen 
und für einen groben Vergleich wurden weitere 100 Fälle der Idealkonkurrenz von § 315c 
und § 230 (fahrlässige Körperverletzung) ausgewählt. 
Nicht ausgeschieden dagegen wurden die Konkurrenzfäl le mit § 24 S t V G (jetzt § 21), mit 
§ 248b (nur 3 Fälle) sowie mit der S tVO und S t V Z O , weil es sich hier um einige typische 
Variationen der Trunkenheitsdelikte handelt, die untereinander nicht zu vielschichtig sind. 
Diese Konkurrenzen werden auch in der Strafverfolgungsstatistik bei § 316 und bei § 315c 

Vgl . Mau 1965, 27, A n m . 79 m.w.N. (zw. 8,9 und 12,7 %); Kaiser 1970, 247. 
Fußgänger scheiden aus, da für sie nur § 2 S t V Z O gilt. 
1970 waren es (einschließlich der Radfahrer) nur 5,2 % aller Verurteilten nach §§ 315c, 
316, bei denen keine Entziehung und/oder Sperre der Fahrerlaubnis angeordnet wurde. 
Quelle: StaBA, Rechtspflege 1970, Tab. 2. 
Unterschiedliche Entziehungspraxis in verschiedenen Gerichtsbezirken kann zwar nicht 
ausgeschlossen werden, doch ist die Wahrscheinlichkeit gering, da jedenfalls bei der Dauer 
der Sperrfristen keine signifikanten Unterschiede zwischen einzelnen Bezirken festgestellt 
werden konnten (vgl. u. Tab. 23). 
Name, Geburtsdatum, Gericht mit Aktenzeichen und Tag der Verurteilung, Strafart und 
Strafmaß, Dauer der Führerscheinsperre, Beruf, Tag der Deliktsbegehung. 
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mitgezähl t . Ausgeschieden wurden ferner 6 Frauen (1 %), die in die Stichprobe gefallen 
w ä r e n 2 3 4 . Die wegen Trunkenheit im Verkehr straffällige Frau nimmt noch mehr als im Rah
men der sonstigen Kriminalität eine Sonderstellung ein. Für eine besondere Behandlung, die 
auch hinsichtlich möglicher StrZ-Unterschiede notwendig gewesen wäre, war die Gruppe zu 
klein. 

D u r c h dieses A u s w a h l v e r f a h r e n hatte j ede e i n s c h l ä g i g e V e r u r t e i l u n g v o n M ä n n e r n 
die g l e i che C h a n c e , i n die T e i l e r h e b u n g a u f g e n o m m e n z u w e r d e n , so d a ß die 
zen t ra l e V o r a u s s e t z u n g der mathemat i sch-s ta t i s t i schen S t i c h p r o b e n t h e o r i e für 
e in r e p r ä s e n t a t i v e s Sample erfül l t w a r 2 3 5 . 
D a m i t s te l l t s ich die Frage , ob d ie g e w ä h l t e S t i c h p r o b e v o n 6 0 0 F ä l l e n aus der 
G e s a m t h e i t v o n ca. 67 0 0 0 F ä l l e n (also k a n p p 1 %) für eine Vera l lgemeinerungs 
f ä h i g k e i t der Untersuchungsergebnisse g r o ß genug ist. 
G r u n d s ä t z l i c h k a n n k e i n S a m p l e g r o ß genug sein, w e n n m a n ü b e r h a u p t jedes 
F e h l e r r i s i k o ve rme iden w i l l 2 3 6 . D i e G r ö ß e h ä n g t also d a v o n ab, we lches Feh le r 
r i s i ko m a n be i einer U n t e r s u c h u n g e inzugehen berei t ist , d .h . we lches S ign i f i 
k a n z n i v e a u m a n für e r fo rde r l i ch h ä l t u n d w e l c h e B r e i t e des Ver t rauens in te rva l l e s 
( auch , ,S t i chp roben feh l e r 4 4 genannt) m a n i n K a u f n i m m t . D e r S t i c h p r o b e n f e h l e r 
n i m m t n i ch t p r o p o r t i o n a l z u r G r ö ß e der S i c h p r o b e ab, sondern en t sprechend der 
Q u a d r a t w u r z e l der S t i c h p r o b e n g r ö ß e 2 3 7 . 
F e r n e r ist d ie G r ö ß e der S t i c h p r o b e d a n a c h z u bemessen, w i e wei t d ie A u s p r ä 
gungen be i e inze lnen M e r k m a l e n d i f fe renz ie r t w e r d e n s o l l e n 2 3 8 . A l s a l lgemeine 
E r f a h r u n g g i l t , d a ß eine U n t e r g r u p p e n i c h t wen iger als ca. 30 E i n h e i t e n umfassen 
s o l l 2 3 9 

B e i d e n meis ten wissenschaf t l i chen e m p i r i s c h e n E r h e b u n g e n , d ie n ich t gerade für 
k o m m e r z i e l l e Z w e c k e oder mi t ganz e in fachen Frages te l lungen d u r c h g e f ü h r t wer
den , k a n n n u n aber die G r ö ß e der S t i c h p r o b e n i ch t a l l e in am M a ß s t a b eines m ö g 
l ichst k l e i n e n S t i chprobenfeh le r s be i h o h e r s tat is t ischer S i g n i f i k a n z ausgerichtet 

234 
Nach der Verurteiltenstatistik bei § 316 und § 315c zusammen: 1,12 % (errechnet aus 
StaBA, Rechtspflege 1966, Tab. A 1). 
V g l . Neurath 1966, 90 f f ; Mayntz /Holm/Hübner 1969, 70 f. m.w.N. 

^ N e u r a t h 1966, 192; Mayntz /Holm/Hübner 1969, 75 f. 
7 Grundlage für die Berechnung des Vertrauensintervalles (V-Interv.) bildet die geschätzte 

Standardabweichung. Sie wird bei einem dichotomisierten Merkmal nach folgender 
Formel berechnet: 

a P = sf£Z±: . y f N 
N - 1 

Dabei bedeuten: 
p, q - prozentuale Anteile eines Merkmals mit 2 Ausprägungen. 
N - Größe der Grundgesamtheit 
n - Größe der Stichprobe 
Op - geschätzte Standardabweichung für die Merkmalsausprägung p. 

Das Vertrauensintervall ist um so größer, je höher man das Signifikanzniveau wählt. Das 
V-Interv. beträgt bei den üblichen Signifikanzniveaus: 
95 % = 1,96 ap; 99 % = 2,58 Qp; 99,9 % = 3,29 O p 
Im folgenden wird mit einem S i g n i f i k a n z n i v e a u v o n 95 % gerechnet, das im Rahmen der 
Sozialforschung allgemein für ausreichend gehalten wird. 
Vgl . zum Ganzen: Mayntz /Holm/Hübner 1969, 72 ff. 

^ N e u r a t h 1966, 192 f f ; Mayntz /Holm/Hübner 1969, 75 f. 
2 3 9 Mayntz /Holm/Hübner 1969, 75 u. 76. 
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werden . V i e l m e h r m u ß aus ö k o n o m i s c h e n G r ü n d e n der e r fo rde r l i che A u f w a n d in 
e r t r ä g l i c h e n G r e n z e n geha l ten w e r d e n . Das galt auch für d ie vo r l i egende Un te r su 
chung , die z u d e m n ich t als T e a m - A r b e i t d u r c h g e f ü h r t w e r d e n k o n n t e . 
D e n n o c h k o n n t e anhand einiger Untersuchungsergebnisse festgestellt w e r d e n , d a ß 
das V e r t r a u e n s i n t e r v a l l m i t der g e w ä h l t e n G r ö ß e der S t i c h p r o b e du rchaus i n ver
t re tbaren G r e n z e n gehal ten w e r d e n k o n n t e . 
Das sei an e inem B e i s p i e l e r l ä u t e r t , dessen Ergebnisse z u g l e i c h m i t der V e r u r t e i l 
tenstat is t ik ve rg l i chen w e r d e n k ö n n e n . T a b . 3 e n t h ä l t den A n t e i l der F re ihe i t s 
strafe bis 1 M o n a t an s ä m t l i c h e n Fre ihe i t ss t ra fen , d ie i n der S t i c h p r o b e festge
stellt w u r d e n . F ü r § 316 lag dieser A n t e i l be i 79 %. D a s e r rechnete Ver t rauens 
in te rva l l ( ± 4,7 %) besagt n u n , d a ß m i t 95%iger W a h r s c h e i n l i c h k e i t der w i r k l i c h e 
A n t e i l i n der G r u n d g e s a m t h e i t z w i s c h e n 83 ,7 % u n d 74 ,3 % liegt. 

Tabelle 3. Antei l der Freiheitsstrafen bis 1 Monat (einschl.) an sämtl ichen Freiheitsstrafen 

Stichprobe Vertrauensintervall Verurt.-Statistik 

§ 315c 73,8% ± 5,0% 76,1% 
§ 316 79,0% ± 4,7% 81,6% 

D i e Ergebnisse der Ve ru r t e i l t en s t a t i s t i k ze igen , d a ß dies t a t s ä c h l i c h der F a l l ist: 
H i n s i c h t l i c h der V e r t e i l u n g der Fre ihe i t s s t ra fen ( au f so lche bis 1 M o n a t u n d 
solche ü b e r 1 M o n a t ) s t i m m e n S t i c h p r o b e u n d V e r u r t e i l t e n s t a t i s t i k fast ü b e r e i n . 

Obwohl die Verurteiltenstatistik auch die ca. 12 % Verurteilten u m f a ß t 2 4 1 , bei denen keine 
Entziehung der Fahrerlaubnis erfolgte, dürfte die Stichprobe hinsichtlich der H ö h e der Frei
heitsstrafen die Gesamtheit der zu Freiheitsstrafe Verurteilten r e p r ä s e n t i e r e n 2 4 2 . Im übrigen 
findet sich die Grundgesamtheit nur in der Statistik über Maßregeln der Sicherung und Bes
serung zuverlässig verzeichnet (Beispiele unten IV) . 

Ausgangszahlen: N = 70 458; n = 289; p = 0,73; q = 0,27. (Quelle für N : StaBA, Rechts
pflege 1966, Tab. B 2, C 2, C 5, D 3). 
Dabei handelt es sich überwiegend um leichtere Fälle (s.o. II), die auch schon damals 
eher mit Geldstrafe geahndet wurden (vgl. A n m . 242). Dennoch sind deshalb auch die 
milderen Freiheitsstrafen bis 1 Monat in der Verurteiltenstatistik etwas häufiger. 
Anders deshalb erwartungsgemäß die Stichproben-Ergebnisse für die Verteilung der Straf
arten; z .B. : Antei l der F r e i h e i t s s t r a f e n ohne Bewährung an sämtl. Urteilen 

§ 315c § 316 

Stichprobe 70,7 % 73,7 % 
V-Interv. ± 5,13% ± 4,97% 
Statistik 70,8 % 63,6 % 

Während also bei § 315c Stichprobe und Statistik übere ins t immen, liegen die Ergebnisse 
bei § 316 außerhalb des Vertrauensintervalles. Grund: Die milderen Fälle ohne Entzie-
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I V . Aktenuntersuchung 

E i n e B e s c h r ä n k u n g des e m p i r i s c h e n T e i l s der U n t e r s u c h u n g auf die wen igen , d e m 
V Z R z u e n t n e h m e n d e n D a t e n h ä t t e den Er t r ag für d ie e igen t l i chen P r o b l e m e der 
A r b e i t z u sehr g e s c h m ä l e r t . 
D e s h a l b w u r d e neben einer g r o b e n A u s z ä h l u n g der 6 0 0 F ä l l e eine intensivere E r 
h e b u n g d u r c h sys temat ische A u s w e r t u n g v o n S t r a f ak t en d u r c h g e f ü h r t . D a die 
A k t e n ü b e r das ganze Bundesgeb ie t u n d B e r l i n verstreut w a r e n u n d ihre He rbe i 
schaffung deshalb z i e m l i c h m ü h s a m war , m u ß t e w i e d e r u m aus ö k o n o m i s c h e n 
G r ü n d e n e ine wei tere z a h l e n m ä ß i g e B e s c h r ä n k u n g i n K a u f g e n o m m e n werden . 
A u s den 6 0 0 F ä l l e n w u r d e n 3 0 0 F ä l l e a u s g e w ä h l t u n d die be t re f fenden Straf
a k t e n 2 4 3 b e a r b e i t e t 2 4 4 . E s hande l t s ich u m 200 F ä l l e nach § 316 u n d 100 F ä l l e 
nach § 3 1 5 c . 

Auch hierbei wurde eine systematische Zufallsauswahl durchgeführt , und zwar in der Weise, 
daß von § 316 jeder dritte Fa l l , von § 315c jeweils 2 von 3 Fällen ausgeschieden wurden. 
Die beiden Gruppen wurden aus folgenden Gründen in unterschiedlicher Größe gewählt: 
Beide Delikte kommen nach der Statistik in ähnlicher Verteilung vor (Verhältnis ca. 2:1), 
so daß sie in der Teilstichprobe entsprechend ihrem Gewicht in der Grundgesamtheit ver
treten waren. Obwohl beide Delikte kriminologisch sehr ähnlich sind, muß te damit gerech
net werden, daß die Ergebnisse hinsichtlich der StrZ in beiden Gruppen erheblich differie
ren; denn der Strafrahmen ist in § 315c für die vorsätzliche Begehung fünfmal, für die fahr
lässige immerhin doppelt so hoch wie für § 316. Für den Fa l l einer erheblichen Strafmaß
differenz hä t te dann zumindest bei § 316 eine ausreichend große Stichprobe zur Verfügung 
gestanden. Die 100 Fälle zu § 315c hä t t en dann als Kontrast-Material zeigen können , wie 
sich der gesetzliche Strafrahmen auf das Strafmaß auswirkt. 

A l l e r d i n g s k a n n s c h o n hier gesagt w e r d e n , d a ß die U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n be iden 
T a t b e s t ä n d e n s i ch als so ge r ing füg ig herausstel l ten, d a ß d ie Ergebnisse i n den 
meis ten F ä l l e n e i n h e i t l i c h dargestel l t w e r d e n k o n n t e n . Das so l l am wich t i g s t en 
M e r k m a l der vo r l i egenden U n t e r s u c h u n g , dem a r i t hme t i s chen M i t t e l ( a M ) der 
Fre ihe i t s s t ra fen gezeigt w e r d e n 2 4 5 : 

hung der Fahrerlaubnis gehören in erster Linie zu § 316. Hier blieben 15% von der Ent
ziehung der Fahrerlaubnis verschont und erhielten über 10% eine Geldstrafe (bei § 315c 
lauten die entsprechenden Zahlen 9,7% und 5%). 
Dieses Beispiel weist also erneut darauf hin, daß die Untersuchungsergebnisse nur für 
Kraftfahrer, denen die Fahrerlaubnis entzogen wurde, repräsentativ sind. 
Einschließlich Gnaden- und Vollstreckungsheften. 
Den Gerichten und Staatsanwaltschaften sei an dieser Stelle für die Übersendung der 
Akten gedankt. Nur 4 der vorgesehenen Akten konnten nicht erreicht werden; dafür 
wurden ebenfalls im Zufallsverfahren 4 Ersatzfälle ausgewählt. 
Berechnet für Signifikanzniveau 95% nach der Formel für Mittelwerte, die im übrigen 
wie die in A n m . 237 beschriebene Formel für dichotomisierte Daten aufgebaut ist. 

V-Interv. = 1,96 V ~ * V ^ Z J 
s 2 = Varianz (St reuungsmaß, s. 3. Kap.) ; im übrigen a. A n m . 237. 
Vgl. hierzu Mayntz /Holm/Hübner 1969, 75. 
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Tabelle 4. Mittelwerte der Freiheitsstrafen für Stichprobe (S) Teilstichprobe (s) in Tagen 

aM V-Interv. n 

§ 315c 
S 
s 

29,6 
31,2 

± 2,6 
± 4 , 9 

290 
99 

§ 316 
S 
s 

26,4 
26,1 

± 2,0 
± 2 , 5 

286 
190 

§ 315c + § 316 
S 
s 

28,0 
27,9 

± 1,6 
± 2 , 4 

576 
289 

D i e T a b e l l e 4 zeigt z u n ä c h s t , d a ß der U n t e r s c h i e d i m S t r a f m a ß z w i s c h e n § 3 1 5 c 
u n d § 3 1 6 nur 3,2 Tage ( b z w . 5,1 Tage i n der T e i l s t i c h p r o b e ) b e t r ä g t . Diese r 
U n t e r s c h i e d ist s ta t i s t i sch n i ch t s i g n i f i k a n t 2 4 6 . 

Für die Einzelergebnisse aus der Teilstichprobe kann deshalb im Verlauf der weiteren Unter
suchung vom gemeinsamen Mittelwert ausgegangen werden. Diese Zusammenfassung ist einer 
getrennten Betrachtung vorzuziehen, weil sonst ein Teil der s t ra fmaßbes t immenden Merk
male zahlenmäßig zu schwach besetzt wäre. Soweit in einzelnen Fällen der genaue Mittel
wert getrennt nach Ta tbes tänden interessiert, kann dieser für § 315c durch Zuschlag eines 
Prozentanteils von 6,7 %, für § 316 durch Abzug eines Prozentanteils von 11,8 % geschätzt 
werden 2 4 7 . Nur bei möglichen tatbestandsspezifischen Besonderheiten ist eine gesonderte 
Auszählung für die beiden Tatbes tände geboten. 

D a r ü b e r h inaus w i r d aus der T a b e l l e e r s i c h t l i c h , d a ß a u c h die Ergebnisse der T e i l 
s t i chprobe gut m i t denen der d o p p e l t so g r o ß e n S t i c h p r o b e ü b e r e i n s t i m m e n . O b 
w o h l d u r c h die V e r k l e i n e r u n g der S t i c h p r o b e das V e r t r a u e n s i n t e r v a l l v e r g r ö ß e r t 
w u r d e , b l i eb ihre R e p r ä s e n t a t i v i t ä t i n aus re i chendem M a ß e g e w ä h r l e i s t e t . Das so l l 
an z w e i we i t e ren d i c h o t o m i s i e r t e n M e r k m a l e n d u r c h B e r e c h n u n g des Ve r t r auens 
in terval ls ( be i 95%igem S i g n i f i k a n z n i v e a u ) sowie z u s ä t z l i c h d u r c h V e r g l e i c h mi t 
den en t sprechenden M e r k m a l e n der G r u n d g e s a m t h e i t der F ü h r e r s c h e i n e n t z i e h u n 
gen aus der S t ra fver fo lgungs-Sta t i s t ik v e r d e u t l i c h t w e r d e n . 

1. Entziehung der Fahrerlaubnis bis 6 Monate: 
Stichprobe: 48 % ± 5,64 %, n = 300 
Statistik: 49,2 % N= 66 9 2 1 2 4 8 

2. Antei l der Erwachsenen bei Entziehung der Fahrerlaubnis: 
Stichprobe: 94,7 % ± 2,54 %, n = 300 
Statistik: 93,4 % N = 66 9 2 1 2 4 9 . 

Geprüft mit F-Test und t-Test (s. 3. Kap.). 
Die Prozentanteile entsprechen der Häufigkeitsverteilung und den Differenzen in der Teil
stichprobe. 
Quelle: StaBA, Rechtspflege 1966, Tab. A 2. 
Quelle: StaBA, Rechtspflege 1966, Tab. A 2. 
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V Einfluß der Strafrechtsreform a u f die V e r w e r t b a r k e i t der U n t e r 
suchungsergebnisse 

D u r c h d ie rasche E n t s c h e i d u n g des Reformgese tzgebers für die wei tgehende E i n 
s c h r ä n k u n g der k u r z e n Fre ihei t ss t rafe ( § § 14, 2 3 ) , die be i B e g i n n des emp i r i s chen 
T e i l s der U n t e r s u c h u n g n o c h n ich t erwarte t w e r d e n k o n n t e , e rh ie l t en die S t r Z -
P r o b l e m e be i T r u n k e n h e i t s t ä t e r n neue A k z e n t e . A n g e s i c h t s dieser R e c h t s ä n d e 
r u n g en t sp rechen einige Frages te l lungen u n d Ergebnisse n i ch t m e h r ganz den zen
t r a l en P r o b l e m e n der p r ak t i s chen Strafrechtspf lege. D e n n o c h w u r d e die A r b e i t 
m i t d e m a u s g e w ä h l t e n M a t e r i a l z u E n d e g e f ü h r t . D i e E r h e b u n g sol l te v o n v o r n 
h e r e i n n u r die F u n k t i o n eines Be isp ie l s für das m e t h o d i s c h e V o r g e h e n be i der 
e m p i r i s c h e n B e t r a c h t u n g der S t r Z - P r a x i s u n d deren E i n g l i e d e r u n g i n das S t r Z -
R e c h t haben . 

Das gleichzeitig erhobene kriminologische Material über Trunkenhei t s tä te r ist ohnehin von 
der Rech tsänderung kaum betroffen und hat gegenüber bisherigen Arbeiten auf diesem Ge
biet den Vorzug der Repräsentativität . Die zusätzlich gesammelten Erfahrungen über die 
spezialpräventive Wirkung kurzfristiger Freiheitsstrafen mit und ohne Bewährung bleiben 
als empirisches Vergleichsmaterial für ähnliche Effektivitätsmessungen bei der jetzigen Geld
strafenpraxis von Bedeutung 2 5 0 . Darüber hinaus soll versucht werden, anhand der Rückfälli
gen Kri ter ien zu finden, die als besondere Umstände i.S. des § 14 in Betracht kommen 
k ö n n t e n und die für eine ungünstige Prognose i.S. des § 23 Abs. 1 sprechen. 

E i n e wesen t l i che E i n s c h r ä n k u n g hat die A u s w e r t u n g der eigenen e m p i r i s c h e n E r 
h e b u n g für das S t r Z - R e c h t d u r c h d ie G e s e t z ä n d e r u n g a l lerdings insofe rn erfah
ren, als d ie f r ü h e r e S t r Z - P r a x i s n ich t m e h r ohne wei teres als , ,Or i en t i e rungsh i l f e 4 1 

für d i e r i ch t i ge Strafe d ienen k a n n , w e i l n a c h der neuen Rech ts lage die G e l d 
strafe e indeu t ig i m V o r d e r g r u n d stehen so l l . 
D e n n o c h b rauch t dieser T e i l n ich t v o n v o r n h e r e i n auf r e in theore t i sche u n d me
t h o d i s c h e Ü b e r l e g u n g e n b e s c h r ä n k t z u b l e iben . 
W e n n das t r ad i t i one l l e E l e m e n t eine gewisse B e d e u t u n g i n der S t r Z hat, dann 
d ü r f t e s i c h dieses a u c h b e i m Ü b e r g a n g v o n der G e f ä n g n i s s t r a f e zu r Ge lds t ra fe 
du rchse tzen . 

Daß dies tatsächlich der Fall ist, zeigen schon die Empfehlungen des 8. Deutschen Verkehrs
gerichtstages zur StrZ bei den alkoholbedingten Gefährdungsde l ik ten 2 5 1 . Während der 4. Ver
kehrsgerichtstag 1966 für die Normalfälle der §§ 315c und 316 noch eine Gefängnisstrafe 
von 1-3 Monaten mit StrzB empfohlen hat 2 5 2 , lautet die Empfehlung seit 1970 Geldstrafe 
in Höhe des ein- bis zweifachen Monats-Nettoeinkommens. Jetzt wie auch nach 1966 schei
nen sich die Gerichte - sofern sie sich überhaupt an die Empfehlung halten - mehr an der 
unteren Grenze zu bewegen, so daß sich die durchschnittliche Geldstrafe bei etwas weniger 
als einem Monatseinkommen einpendeln d ü r f t e 2 5 3 . 

N a c h Inkra f t r e t en des 2. S t r R G w i r d die Ge lds t r a fe o h n e h i n in T a g e s s ä t z e n ver
h ä n g t ( § 4 0 , 2. S t r R G ) . Es liegt nahe, d a ß s ich die P rax i s dann i .S . der K o n t i n u i 
t ä t an den bisher igen G r ö ß e n o r d n u n g e n der G e f ä n g n i s s t r a f e o r i en t i e ren w i r d 2 5 4 . 

Ausführlich zu Anlage und Ergebnissen dieses Teils der Untersuchung: 4. Kap. A . 
K u V 1970, 39. 
4. Deutscher Verkehrsgerichtstag 1966, 10. 
Vgl . Seib 1971, 45 „zumeist ein Monatseinkommen". 
So auch Baumann (1968), Zit. 1969a, 175 f. für die Laufzeitgeldstrafe. 
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A u c h für d ie Ü b e r g a n g s z e i t b ie te t d ie Ersatzfre ihei tss t rafe M ö g l i c h k e i t e n für eine 
A n k n ü p f u n g an die bisherige P rax i s , w e i l auf dieser G r u n d l a g e die G e l d s t r a f e bes
ser n a c h d e n w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n ( § 13 A b s . 2, S. 2) d i f fe renz ie r t wer
den k a n n 2 5 5 . 
E i n e gewisse V e r s c h i e b u n g des auf diese Weise theore t i sch m ö g l i c h e n M a ß e s der 
G e l d s t r a f e n k ö n n t e s ich a l lerdings d a d u r c h ergeben, d a ß d ie G e r i c h t e — n i c h t z u 
U n r e c h t - 2 5 6 e inen Tagessatz Ge lds t r a f e als e in geringeres Ü b e l als e inen T a g 
Fre ihe i t s s t r a fe ansehen, also v i e l l e i ch t e inen anderen „ U m r e c h n u n g s k u r s " als 1:1 
w ä h l e n 2 5 7 ( z . B . v o n 1 : 2 2 5 8 oder sogar 1 : 3 ) 2 5 9 . H i e r z u lassen s i ch aber erst A u s s a 
gen m a c h e n , w e n n brei tere E r f a h r u n g e n ü b e r d ie Ge lds t r a fen -Prax i s v o r l i e g e n . 
A u c h u n t e r d iesem A s p e k t , der ebenso für andere T a t b e s t ä n d e v o n B e d e u t u n g 
w ä r e , l o h n t s ich d ie A u s w e r t u n g der un t e r d e m al ten R e c h t ü b l i c h e n S t r a f en . 

VI Technische Durchführung 

D i e S t r a f a k t e n w u r d e n auf A n f o r d e r u n g v o n den G e r i c h t e n ü b e r s a n d t . D i e D a t e n 
s a m m l u n g aus den A k t e n erfolgte m i t H i l f e eines s tandard is ie r ten E r h e b u n g s b o 
gens, der an e in igen S t e l l en E r g ä n z u n g e n für n i ch t bedach te M e r k m a l e oder M e r k 
m a l s a u s p r ä g u n g e n en th ie l t , d ie n a c h t r ä g l i c h v e r s c h l ü s s e l t w e r d e n k o n n t e n . V o n 
h ier aus w u r d e n sie auf L o c h k a r t e n ü b e r t r a g e n u n d an einer S o r t i e r m a s c h i n e 
( I B M 0 8 2 ) a u s g e z ä h l t . D i e ve rsch iedenen B e r e c h n u n g e n w u r d e n an einer e l e k t r o n i 
schen T i s c h r e c h e n m a s c h i n e m i t P r o g r a m m - u n d K o n s t a n t e n s p e i c h e r n ( D i e h l c o m -
b i t r o n S) d u r c h g e f ü h r t 2 6 0 . 

Zutreffend Granicky 1969, 452. 
V g l . T rönd le 1971, Vorbem. § 27 Rdn . 93; 1972, 467. 
So aber für die Bemessung der Ersatzfreiheitsstrafe: § 43 S. 2, 2. S t r R G ; ebenso A E § 53 
Abs. 1, S. 2. 
So z .B. der österreichische Entwurf, vgl. Tröndle 1972, 467. 
V g l . T rönd le 1972, 467 m.w.N. , der in Anlehnung an das schwedische Vorb i ld auch 
einen gleitenden Umrechnungskoeffizienten für erwägenswert hält . 
Für die Bereitstellung der Rechenprogramme danke ich R. Kupke und H.-J . Wittmann. 
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3. K A P I T E L 

Die Strafzumessungspraxis bei Trunkenheit am Steuer nach den Unter
suchungsergebnissen 

/. Das S t r a f v e r f a h r e n 

1 S t ra fprozessua le B e h a n d l u n g 

D i e ve r fahrensrech t l i che B e h a n d l u n g v o n S t ra f ta ten ist v o n e rheb l icher B e d e u t u n g 
für S t r Z - G r ü n d e u n d S t r Z - P r a x i s . S c h o n die A r t e n der K l a g e e r h e b u n g ( T a b . 5) 
ze igen , d a ß die G e f ä h r d u n g des V e r k e h r s d u r c h T r u n k e n h e i t z u r l e i ch t e ren K r i 
m i n a l i t ä t gerechnet w e r d e n m u ß u n d nach den B e o b a c h t u n g e n v o n Peters e ine 
w e n i g d i f fe renz ie r te S t r Z e rwar t en l ä ß t 1 . 

Tabelle 5. Klageerhebung 

§ 315 c § 316 

Antrag auf Erlaß eines 
Strafbefehls 29 % 37 % 

Anklage beim Einzelrichter des A G 59 % 58,7 % 

Anklage beim Schöffengericht 12 % 4,3 % 

insgesamt 100 % 
(n = 300) 

100 % 
(n = 300) 

D i e F ä l l e v o n A n k l a g e n b e i m S c h ö f f e n g e r i c h t s t a m m e n aus e in igen w e n i g e n G e 
r i c h t s b e z i r k e n . M ö g l i c h e r w e i s e war m a n hier der M e i n u n g , m a n k ö n n e d u r c h 
E i n s c h a l t u n g der S c h ö f f e n g e r i c h t e den damals besonders h ä u f i g d i s k u t i e r t e n ge
n e r a l p r ä v e n t i v e n E f f e k t der S t ra fen e r h ö h e n . E i n e V e r t i e f u n g der S t r Z - E r w ä 
gungen wa r dami t jedenfa l l s n i ch t ve rbunden . 
D i e T e n d e n z zu r schne l len u n d meist p r o b l e m l o s e n E r l e d i g u n g w i r d a u c h i n der 
A r t der E n t s c h e i d u n g s ich tbar , d ie das V e r f a h r e n a b s c h l i e ß t (Ergebnisse aus der 
T e i l s t i c h p r o b e ) . 

Vgl. oben S. 53 ff.; zur Bedeutung des Strafverfahrens, insbes. des Vorverfahrens für die 
StrZ und das Gesamtsystem der Sanktionen vgl. jetzt Kaiser 1972c, 78 f f , Kerner 1973. 
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Tabelle 6. Art der Entscheidung bei § 315c und § 316 (n = 300) 

Erlaß eines Strafbefehls 24,0 % 
Urteil des Einzelrichters 4" 61,0 % 
Urteil des Schöffengerichts 4 " 8,0 % 
Berufungsurteil 6,3 % 
Revisionsurteil (bzw. Urteil 

0,7 % nach Zurückverweisung) 0,7 % 

+ Davon insgesamt 25 % ohne StrZ-Gründe gemäß § 267 Abs. 4 StPO. 

B e i 49 % aller V e r u r t e i l u n g e n (Strafbefehle u n d U r t e i l e g e m ä ß § 267 A b s . 4 
S t P O ) erfolgte also d ie Straffes tse tzung ohne jede B e g r ü n d u n g . Insgesamt k a n n 
deshalb vermute t w e r d e n , d a ß die S tandard i s ie rung der S t r Z un te r B e r ü c k s i c h 
t igung g e r i c h t s ü b l i c h e r S t r a f h ö h e n be i T r u n k e n h e i t am S teuer besonders ausge
p r ä g t ist. 

2 E in f lü s se des Gnadenver fah rens 

Z u r v o l l s t ä n d i g e n B e s c h r e i b u n g der S t r Z - P r a x i s ist es n o t w e n d i g , a u c h die V e r ä n 
derungen der S a n k t i o n e n z u b e r ü c k s i c h t i g e n , die d u r c h G n a d e n e n t s c h e i d u n g e n 
h e r b e i g e f ü h r t w u r d e n 2 . D e n n eine S t r Z , die d u r c h G n a d e n e n t s c h e i d u n g e n ausge
h ö h l t w ü r d e , l i eße Z e i c h e n e iner K r i s e e rkennen , ebenso wie e twa i m Jahre 1968 
der E r l a ß des n o r d r h e i n - w e s t f ä l i s c h e n J u s t i z m i n i s t e r i u m s ü b e r d ie N i c h t - V o l l s t r e k -
k u n g kurz f r i s t ige r F re ihe i t s s t r a fen bei T r u n k e n h e i t s t ä t e r n 3 . 
B e i den S t ra fen tauchte die Frage einer V e r ä n d e r u n g d u r c h G n a d e n e n t s c h e i d u n g e n 
p r a k t i s c h nur für d ie Fre ihe i t s s t ra fen ohne B e w ä h r u n g auf. F ü r die 2 0 2 F r e i h e i t s 
strafen ohne B e w ä h r u n g aus der T e i l s t i c h p r o b e ergab s ich fo lgendes B i l d ( T a b . 7 ) : 

Tabelle 7. Gnadenverfahren bei Freiheitsstrafen ohne Bewährung 

n % 

Keine Änderung, aber auch kein Antrag 139 68,8 
Keine Änderung trotz Antrag 37 18,3 
Strafaussetzung zur Bewährung 2 1 
Voller Straferlaß 1 0,5 
Teilweiser Straferlaß oder teilweise Strafaus
setzung zur Bewährung (meist 1/3 bis 1/2 23 11,4 
der Strafe) 

insgesamt 202 100 % 

2 Zur Funktion des Gnadenverfahrens vgl. Peters 1966, 608 ff. 
3 S. oben S. 70, A n m . 66 
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F ü r d i e E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s k a n n k e i n a b s c h l i e ß e n d e s E rgebn i s mitge
te i l t w e r d e n , da die Sperrfr is t i n e in igen F ä l l e n w ä h r e n d der A k t e n u n t e r s u c h u n g 
n o c h l ie f . M i t dieser E i n s c h r ä n k u n g k a n n festgestellt w e r d e n , d a ß die „ S t a b i l i t ä t " 
der S p e r r f r i s t - A n o r d n u n g i m G n a d e n v e r f a h r e n ä h n l i c h war w i e be i den St rafen 
( s . T a b . 8) . 

Tabelle 8. Gnadenverfahren und Sperrfrist für die Fahrerlaubnis 

n % 

Kein Antrag und keine Entscheidung 253 84,3 
Keine Abkürzung trotz Antrag 29 9,7 
Abkürzung der Sperrfrist bis zu 1/10 ihrer Dauer 3 1 
Abkürzung der Sperrfrist zwischen 1/10 bis zu c 
1/5 ihrer Dauer 0 z 
Abkürzung der Sperrfrist zwischen 1/5 bis zu 0 i 
1/4 ihrer Dauer j l 
Abkürzung der Sperrfrist zwischen 1/4 bis zu 
1/3 ihrer Dauer 3 1 

Abkürzung der Sperrfrist zwischen 1/3 bis 
zur Hälfte ihrer Dauer 3 1 

insgesamt 300 100 

£ Insgesamt l ä ß t s ich also sagen, d a ß Gnadenen t sche idungen v e r h ä l t n i s m ä ß i g sel ten 
j zu e iner Ä n d e r u n g der ge r i ch t l i chen S a n k t i o n e n f ü h r t e n . 

//. S t r a f arten 

1 V e r t e i l u n g der S t r a f a r t e n 4 

Das V e r h ä l t n i s v o n Gelds t ra fe ( G e l d ) , Freihei tss t rafe ohne B e w ä h r u n g ( F . o . B . ) 
und Fre ihe i t ss t ra fe mi t B e w ä h r u n g ( F . m . B . ) bei T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n i m V e r k e h r 
g e h ö r t e z u den ums t r i t t ens ten E r sche inungen der S t r Z - P r a x i s i n den 60er Jahren . 
T a b . 9 b e s t ä t i g t z u n ä c h s t die wei tgehende Ü b e r e i n s t i m m u n g der S t i c h p r o b e n - E r 
gebnisse m i t den en tsprechenden Wer t en der Veru r t e i l t ens t a t i s t i k , a u ß e r den be-

StrzB wurde zur Vereinfachung und im Hinblick auf ihre Wirkung für den Verurteilten 
als ,,Strafart4 4 bezeichnet, obwohl sie nur ein „Sanktionsmit te l eigener A r t 1 4 darstellt 
(Koffka 1971, § 23 Rdn. 1, m.w.N.); vgl. o. S. 87, Anm. 144. 
Bei der Qualifizierung der Strafen ergab sich außerdem für die kleine Gruppe der Jugend
lichen und Heranwachsenden, bei denen Jugenstrafrecht angewandt wurde (zusammen 
nur 2,8 % in der Stichprobe, 3,0 % nach der Statistik, davon 0,8 % Jugendliche), ein be
sonderes Problem: Die Behandlung der jugendstrafrechtlichen Sanktionen; es hä t te sich 
nur um den Preis der Herausnahme dieser Gruppe aus der Untersuchung sauber lösen 
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reits o b e n e r l ä u t e r t e n A b w e i c h u n g e n bei § 3 1 6 5 . D a r ü b e r h inaus w i r d d e u t l i c h , 
w e l c h geringe B e d e u t u n g die Ge lds t r a fe i m Jahre 1966 ha t t e 6 , o b w o h l sie i n 
§ 3 1 6 u n d § 3 1 5 c als Regels t rafe neben G e f ä n g n i s s t r a f e angedroh t wa r , so d a ß 
es für ihre A n w e n d u n g n ich t e i n m a l einer S t r a f z w e c k - A b w ä g u n g n a c h § 27 b 
a .F . bedurf t h ä t t e . 

Tabelle 9. Strafarten (in % der Verurteil ten) 7 

F.o .B. 
5 

F .m.B . 
\ 315c 

Geld N / n F .o .B. 
§ 

F.m.B. 
316 
Geld N / n 

Verurt. 
Stat.1966 71,1 23,9 5,0 30969 64,0 25,9 10,1 45632 

Stichprobe 70,7 26,0 3,3 300 73,7 21,7 4,7 300 

Teilstich
probe 69,0 30,0 1,0 . 100 66,5 28,5 5,0 200 

Diese strenge S t r Z - P r a x i s s tand i n k e i n e m V e r h ä l t n i s z u r P r ax i s be i ande ren 
S t r a f t a t b e s t ä n d e n . Selbst be i v i e l e n D e l i k t e n m i t e r h e b l i c h h ö h e r e m S t r a f r ahmen 
w u r d e meist g r o ß z ü g i g e r v o n G e l d s t r a f e n und St ra fausse tzung z u r B e w ä h r u n g 
G e b r a u c h gemacht (s. T a b . 10). 

lassen. Das hä t te aber zu einem Verlust an Informationen gerade für diese besonders inte
ressante Gruppe geführt. Eine getrennte Behandlung war wegen der geringen Zahl nicht 
möglich. 
Das geringe Gewicht dieser Gruppe und die Tatsache, daß die Jugendgerichte fast durch
weg Jugendarrest verhängten (84,4% bei Heranwachsenden, 80,6% bei Jugendlichen), und 
zwar meist als Dauerarrest (67,6% bei Heranwachsenden und 46,2% bei Jugendlichen) 
ließen es trotz der darin liegenden Vergröberung gerechtfertigt erscheinen, zur Verein
fachung der Berechnungen den Jugendarrest der Gefängnisstrafe ohne Bewährung und 
das Zuchtmittel der Geldbuße der Geldstrafe gleichzustellen. Denn die Praxis der Jugend
gerichte zeigt, daß der Jugendarrest bei Trunkenheitsdelikten nach Art und Umfang prak
tisch die Funkt ion der kurzzeitigen Freiheitsstrafe übe rnommen hatte; vgl. dazu Schaff
stein 1970, 79. (Quelle für die angegebenen Prozentzahlen: StaBA, Rechtspflege 1966, 
Tab. A 1, C 3, C 5, D 1 und D 3). 
Aus diesen Gründen und weil in der Statistik auch noch einige Haftstrafen auftauchen, 
erschien es zweckmäßig, die Strafen nicht als Gefängnisstrafen, sondern als Freiheitsstra
fen auszuweisen. 

5 2. Kap. B III, S. 102 f., A n m . 242. 
6 Wie auch in den vorhergehenden und darauffolgenden Jahren bis Mitte 1969 (vgl. oben 

S. 71, Abb. 1 und unten 4. Kap. B) . 
7 Quelle für Verurteiltenstatistik: StaBA, Rechtspflege 1966, Tab. B 2, C 2, C 3, C 5, D 1, 

D 3. %-Anteile selbst berechnet. 



Strafarten 1 1 1 

Tabelle 10. Vergleich der Strafarten-Praxis bei verschiedenen Delikten des StGB 
(für Erwachsene) 8 

Deliktsart § StGB Ges. Strafrahmen 
(Obergrenze) 

F .o .B. F .m.B. Geld 

Diebstahl 242 5 J . Gef. 15,4 13,4 71,2 
Betrug 263 5 J . Gef. 29,2 21,9 48,9 
Gef. Körperverl . 223a 5 J . Gef. 24,4 21,8 53,8 
Körperver le tzung 223 3 J . Gef. 16,1 8,1 75,8 
Fahrl . K V im Verk. 230 3 J . Gef. 1,3 0,9 97,8 
Sachbeschädigung 303 2 J . Gef. 14,9 2,2 82,9 
Unfallflucht 142 2 J . Gef. 10,9 7,4 81,8 

Verk. Gefährdung 
(mit Trunkenheit) 
Trunkenheit am 
Steuer 

315c 

316 

2 J . Gef. 

1 J. Gef. 

70,8 

63,6 

24,5 

26,5 

4,7 

9,9 

Insofern war der E i n b r u c h , den das 1. S t r R G für die P rax i s b e w i r k t hat , gerade 
bei d e n T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n besonders stark ( T a b . 11). 

Tabelle 11. Strafarten im Jahre 1970 (%) 9 

F.o .B. F .m.B. Geld 

§ 315c 5,4 9,6 85,0 
§ 316 6,0 9,2 84,8 

2 Reg iona l e Un te r s ch i ede be i den St rafar ten 

D u r c h eine brei te ö f f e n t l i c h e D i s k u s s i o n s ind d ie Un te r sch i ede der S t ra fprax is 
bei der H a n d h a b u n g der Strafaussetzung zur B e w ä h r u n g z w i s c h e n den O L G - B e 
z i r k e n K a r l s r u h e u n d Stu t tgar t b e k a n n t g e w o r d e n 1 0 (vg l . T a b . 12). 

Quelle: StaBA, Rechtspflege 1966, Tab. B 2; Prozentanteile selbst berechnet. 
9 Quelle: StaBA 1970, Tab. 5; Prozentanteile selbst berechnet. Die Zahlen betreffen die 

nach allg. Strafrecht Verurteilten. 
1 0 Vgl . dazu Kaiser 1970, 405 f., Anm. 219 m.w.N. 
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Tabelle 12. Unterschiede in Baden-Württemberg - Verurteiltenstatistik 1966 - (Angaben 
in % der Verurtei l ten) 1 1 

§ 315c m. Unf. § 316 

OLG-Bezirk F .o .B. F .m.B. Geld F .o .B . F .m.B . Geld 

Karlsruhe 31,1 62,1 6,6 30,6 55,4 13,9 
Stuttgart 75,3 20,9 3,6 61,3 30,4 8,1 

Diese ü b e r mehrere Jahre w ä h r e n d e U n g l e i c h h e i t wa r a l le rd ings ke ine b a d e n - w ü r t 
tembergische Besonderhe i t . 
D i e A u s w e r t u n g der S t ra fa r t en aus der e igenen S t i c h p r o b e , ge t rennt n a c h O L G -
B e z i r k e n , ergab e in ä h n l i c h e s B i l d . D i e i n T a b . 13 be rechne ten P r o z e n t v e r t e i l u n 
gen e r m ö g l i c h e n z w a r n ich t für alle O L G - B e z i r k e h i n r e i c h e n d z u v e r l ä s s i g e Ergeb
nisse, da te i lweise z u wen ig F ä l l e vor lagen . D i e u n t e r s c h i e d l i c h e n T e n d e n z e n wer
den aber d e n n o c h sehr d e u t l i c h . 

Tabelle 13. Strafarten in den einzelnen OLG-Bezirken (%) 1 2 

OLG-Bezirk F .o .B. F .m.B. Geld n 

Düsseldorf 100 0 0 65 
Braunschweig 100 0 0 14 
Oldenburg 100 0 0 16 
Celle 96 4 0 50 
Hamm 94,5 4,4 1,1 90 
Frankfurt /M. 92,3 7,7 0 39 
Köln 85,7 14,3 0 28 
Stuttgart 80 20 0 35 
Bremen 69,2 15,4 15,4 13 
Hamburg 60 36,7 3,3 30 
München 51,1 48,9 0 49 
Koblenz 47,4 42,1 10,5 19 
Nürnberg 46,2 50,0 3,8 26 
Bamberg 44,4 55,6 0 18 
Berlin 43,3 30 26,7 30 
Karlsruhe 34,3 60 5,7 35 
Schleswig 28 64 8 25 
Zweibrücken 23,1 53,8 23,1 13 

1 1 Quelle: Stat. Landesamt 1966, S. 17, 19, 97, 99; betrifft die nach allg. Strafrecht 
Verurteilten. 

1 2 Nach den Ergebnissen der eigenen Gesamtstichprobe (n = 600). 
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///. Das Strafmaß bei Freiheitsstrafen 

D i e ganz k u r z e n Fre ihe i t s s t ra fen d o m i n i e r t e n e indeu t ig ( T a b . 14). D i e Ergebnisse 
der S t i c h p r o b e s t i m m e n gut m i t denen der V e r u r t e i l t e n s t a t i s t i k ü b e r e i n . 

Tabelle 14. Strafmaßgruppen bei Freiheitsstrafe - Vergleich von Verurteiltenstatistik 1966 
(S) und Stichprobe (s) - (Angaben in % der zu Freiheitsentzug Verurtei l ten) 1 3 

bis 1 M . 
Strafn 

über 1-3 M . 
laßgruppen 

über 3 - 9 M . mehr als 9 M . 

§ 315c 
S 
s 

76,1 
73,8 

22,3 
24,5 

1,5 
1,7 

0,09 

§ 316 
S 
s 

81,6 
79,1 

17,4 
19,9 

0,94 
1,0 

0,04 

§§ 315c + 316 S 
s 

79.3 
76.4 

19,4 
22,2 

1,2 
1,4 

0,06 

B e i e iner genaueren B e t r a c h t u n g der S t ra fen ( A b b . 2) ist fes tzus te l len , d a ß selbst 
in d iesem unters ten B e r e i c h der S t r a f rahmen die v o n Mannheim™ beschr iebene 
V o r l i e b e Für , , runde Z a h l e n 4 4 d e u t l i c h s ichtbar ist. B e i einer B a n d b r e i t e v o n 1 — 
150 T a g e n w e r d e n t a t s ä c h l i c h nur wenige G r ö ß e n a u s g e w ä h l t . D i e sog. , , P r ä g n a n z 
t e n d e n z 4 4 1 5 f ü h r t also z u einer e rheb l i chen f ak t i s chen B e s c h r ä n k u n g des Ermes
sens. 
E i n e n besseren Ü b e r b l i c k ü b e r die wesen t l i chen T e n d e n z e n der S t r Z - P r a x i s u n d 
z u g l e i c h e inen V e r g l e i c h verschiedener H ä u f i g k e i t s v e r t e i l u n g e n un te re inander er
m ö g l i c h t d ie B e r e c h n u n g v o n M i t t e l w e r t e n u n d S t r e u u n g s m a ß e n . 
D a b e i k o m m e n theore t i sch das a r i thmet i sche M i t t e l ( a M ) , das geomet r i sche u n d 
das h a r m o n i s c h e M i t t e l , der M e d i a n und der M o d a l w e r t i n Be t r ach t . 

Das geometrische und das harmonische Mittel scheiden im Zusammenhang mit Strafmaß
durchschnitten aus, weil sie nur bei dynamischer Betrachtung in Verbindung mit Faktoren 
wie „Geschwindigkei t 1 4 und „zeitliche Veränderung 4 4 oder bei Wachstumsproblemen sinnvoll 
als Mittelwerte verwendet werden 1 6 . 
Die anderen Mittelwerte sind in Tab. 15 dargestellt; die untere Tabellenhälfte enthäl t die 
analogen Maße der Dispersion ( S t r e u u n g s m a ß e ) 1 7 

Das einfachste, zugleich aber unergiebigste Maß der Zentraltendenz ist der Modalwcrt (auch 
Modus genannt). Er gibt das Strafmaß an, das am häufigsten vorkommt, berücksichtigt aber 
die übrigen Strafhöhen nicht, auch wenn sie fast genauso häufig vorkommen. Ebenso einfach 

1 3 Erwachsene, Heranwachsende und Jugendliche (zur Qualifizierung des Jugendarrestes vgl. 
oben II, 1, A n m . 4). Quelle: StaBA, Rechtspflege 1966, Tab. B 2, C 2, C 3, C 5, D 1, D 3. 

1 4 Mannheim 1921, 46 ff.; s.o. S. 34. 
1 5 Rolinski 1969; s.o. S. 39 ff. 
1 6 Ausführlicher hierzu: Walker 1963, 123 f.; 351 f f ; Bartel 1971, 39 f 
1 7 Vgl . Bartel 1971, 42 ff. 

8 S c h ö c h , Strafzumessungspraxis und Verkehrsdelinquenz 
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ist das entsprechende Streuungsmaß R , das die Spannweite zwischen der niedrigsten und 
höchs t en Strafe angibt. Beabsichtigt man eine möglichst genaue Kennzeichnung der StrZ-
Praxis bei verschiedenen Delikten oder gar bei einzelnen Erscheinungsformen, so ist der 
Modus ungeeignet, da er leicht von Zufällen beeinflußt w i r d 1 8 , im vorliegenden Fa l l zusätz
lich durch die „ P r ä g n a n z t e n d e n z " 1 9 . 

Tabelle 15. Mittelwerte der Freiheitsstrafen mit S t reuungsmaßen (in Tagen) 

§ 316 § 315c §§ 315c, 230 

Anzahl der Fälle 286 290 97 

I arithm. Mittel 26,4 29,6 32,6 
II Median 20,6 21,3 22,6 
III Modus 14 21 21 

zu I Standardabweichung 17,4 22,5 22,9 
zu II 1.-3. Quartil 13,8-29,8 19,4-31,5 20 ,7 -34 ,5 
zu III Streuungsbreite R 116 176 112 

F ü r d ie we i t e re B e t r a c h t u n g k o m m e n daher nu r M e d i a n u n d a r i t h m e t i s c h e s M i t t e l 
i n B e t r a c h t . 
D e r M e d i a n ist d ie mi t t l e r e M a ß z a h l i n der n a c h G r ö ß e g e o r d n e t e n R e i h e der 
S t r a f e n 2 0 , d .h . er gibt die S t r a f h ö h e an, un te r der 50 % u n d ü b e r de r 5 0 % al ler 
S t ra fen l iegen. Z u r K e n n z e i c h n u n g der S t r e u u n g w u r d e i n T a b . 15 das 1. u n d 
3. Q u a r t i l angegeben, d .h . d ie S t r a f h ö h e un t e rha lb deren 25 % b z w . 75 % al ler 
S t ra fen l i e g e n 2 1 ; die be iden Q u a r t i l e grenzen also d ie m i t t l e r e n 5 0 % al ler S t r a f e n 
ab. 
D e m g e g e n ü b e r gibt das a r i t hme t i sche M i t t e l d ie e igen t l i che , , D u r c h s c h n i t t s " - S t r a f e 
an, also d e n Q u o t i e n t e n aus der S u m m e aller S t r a f g r ö ß e n u n d d e r e n A n z a h l n . 

Das zugehörige Streuungsmaß , die Standardabweichung (häufig auch in quadrierter Fo rm 
„Var ianz 4 4 genannt), dürfte zwar für Nichtmathematiker kaum mehr anschaulich zu beschrei
ben sein, ist aber in der Statistik unentbehrlicher Bestandteil für die Kennzeichnung einer 

22 

Bartel 1971, 32. 
So ist z .B. für § 316 bei 21 Tagen und bei 28/30 Tagen ein ähnl ich hoher Gipfel wie 
bei 14 Tagen festzustellen. 
Vgl . Mittenecker 1970, 13; Bartel 1971, 32 f. 
Das eigentliche Streuungsmaß wäre hier der mittlere Quartilabstand; berechnet nach der 
Formel (vgl. Bartel 1971, 43): 

Q = Q i _ Q i 
Die Angabe des 1. und 3. Quartiis bringt die Streuung jedoch plastischer zum Ausdruck. 
Berechnung nach der Formel: / 2 ( X - M ) 2 

s = v n — ; 
( X = einzelne Größen ; M = arithm. Mit tel ; n = Anzahl der Fälle) . 
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Verteilung neben dem Mittelwert. Praktisch handelt es sich um eine Art „Mit te lwert aller 
Mittelwertsabweichungen' 4 2 3: Je kleiner die Standardabweichung, desto enger liegen die Stra
fen um die Durchschnittsstrafe herum; je größer die Standardabweichung, desto weiter 
streuen sie um den Mittelwert. 

D i e Frage, ob für S t r Z - V e r g l e i c h e d e m M e d i a n ode r d e m a r i t h m e t i s c h e n M i t t e l 
der V o r z u g z u geben ist, l ä ß t s i ch log i sch z w i n g e n d n i ch t b e a n t w o r t e n , sondern 
m u ß nach Z w e c k m ä ß i g k e i t s g e s i c h t s p u n k t e n en t sch ieden w e r d e n . 
De r M e d i a n hat z w a r den V o r t e i l , d a ß E x t r e m w e r t e k e i n e n v e r z e r r e n d e n E i n f l u ß 
auf d e n M i t t e l w e r t a u s ü b e n , u n d d a ß m i t d e m Q u a r t i l a b s t a n d e in anschaul iches 
S t r e u u n g s m a ß zu r V e r f ü g u n g steht, das e inen , , m i t t l e r e n R a u m 4 4 u m s c h r e i b t . D e n 
n o c h erscheint das a r i thme t i sche M i t t e l geeigneter, da es für eine r e p r ä s e n t a t i v e 
S t r Z - A n a l y s e gerade darauf a n k o m m t , a u c h die besonders gelager ten F ä l l e m i t 
d e m i h n e n z u k o m m e n d e n G e w i c h t z u b e r ü c k s i c h t i g e n , sowie e inen Wertungs-
A u s g l e i c h z w i s c h e n m i l d e n u n d s t rengen G e r i c h t e n anzus t reben . 
S c h o n aus T a b e l l e 14 w i r d e r s i c h t l i c h , d a ß das a r i t hme t i s che M i t t e l e twas feiner 
die Un te r s ch i ede z w i s c h e n d e n d re i T a t b e s t ä n d e n e r f a ß t . E s zeigt besser als der 
M e d i a n , d a ß der gese tz l iche S t r a f r a h m e n auf die d u r c h s c h n i t t l i c h e St rafe e inen 
zwar schwachen , aber d o c h e rkennba ren E i n f l u ß hat ( § 3 1 6 — 1 Jah r , § 3 1 5 c — 
2 Jahre , § § 2 3 0 , 3 1 5 c - 3 Jahre = 26 ,4 - 29 ,6 - 32 ,6 Tage) , e ine Fes t s t e l l ung , 
die s ich b e i m M e d i a n n ich t so gut ablesen l ä ß t . A u c h be i der p r o b e w e i s e n E r 
r echnung des M e d i a n s u n d des a r i t h m e t i s c h e n M i t t e l s für einige M e r k m a l s g r u p p e n 
k o n n t e festgestellt w e r d e n , d a ß das a r i t hme t i s che M i t t e l e in feineres M e ß i n s t r u 
ment darstel l t . 

H i n z u k o m m t , d a ß das a r i thme t i sche M i t t e l u n d die S t a n d a r d a b w e i c h u n g i m G e 
gensatz z u m M e d i a n u n d d e m Q u a r t i l a b s t a n d d u r c h d i r ek t e a lgebra ische F u n k 
t i o n e n der E i n z e l w e r t e def in ie r t s i n d 2 4 , d ie wei te re s tat is t ische K o n t r o l l e n e r m ö g 
l i chen , die zur A b s i c h e r u n g der Ergebnisse n o t w e n d i g s ind ( z . B . S i g n i f i k a n z - T e s t 
be i M i t t e l w e r t v e r g l e i c h , B e r e c h n u n g des Ver t r auens in t e rva l l e s u .a .) . 
Desha lb w i r d i n Z u k u n f t für die D a r s t e l l u n g der Z e n t r a l t e n d e n z e n der S t r Z das 
a r i thmet i sche M i t t e l verwendet . 

I V . D i e Häufigkeit einzelner Strafzumessungsgründe 

1 D i e S t ra fzumessung i .e .S. 

D i e s trafprozessuale B e h a n d l u n g der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e 2 5 legte d ie V e r m u t u n g 
nahe, d a ß die U r t e i l s g r ü n d e nur e in u n v o l l k o m m e n e s B i l d der m a ß g e b e n d e n S t r Z -
Ta t sachen e rwar ten lassen. 
T a b . 16 gibt e inen Ü b e r b l i c k ü b e r d ie H ä u f i g k e i t der i n den U r t e i l e n a u f g e f ü h r 
ten S t r Z - G r ü n d e . E i n e strenge T r e n n u n g z w i s c h e n rea len , f ina len u n d log i schen 
S t r Z - G r ü n d e n 2 6 war wegen der K n a p p h e i t der B e g r ü n d u n g e n n i ch t m ö g l i c h , da 
h ä u f i g nur reale G r ü n d e genannt , z u g l e i c h aber f ina le ode r logische geme in t s ind . 

Bartel 1971, 43. 
2 4 Vgl . dazu Walker 1963, 104, 108. 
2 5 In diesem Kapitel unter I, S. 107 ff. 
2 6 Vg l . Spendel 1954, 191 f f ; 1971, 204 f. 
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V e r z i c h t e t w u r d e auf die Wiedergabe der jenigen G r ü n d e , die seltener als 6 m a l 
in d e n U r t e i l e n v o r k a m e n , die also i n weniger als 2 % aller V e r u r t e i l u n g e n oder 
in w e n i g e r als 4 % aller b e g r ü n d e t e n U r t e i l e e r w ä h n t w u r d e n . 
D a z u g e h ö r t z . B . die s t ra fmi ldernde B e r ü c k s i c h t i g u n g des § 51 A b s . 2 (4 mal) 
oder die s t r a f s c h ä r f e n d e B e r ü c k s i c h t i g u n g des „ s c h l e c h t e n E i n d r u c k s 4 4 ( , , leicht
fer t ig , v o r l a u t , o b e r f l ä c h l i c h 4 4 ) i n der H a u p t v e r h a n d l u n g (2 ma l ) . 
A b g e s e h e n v o n dieser etwas p r o b l e m a t i s c h e n B e u r t e i l u n g ist i m Z u s a m m e n h a n g 
mi t der B e w e r t u n g des Verha l t ens i n der H a u p t v e r h a n d l u n g bemerkenswer t , d a ß 
das „ h a r t n ä c k i g e L e u g n e n 4 4 oder die aus der , ,Aussageverweigerung geschlossene 
U n e i n s i c h t i g k e i t 4 4 als S t r Z - G r u n d ü b e r h a u p t n i ch t a u f t a u c h t e 2 7 . U m so h ä u f i g e r 
w u r d e n dagegen R e u e , S c h u l d e i n s i c h t , G e s t ä n d n i s als M i l d e r u n g s g r ü n d e genannt 
( N r . 5, 9 ) . R e c h t l i c h war an den g e w ä h l t e n F o r m u l i e r u n g e n k a u m etwas auszu
setzen, d o c h erscheint der p sycho log i sche H i n t e r g r u n d zwei fe lhaf t , w e n n m a n be
denk t , d a ß be i T r u n k e n h e i t am Steuer o h n e h i n k a u m eine andere A r t der V e r 
t e id igung s i n n v o l l erscheint . 

A l s E rgebn i s ist fes tzuste l len, d a ß s ich die S t r Z - B e g r ü n d u n g e n sehr stark an ob
j e k t i v e n , z u v e r l ä s s i g feststel lbaren M e r k m a l e n w i e V o r s t r a f e n , B l u t a l k o h o l g e h a l t , 
Schaden oder G e f ä h r d u n g , Fah r t s t r ecke u .a . o r i en t i e r en . D i e a l lgemeinen spezial
p r ä v e n t i v e n oder g e n e r a l p r ä v e n t i v e n E r w ä g u n g e n ä n d e r n daran n ich ts , da sie nur 
formelhaf t ve rwende t w u r d e n . Dasselbe gilt für die i n der T a b e l l e n ich t aufge
f ü h r t e n S c h l u ß f o r m e l n wie , , schuldangemessen 4 4 , „ a u s r e i c h e n d e S ü h n e 4 4 , „ e r f o r 
d e r l i c h u n d aus re ichend 4 4 , die 127 m a l v o r k a m e n . 

Insgesamt zeigt s i ch also d e u t l i c h die v o n P e t e r s 2 8 beschr iebene T e n d e n z der G e 
r ichte , s i ch an das mi t einiger S icherhe i t Fes t s te l lba re u n d Beweisbare z u hal ten . 
Anges ich t s der begrenzten Ze i t u n d M ö g l i c h k e i t e n , d ie den G e r i c h t e n be i V e r 
kehrsprozessen für die P e r s ö n l i c h k e i t s e r f o r s c h u n g zu r V e r f ü g u n g s tehen, w i r d 
man diese P rax i s b i l l i gen m ü s s e n . 
F ü r die we i te re empi r i sche S t r Z - A n a l y s e ergibt s ich aus diesen Fes t s t e l lungen : 
D ie Ta tsache , d a ß 49 % aller V e r u r t e i l u n g e n ohne S t r Z - G r ü n d e e r fo lg ten , b raucht 
k e i n H i n d e r n i s für eine val ide Ü b e r p r ü f u n g der s t r a f m a ß b e s t i m m e n d e n F a k t o r e n 
zu sein. Die jen igen Ta t sachen , die i n den s c h r i f t l i c h e n S t r Z - G r ü n d e n auf tauchen , 
lassen s i ch z u m g r ö ß t e n T e i l ohne S c h w i e r i g k e i t e n für alle F ä l l e e i n h e i t l i c h auch 
direkt aus den A k t e n ( p o l i z e i l i c h e E r m i t t l u n g s a k t e n , V e r n e h m u n g s p r o t o k o l l e 
usw.) en tnehmen . D a r ü b e r h inaus ergibt s ich auf d iesem Weg die M ö g l i c h k e i t , 
noch wei te re Ta t s achen e inzubez iehen , die i n den G r ü n d e n normale rwe i se n ich t 
erscheinen, die aber m ö g l i c h e r w e i s e nicht weniger bedeutsam s ind. 

Dazu Bruns 1967, 525 ff. 
Peters 1972, 57 f.; s.o. S. 54. 
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Tabelle 16. Häufigkeit der Strafzumessungsgründe 

Lfd. Bewertungs- Strafzumessungsgrund n % von % von 
Nr. Richtung 

m o s 
A=300 B=153 

1 m nicht vorbestraft 67 22,3 43,8 
2 s einschlägige Vorstrafe(n) 55 18,3 35,9 
3 s Blutalkoholgehalt erschwerend"*" 55 18,3 35,9 
4 s allg. spezialpräventive Erwägungen 

(z.B. Denkzettel, Warnung, Erfolg
losigkeit früherer Verurteilungen) 53 17,7 34,6 

5 m Reue, Schuldeinsicht in Hauptver
handlung 38 12,7 24,8 

6 m geringer od. kein Drittschaden od. 
keine konkrete Gefährdung 36 12,0 23,5 

7 
8 

s 
s 

allg. generalpräventive Erwägungen 
Täter w u ß t e bei Trinkbeginn oder 
m u ß t e damit rechnen, daß er noch 

32 10,7 20,9 

fahren werde 30 10 19,6 
9 m Geständnis , sachdienliche und 

richtige Aussagen 29 9,7 19,0 
10 s Vorstrafen wegen nicht einschlägiger 

Verkehrsvergehen 28 9,3 18,3 
11 s bes. Gefährlichkeit des Alkohols im 

Verkehr (Verdacht unzulässiger 
Doppelverwertung) 26 8,7 17,0 

12 m geringe Fahrtstrecke oder verkehrs
arme Gegend oder Zeit 18 6,0 11,8 

13 m guter Eindruck in Hauptverhandlung 17 5,7 11.1 
14 s allg. Vorstrafen (klassische Kr imi 

nali tät) 15 5,0 9,8 
15 m nicht einschlägig vorbestraft (trotz 

allg. Vorstrafe oder Vorstrafe im 
Verkehr) 14 4,7 9,2 

16 Blutalkoholgehalt mildernd*"1" 13 4,3 8,5 
16 m eigene Verletzungen 13 4,3 8,5 
17 m Täter wuß te nicht und konnte auch 

nicht damit rechnen, daß er noch 
fahren werde 13 4,3 8,5 

18 s frühere Verurteilung wegen Verkehrs
über t re tung 12 4 7,8 

19 m lange Fahrpraxis (unfallfrei) 12 4 7,8 
20 m eigener Sachschaden 11 3,7 7,2 
21 s Gefahr der Trunkenheit am Steuer 

wegen zunehmender Verkehrsdichte 11 3,7 7,2 
22 o Orientierung am gesetzlichen 

Strafrahmen 10 3,3 6,5 
23 s Idealkonkurrenz mit F .o .F . 9 3 5,9 
24 0 § 51 Abs. 2 (nicht mildernd) 9 3 5,9 
25 s Große Fahrtstrecke oder verkehrs

reiche Gegend oder Zeit 7 2,3 4,6 
26 s beträcht l icher fremder Sachschaden 7 2,3 4,6 
27 s „Zech tou r " , „Bierreise" o.a. 7 2,3 4,6 
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Fortsetzung Tabelle 16: 

Strafmildernde Gesichtspunkte 
insgesamt 
Strafschärfende Gesichtspunkte 
insgesamt 

281 

347 

Erläuterungen: 

Bewertungsrichtung: m 
o 
s 

strafmildernd; 
ohne Bewertungsrichtung; 
strafschärfend; 

A = 300: Gesamtheit der bearbeiteten Verurteilungen 
B = 153: Gesamtheit der Urteile mit Strafzumessungsgründen 
+ als erschwerend wurden folgende Blutalkoholgehalte angesehen: Über 2 %o = 42 mal; 

1,7-2 %o = 12 mal; unter 1,7 %o = 1 mal 
als mildernd wurden folgende Blutalkoholgehalte angesehen: Über 2 %o = 2 mal; 1,7-
2 %o = 4 mal; unter 1,7 %o = 7 mal. 

2 D i e S t r a fzumessung i . w . S . 

D i e E n t s c h e i d u n g ü b e r d ie Strafart (Gelds t ra fe , Fre ihe i t ss t ra fe m i t u n d ohne Be
w ä h r u n g ) w u r d e n ich t i m m e r u n a b h ä n g i g v o n der e igen t l i chen S t r Z b e g r ü n d e t . 
Desha lb k ö n n e n h i e r fü r nur die i n d iesem Z u s a m m e n h a n g e rkennba ren B e g r ü n 
dungs schwerpunk t e angegeben werden . 

2.1 G e l d s t r a f e 

Gelds t ra fe w u r d e nur i n 11 F ä l l e n (3 ,7 %) v e r h ä n g t . A u s T a b . 17 ergibt s ich , 
we lche E r w ä g u n g e n m i t we lche r H ä u f i g k e i t i n d e n U r t e i l s g r ü n d e n für diese a u ß e r 
g e w ö h n l i c h strenge P rax i s (s.o. T a b . 10) gel tend gemacht w u r d e n . V o r w e g ist 
zu b e m e r k e n , d a ß i n 221 F ä l l e n das P r o b l e m der Ge lds t r a fe ü b e r h a u p t n ich t er
ö r t e r t w u r d e . 

Tabelle 17. Gründe für die Ablehnung der Geldstrafe (teils Mehrfachnennungen) 

Nur formelhafter Hinweis auf ,,Strafzweck 4 ' 18 
Spezialpräventive Gründe 28 
Generalpräventive Gründe 35 
Schuld- und Unrechtsgehalt der Tat 21 
Weil Gefängnisstrafe in §§ 315c, 316 an 1. Stelle genannt 5 

N u r 79 (= 26,3 %) v o n 3 0 0 En t sche idungen b e f a ß t e n s ich also m i t dem P r o b l e m 
der Gelds t ra fe , 68 l ehn ten die Gelds t ra fe ab, w o b e i d ie i n T a b . 17 genannten 
G r ü n d e te i lweise nebeneinander genannt w u r d e n . Selbst w e n n m a n b e r ü c k s i c h 
tigt, d a ß 142 E n t s c h e i d u n g e n auch sonst ohne G r ü n d e ergingen, l ä ß t s ich fest-
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s te l len, d a ß diese zent ra le W e i c h e der S t r Z v e r h ä l t n i s m ä ß i g n a c h l ä s s i g behande l t 
wurde . 
N e b e n der D o m i n a n z g e n e r a l p r ä v e n t i v e r Ü b e r l e g u n g e n d ü r f t e d a f ü r a u c h die h i 
s tor ische E n t w i c k l u n g v e r a n t w o r t l i c h sein . V o r d e m Ink ra f t r e t en des 2. Gese tzes 
zur S i che rung des S t r a ß e n v e r k e h r s am 1.1.1965 k o n n t e die T r u n k e n h e i t am 
Steuer als Ü b e r t r e t u n g nu r m i t e iner Ge lds t r a f e v o n h ö c h s t e n s 150 D M geahndet 
werden . D a diese Strafe z u ger ing e r sch ien , w i c h e n v e r m u t l i c h vie le G e r i c h t e , d ie 
sonst eine Ge lds t ra fe n i ch t v o n v o r n h e r e i n ausgeschlossen h ä t t e n , au f d i e Haf t 
strafe a u s 2 9 Diese N o t l a g e k ö n n t e a u c h a u f die P r a x i s z u § 3 1 5 c ausgestrahlt ha
ben, da das schwerere k o n k r e t e G e f ä h r d u n g s d e l i k t k a u m m i t G e l d s t r a f e geahndet 
werden k o n n t e , solange m a n b e i m abs t r ak ten G e f ä h r d u n g s d e l i k t auf F r e i h e i t s 
strafe angewiesen war . Diese P rax i s verfest igte s i ch z u n e h m e n d ü b e r m e h r als e in 
Jah rzehn t . M ö g l i c h e r w e i s e w i r k t e sie t r a d i t i o n e l l nach 1965 n o c h so s tark fo r t , 
d a ß die G e r i c h t e — t ro t z der g e ä n d e r t e n Rech t s l age — v i e l f a c h n i c h t e i n m a l an 
eine B e g r ü n d u n g für d ie a u ß e r o r d e n t l i c h r igorose B e h a n d l u n g der T r u n k e n h e i t s 
t ä t e r dach ten . 

Insofern war die E n t s c h e i d u n g des 1. S t r R G für eine we i tgehende B e s c h r ä n k u n g 
der k u r z e n Fre ihe i t ss t ra fe der e inzige W e g , die fast s e l b s t v e r s t ä n d l i c h g e w o r d e n e 
U m g e h u n g dieser ersten W e i c h e für d ie S t r a fzumessung i . w . S . z u v e r h i n d e r n u n d 
eine offene A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e n dah in t e r s t ehenden g e n e r a l p r ä v e n t i v e n 
Ü b e r l e g u n g e n z u e r zwingen . 

2.2 Strafaussetzung zur Bewährung 

D i e A b l e h n u n g der Fre ihe i t s s t ra fe z u r B e w ä h r u n g w u r d e in 22 F ä l l e n , i n denen 
eine B e g r ü n d u n g e r f o r d e r l i c h u n d angesichts sonstiger S t r Z - G r ü n d e m ö g l i c h ge
wesen w ä r e , n i ch t b e g r ü n d e t . In den ü b r i g e n F ä l l e n ( insgesamt 126) w u r d e n d ie 
in T a b . 18 dargeste l l ten G r ü n d e genannt . 

Tabelle 18. Ablehnung der Strafaussetzung zur Bewährung (teils Mehrfachnennung) 

Zwingende gesetzliche Gründe (§ 23 Abs. 3 Nr. 2, 3 a.F.) 23 
Zweifelhafte oder negative Persönlichkeitsprognose ( § 2 3 Abs. 2 a.F.) 28 
Generalpräventive Gründe, öffentl . Interesse (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 a.F.) 88 
Wegen des Schuldgehaltes der Tat 11 
Weil bei Trunkenheit am Steuer grundsätzlich keine Bewährung 8 

A u c h hier s tanden also g e n e r a l p r ä v e n t i v e E r w ä g u n g e n e indeu t ig i m V o r d e r g r u n d . 

Erkennbar z .B. bei O L G Köln NJW 1953, 356; B a y O b L G M D R 1957, 565. V g l . Mühlhaus 
1965, 145; Tröndle 1966, 466. 
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V. Korrelationsanalyse über das Gewicht möglicher Strafzumessungs-
Tatsachen 

1 E r m i t t l u n g der Ta t sachen 

E i n e B e s c h r ä n k u n g der S t r Z - A n a l y s e auf die A u s w i r k u n g der a u s d r ü c k l i c h genann
ten S t r Z - G r ü n d e war schon deshalb n ich t s i n n v o l l , w e i l e in e rheb l icher T e i l der 
V e r u r t e i l u n g e n ke ine G r ü n d e en th ie l t . D a r ü b e r h inaus m u ß t e aber d a m i t gerech
net w e r d e n , d a ß die geschr iebenen S t r Z - G r ü n d e n ich t v o l l s t ä n d i g d ie t a t s ä c h l i c h 
m a ß g e b e n d e n G e s i c h t s p u n k t e en th ie l t en . D i e ü b e r s p i t z t e K l a s s i f i z i e r u n g nach 
„ v e r k ü n d e t e n , geschr iebenen u n d w a h r e n " S t r Z - G r ü n d e n 3 0 dar f g e w i ß n ich t z u 
ernst g e n o m m e n werden . D e n n o c h k e n n z e i c h n e t sie t ref fend die M ö g l i c h k e i t ei
ner I n k o n g r u e n z v o n geschr iebenen u n d rea len S t r Z - G r ü n d e n . 
A u s diesen G r ü n d e n m u ß t e versucht w e r d e n , eine R e i h e v o n m ö g l i c h e n S t r Z -
T a t s a c h e n e i n h e i t l i c h für alle F ä l l e d i r ek t aus den A k t e n z u e n t n e h m e n u n d de
ren A u s w i r k u n g auf das S t r a f m a ß fes tzus te l len . W e r die K n a p p h e i t v o n A k t e n 
in Ve rkeh r s s t r a f sachen kenn t , w e i ß , d a ß d a m i t n ich t be l ieb ig viele ode r auch nur 
alle t heo re t i s ch interessanten Z u s a m m e n h ä n g e h i n s i c h t l i c h der S t r Z ü b e r p r ü f t wer
den k o n n t e n . 
E i n e wei tere R e d u z i e r u n g war deshalb n ö t i g , w e i l be i der eigenen U n t e r s u c h u n g 
die A k t e n - I n f o r m a t i o n e n u n t e r s c h i e d l i c h d i c h t w a r e n . D i e A k t e n aus G r o ß s t ä d 
ten w i e B e r l i n , H a m b u r g oder M ü n c h e n en th i e l t en w e s e n t l i c h weniger M a t e r i a l 
als d ie aus l ä n d l i c h e n oder k l e i n s t ä d t i s c h e n G e b i e t e n . 
S c h l i e ß l i c h k o n n t e n durchaus n ich t alle i n den S t r a f ak t en en tha l t enen In fo rma
t i onen als r i c h t i g angesehen werden . B e i der T a t s a c h e n e r m i t t l u n g i m S t r a f p r o z e ß 
stehen die M e r k m a l e des gese tz l ichen Straf ta tbestandes i m M i t t e l p u n k t , w ä h r e n d 
p e r s ö n l i c h e E igenschaf ten oder andere S t r Z - T a t s a c h e n oft u n g e p r ü f t v o m A n g e 
k lag ten ü b e r n o m m e n werden . 
Desha lb w u r d e n für die folgende A n a l y s e m ö g l i c h s t nur solche Ta t s achen zugrun
degelegt, die nach A r t u n d Z u s t a n d e k o m m e n der A k t e n u n t e r l a g e n als einigermas-
sen zuve r l ä s s ig gel ten oder die aufgrund v o n b rauchba ren u n d fo rma l i s i e r t en In
d i z i e n z u v e r l ä s s i g erschlossen w e r d e n k o n n t e n . B e i M e r k m a l e n wie V o r s t r a f e n , 
Daue r des F ü h r e r s c h e i n b e s i t z e s , eigene V e r l e t z u n g e n , A l t e r , B l u t a l k o h o l g e h a l t , 
Fahrzeugar t , O L G - B e z i r k des G e r i c h t s gab es p r a k t i s c h ke ine S c h w i e r i g k e i t e n , 
da sie aufgrund z u v e r l ä s s i g e r Q u e l l e n i n den A k t e n festgehalten waren . 
K o m p l i z i e r t e r war es bei K a t e g o r i e n wie V e r k e h r s d i c h t e , „ Z e c h t o u r " ode r V o r 
hersehbarkei t der F a h r t . H i e r m u ß t e n eigene D e f i n i t i o n e n gefunden u n d geeig
nete I n d i k a t o r e n g e w ä h l t werden . So k o n n t e z . B . das M e r k m a l „ v e r k e h r s r e i c h e 
Ze i t oder G e g e n d " in ü b e r 60 % aller F ä l l e aus den P o l i z e i b e r i c h t e n e n t n o m m e n 
werden ; i n den res t l ichen F ä l l e n w u r d e es i n der R e g e l be i F a h r t e n z w i s c h e n 
7 u n d 20 U h r a n g e n o m m e n , es sei d e n n , d a ß die F a h r t auf e insamen K r e i s s t r a ß e n 
oder G e m e i n d e v e r b i n d u n g s s t r a ß e n erfolgte ; i n G r o ß s t ä d t e n oder auf A u t o b a h n e n 
und B u n d e s s t r a ß e n w u r d e die verkehrs re iche Z e i t auf 6 - 2 3 U h r ers t reckt . 
Das M e r k m a l „ S a u f t o u r " oder „ Z e c h t o u r " als U n t e r f a l l der T r i n k a n l ä s s e w u r d e 
streng formal i s ie r t u n d nur dann zugrundegelegt , w e n n 3 oder mehr T r i n k o r t e 

Vgl. dazu Eb. Schmidt 1967, § 267 StPO, Rdn. 22. 
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(meist G a s t s t ä t t e n ) festgestellt w e r d e n k o n n t e n . D a d u r c h w u r d e n v ie l l e ich t einige 
F ä l l e n ich t d e m w a h r e n G e s c h e h e n oder V o r s a t z en t sp rechend e r f a ß t , d o c h war 
eine solche F o r m a l i s i e r u n g die e inzige M ö g l i c h k e i t , d iesen u n p r ä z i s e n , p rak t i sch 
aber so bedeu t samen Sachverha l t e i n i g e r m a ß e n verg le ichbar z u erheben. D a der 
M a ß s t a b streng g e w ä h l t w u r d e , k a m e n eher z u w e n i g als z u v i e l F ä l l e i n die A u s 
z ä h l u n g . 
D i e , ,Vorhe r sehba rke i t der F a h r t " s c h l i e ß l i c h er forder te eine n i ch t a b s c h l i e ß e n d 
def inierbare G e s a m t b e u r t e i l u n g , v o n der aber au fg rund der g e w ä h l t e n L e i t l i n i e n 
a n g e n o m m e n w e r d e n k a n n , d a ß sie der R e a l i t ä t i n den me i s t en F ä l l e n zumindes t 
nahe k a m . V o r h e r s e h b a r k e i t v o r T r i n k b e g i n n w u r d e d a n n a n g e n o m m e n , w e n n 
ein T r i n k o r t a u ß e r h a l b der e igenen W o h n u n g m i t d e m F a h r z e u g aufgesucht w u r d e ; 
nur w e n n besondere A n h a l t s p u n k t e d a f ü r vo r l agen , d a ß der T ä t e r n i ch t mehr mi t 
einer F a h r t nach A l k o h o l g e n u ß r echnen m u ß t e ( z . B . H i n t e r l e g u n g des Fahrzeug
sch lüsse l s , beabs ich t ig te a u s w ä r t i g e Ü b e r n a c h t u n g o .a . ) , w u r d e Unvorhe r sehbar -
ke i t a n g e n o m m e n . B e i A l k o h o l g e n u ß i nne rha lb der eigenen W o h n u n g lautete die 
V e r m u t u n g u m g e k e h r t : N u r be i besonderen H i n w e i s e n für eine beabsicht igte 
F a h r t ( z . B . G ä s t e n a c h Hause b r i ngen , F a h r t z u r A r b e i t o .a.) w u r d e V o r h e r s e h 
barke i t bejaht. 

T r o t z der beschr iebenen E r h e b u n g s k r i t e r i e n k o n n t e i n e in igen F ä l l e n eine K l ä 
rung n ich t h e r b e i g e F ü h r t w e r d e n . Diese F ä l l e w u r d e n als u n g e k l ä r t behandel t u n d 
be i der A u s w e r t u n g ausgeschieden. E s ist n i ch t a n z u n e h m e n , d a ß h i e r d u r c h eine 
sys temat ische V e r z e r r u n g e ingetre ten sein k ö n n t e , z u m a l es s i ch u m wen ig F ä l l e 
handel t . 

N u r das M e r k m a l „ F a h r t s t r e c k e i n k m " m u ß t e wegen der z a h l r e i c h e n u n g e k l ä r t e n 
F ä l l e völ l ig ausgeschieden werden . E r h e b l i c h e V o r b e h a l t e s ind s c h l i e ß l i c h b e i m 
„ E i n k o m m e n " z u m a c h e n , e i n m a l w e i l 62 F ä l l e als „ u n g e k l ä r t " oder „ g e r e g e l t " 
registriert w e r d e n m u ß t e n , z u m andern w e i l h i e r z u die A n g a b e n i n den A k t e n 
sehr u n z u v e r l ä s s i g e rscheinen. D i e h i e rau f b e r u h e n d e n Ergebnisse k ö n n e n also 
nur als V e r m u t u n g e n beze ichne t w e r d e n . 

2 D u r c h f ü h r u n g der Korrelationsanalyse 

2.1 Beispiel: Zusammenhang zwischen einschlägigen V o r s t r a f e n und Höhe \ 

der Strafe 

Z u n ä c h s t so l l an e inem B e i s p i e l dargestel l t w e r d e n , w ie die A b h ä n g i g k e i t der 
S t r Z v o n b e s t i m m t e n S t r Z - T a t s a c h e n i m ersten D u r c h g a n g e m p i r i s c h ü b e r p r ü f t 
wurde . D i e z u p r ü f e n d e H y p o t h e s e laute t : E i n s c h l ä g i g ( d . h . wegen eines V e r k e h r s 
de l ik tes un te r A l k o h o l e i n f l u ß ) V o r b e s t r a f t e w e r d e n strenger bestraft als n ich t 
e i n s c h l ä g i g Vorbes t r a f t e . T a b . 19 e n t h ä l t d ie G r u n d z a h l e n für d ie A u f t e i l u n g i n 

3 S t r a f m a ß g r u p p e n . D i e 1 1 V e r u r t e i l u n g e n z u Ge lds t r a fe (nu r be i n ich t e i n s c h l ä 

gig Vorbes t r a f t en ) m ü s s e n hier a u ß e r Be t r ach t b l e i b e n , da sie eine andere D i m e n 

s ion betreffen u n d für s ich eine z u k l e i n e G r u p p e für s tat is t ische Ve rg l e i che dar

s tel len. Sie w e r d e n j e d o c h s p ä t e r be i e iner ge t renn ten Ü b e r p r ü f u n g der „S t ra f 

a r t e n " b e r ü c k s i c h t i g t . 

S c h o n die „ ü b e r k r e u z t e n " H ä u f i g k e i t e n 3 1 lassen e rkennen , d a ß der erwartete Z u -

3 1 Vgl . dazu Mayntz /Holm/Hübner 1969, 194. 
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Tabelle 19. Einschlägige Vorstrafen und Strafmaß bei Freiheitsstrafen (Grundzahlen) 

Freiheitsstrafe in Wochen 

bis 3 W 
einschl. 

üb. 3 - 5 W 
einschl. 

mehr als 5 W n 

Einschlägige 
Vorstrafen 

nein 138 50 26 214 Einschlägige 
Vorstrafen 

ja 20 26 29 75 

n 158 76 55 289 

s a m m e n h a n g besteht. N o c h deu t l i che r zeigt die p rozen tua l e V e r t e i l u n g ( T a b . 20 ) , 
d a ß d i e S t ra fen für e i n s c h l ä g i g Vorbes t r a f t e strenger s ind . 

Tabelle 20. Einschlägige Vorstrafen und Strafmaß bei Freiheitsstrafen (Prozentverteilung) 

Freiheitsstrafe in Wochen 

bis 3 W 
einschl. 

üb. 3 - 5 W 
einschl. 

mehr als 5 W 

Einschlägige 
Vorstrafen 

nein 64,5 23,4 12,1 100 Einschlägige 
Vorstrafen 

ja 26,7 34,7 38,6 100 

F ü r d ie exak te D a r s t e l l u n g u n d Ü b e r p r ü f u n g so lcher Z u s a m m e n h ä n g e stell t die 
ma thema t i s che S ta t i s t ik m i t d e m S ign i f ikanz tes t u n d der B e r e c h n u n g eines K o r 
r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n z w e i u n e n t b e h r l i c h e H i l f s m i t t e l z u r V e r f ü g u n g 3 2 . D i e Be
d e u t u n g dieser V e r f a h r e n sei am ob igen B e i s p i e l k u r z e r l ä u t e r t , w ä h r e n d für die 
m a t h e m a t i s c h e n G r u n d l a g e n u n d die B e r e c h n u n g s f o r m e l n au f s tat is t ische L e h r 
b ü c h e r verwiesen w e r d e n k a n n 3 3 . 

Der S i g n i f i k a n z t e s t - üblicherweise wird der von P e a r s o n entwickelte Chi-Quadrat-Test ver
wendet - betrifft die „Sicherhe i t " des Zusammenhanges. Mit ihm wird festgestellt, ob die 
Unterschiede zwischen zwei oder mehr Gruppen bzw. Teilstichproben (hier: Vorbestrafte 
und Nicht-Vorbestrafte) rein zufälliger Natur s i n d 3 4 oder ob es sich um tatsächliche, d.h. 
sachlich bedingte Unterschiede handelt. Das Prüfverfahren beruht auf einem rechnerischen 
Vergleich der vorgefundenen mit der theoretisch erwarteten Häufigkei tsvertei lung 3 5 , wobei 

3 2 Dazu und zum folgenden die übersichtliche Darstellung bei Mayntz /Holm/Hübner 1969, 
194 f f ; Atteslander 1969, 215 f f , 231 ff. 

3 3 Z .B . Neurath 1966, 80 f f , 329 f f ; Mittenecker 1970, 43 f f , 82 f f ; Bartel 1971, 79 f f ; 
1972, 62 ff. 

3 4 So wird die sog. „Nu l lhypo these" formuliert; vgl. Mayntz /Holm/Hübner 1969, 196. 
3 5 Vg l . Atteslander 1969, 234 f. 
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auch die Größe der Stichprobe eine Rolle spielt . Daraus ergibt sich eine Aussage über die 
Irrtumswahrscheinlichkeit, das sog. Signifikanzniveau. Es liegt im obigen Beispiel bei 0,1%. 
Das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, daß der festgestellte Zusammenhang rein zufällig ist, 
ist kleiner als 0,1%; oder umgekehrt: Mit 99,9 %iger Wahrscheinlichkeit besteht der behaup
tete Zusammenhang zwischen einschlägigen Vorstrafen und Strafmaß tatsächlich. Dies ist 
das höchste Signifikanz-Niveau, das in den gebräuchlichen Tabellen verzeichnet ist. Norma
lerweise gilt ein Ergebnis als ausreichend gesichert, wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit nicht 
größer als 5 % is t 3 . Bis zu diesem Grad wird meist mit folgenden Signifikanzschwellen ge
arbeitet 3 8: 

hochsignifikant: bis 0,1 % oder p < 0,001 
sehr signifikant: bis 1 % oder p < 0 , 0 1 
signifikant: bis 5 % oder p < 0,05 

Bei der weiteren Auswertung wird diese Konvention übe rnommen ; gelegentlich wird auch 
die nächste Schwelle (10 %) genannt, um anzudeuten, daß ein Ergebnis nahe an der Grenze 
der Signifikanz liegt und bei größerer Stichprobe möglicherweise signifikant gewesen wäre. 

D e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t ist e in M a ß für die S t ä r k e des Z u s a m m e n h a n g e s 
zweie r V a r i a b l e n . W ä h r e n d die tabel lar i sche D a r s t e l l u n g den Z u s a m m e n h a n g nu r 
anschau l i ch mach t , e r m ö g l i c h t der K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t eine quan t i t a t i ve E r 
fassung u n d d a m i t e inen V e r g l e i c h m i t anderen Z u s a m m e n h ä n g e n . 

Es gibt eine ganze Reihe von Korrelationskoeffizienten, deren Anwendbarkeit sich jeweils 
nach dem Meßniveau der zugrundeliegenden Daten richtet. Da im Rahmen der hier behan
delten Fragen die StrZ-Tatsachen fast nur Nominalskalen-Niveau hatten 3 9 , m u ß t e für dicho-
tomisierte Daten (d.h. beide Dimensionen sind in je 2 Ausprägungen aufgespalten), der Vier-
felderkorrelationskoeffizient r<& verwendet werden 4 0 . In den meisten Fällen waren die in Be
ziehung zu setzenden Variablen in mehr als je 2 Ausprägungen aufgespalten, so daß (wie im 
obigen Beispiel) 6-Felder- oder gar 8-, 9-, 10- oder 12-Felder-Tabellen entstanden. Hierfür 
konnte nur der Kontingenzkoeffizient (CC) berechnet werden 4 1 . 
Außer dem CC bewegen sich alle Korrelationskoeffizienten zwischen Werten von - 1 bis +1. 
Die vollkommene positive Korrelation +1 kennzeichnet die vollständige funktionale Abhän
gigkeit zwischen 2 Variablen (Beispiel: „Alle Vorbestraften werden strenger bestraft als die 
Nicht-Vorbestraften 4 '), die negative Korrelation - 1 ergibt sich bei einem entgegengesetzten 
Zusammenhang („alle Nicht-Vorbestraften werden strenger bestraft als die Vorbestraften"), 
während ein Korrelationskoeffizient von 0 bedeutet, daß überhaupt kein Zusammenhang 
zwischen Vorstrafen und Strafmaß besteht („beide Gruppen werden gleich bestraft"). Da 
das positive oder negative Vorzeichen des Korrelationskoeffizienten bei nicht quantitativen 
Daten durch einfache Umformulierung der Hypothese bzw. Umgruppierung der Tabelle ohne 

Vgl . Undeutsch/Schneider 1962, 151 mit graphischer Darstellung. 
Vgl . Atteslander 1969, 235 A n m . 2; Mittenecker 1970, 31 (der selbst 1 % vorschlägt) ; 
Bartel 1972, 64. 

38 
Vgl . Bartel 1972, 64, der für die mittlere Schwelle den Ausdruck: „eindeut ig signifikant" 
wählt . 
In der math. Statistik wird häufig nicht die in 100 Fällen zu erwartende Wahrscheinlich
keit eines Ereignisses (Prozentwert) verwendet, sondern die mit p gekennzeichnete Wahr-
scheinlichkeit, bezogen auf einen Fal l . 
Zur Bedeutung der verschiedenen Meßniveaus vgl.: Mayntz /Holm/Hübner 1969, 38 f f , 197. 
Nur die abhängige Variable „ S t r a f m a ß " hat Intervall- oder Ratio-Saklenniveau, während 
die Strafarten ebenfalls Nominaldaten darstellen. 

^ Vg l . Mittenecker 1970, 82 f f ; Bartel 1971, 94 ff. 
Vgl . Mayntz /Holm/Hübner 1969, 197; Die Abkürzungs-Termini werden in Anlehnung an 
Mittenecker (1970, 95 f.) verwendet. Vielfach wird C für den Kontingenzkoeffizienten 
und C C für den korrigierten Wert verwendet (vgl. z .B. Fröhl ich/Becker 1971, 522 f.; 
modifiziert auch bei Bartel 1972, 103 f.); wie hier auch Lienert 1962, 185. 
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Änderung des Zahlenwertes geändert werden kann, wird in diesen Fällen das Vorzeichen 
meist weggelassen 4 2. 
Der Kontingenzkoeffizient (CC) unterscheidet sich nun von den anderen Koeffizienten da
durch, daß selbst bei vollständiger Abhängigkeit der Höchstwer t kleiner als 1 ist. Dieser 
Höchs twer t ist auch nicht konstant, sondern beträgt z.B. bei Tabellen mit 2 Zeilen oder 
Spalten 0,7071, bei 5 Zeilen oder Spalten 0,8944 usw., nimmt also mit zunehmender Auf
spaltung der Daten z u 4 3 . Um eine Vergleichbarkeit mit den üblichen Korrelat ionsgrößen, ins
besondere mit dem gleichzeitig verwendeten Phi-Koeffizienten zu erreichen, m u ß ein Korrektur
faktor eingeführt werden, der einigen statistischen Lehrbüchern entnommen werden kann 4 4 . 
Im obigen Beispiel ergibt sich damit folgende Korrelation: 

CC = 0,34; C C c o r r = 0,48 

Z w i s c h e n e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n u n d S t r a f m a ß besteht also eine hochs ign i f i 
kan te K o r r e l a t i o n mi t t l e r e r S t ä r k e . 
Der Wer t dieser Dars te l lungsar t w i r d n o c h deu t l i che r , w e n n es g i l t , eine V i e l z a h l 
v o n Z u s a m m e n h ä n g e n z u ü b e r p r ü f e n u n d m i t e i n a n d e r z u verg le ichen . Diese A u f 
gabe stel l te s ich be i der fo lgenden Ü b e r p r ü f u n g des G e w i c h t s e inze lner S t r Z - T a t -
sachen, d ie nach den hier beschr i ebenen G r u n d s ä t z e n d u r c h g e f ü h r t wurde . 

2.2 Zusammenhänge zwischen Strafmaß u n d einzelnen Tatsachen 

In T a b . 21 s ind die Z u s a m m e n h ä n g e e inze lner M e r k m a l e m i t d e m S t r a f m a ß be i 
F re ihe i t s s t r a fen dargestell t . In den me i s t en F ä l l e n k o n n t e das S t r a f m a ß i n d re i 
G r u p p e n aufgegliedert w e r d e n , nur i n e in igen F ä l l e n m u ß t e n die be iden h ö h e r e n 
G r u p p e n z u s a m m e n g e f a ß t w e r d e n ( N r . 9, 24) . 
S ign i f i kan t e K o r r e l a t i o n e n ergaben s ich nur be i 13 v o n insgesamt 27 M e r k m a l e n . 
Ü b e r r a g e n d s ind die h o c h s i g n i f i k a n t e n K o r r e l a t i o n e n , die be i e i n s c h l ä g i g e n V o r 
strafen bestehen, d e n n auch die F ä l l e der f r ü h e r e n 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 r . 1) s ind fast i den t i s ch m i t den e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n 4 5 . 
A u c h die anderen A r t e n der V o r s t r a f e n ( N r . 4, 7, 9, 10) e r re ichen nur deshalb so 
hohe K o r r e l a t i o n e n , w e i l sie i n t e rn relat iv h o c h m i t den e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n 
k o r r e l i e r e n 4 6 . Selbst die h ö h e r e Bes t ra fung der ü b e r 3 0 - J ä h r i g e n ( N r . 5) oder der
jen igen , die den F ü h r e r s c h e i n n ich t oder n o c h n i ch t lange bes i t zen ( N r . 6, 8, 12), 
w i r d d u r c h die in te rvenierende V a r i a b l e „ e i n s c h l ä g i g e V o r s t r a f e n " b e e i n f l u ß t 4 7 

Fast g le ichrangig ist aber das G e w i c h t der Z u g e h ö r i g k e i t des e r ke nne nde n G e r i c h t s 
zu b e s t i m m t e n O L G - B e z i r k e n ( N r . 3) . D i e G r u p p i e r u n g der O L G - B e z i r k e w u r d e 
anhand der i n T a b . 13 dargeste l l ten P rax i s be i der S t rafausse tzung z u r B e w ä h r u n g 
v o r g e n o m m e n : 

G r u p p e I u m f a ß t die O L G - B e z i r k e , i n denen ü b e r 9 0 % aller S t rafen n ich t zur 
B e w ä h r u n g ausgesetzt w u r d e n : D ü s s e l d o r f , B r a u n s c h w e i g , O l d e n b u r g , C e l l e , H a m m , 
F r a n k f u r t / M . 

* l Vgl . Neurath 1966, 349. 
4 3 Tabelle hierfür bei Mittenecker 1970, 96; maßgebend jeweils der kleinere Wert der Zeilen 

oder Spalten. 
4 4 Z .B. Mittenecker 1970, 96; Bartel 1971, 104. Terminologie nach Mittenecker a.a.O., vgl. 

Anm. 41. 
4 5 Korrelationskoeffizient TQ, = 0,8. 
4 6 Z .B. mit Nr. 10: r ^ = 0,24; zum Zusammenhang von Vorstrafenbelastung und Trunkenheits

delikten unten 4. Kap. A , I, 3; sowie Schöch 1971, 1860 ff. 
4 7 Korr.-Koeff. zwischen Alter (Nr. 5) und Vorstrafen: r<j> = 0,18. 



Tabelle 21. Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen und Strafmaß bei Freiheitsstrafe 

Lfd. 
Nr. Merkmal 

n 
ges. Ausprägungen n 

bis 3 

Strafe in } 

üb. 3 
bis 5 

W (%) 

über 
5 

Sign. 
Niv. 
% 

Korr . -K 

C C 

oeff. 

C C 
corr 

1 Frühere Entziehung 
der Fahrerlaubnis 

289 nein 
ja 

220 
69 

64,1 
26,1 

25,0 
30,4 

10,9 
43,5 

0,1 0,36 0,51 

2 Einschlägige Vorstrafen 289 nein 
ja 

214 
75 

64,5 
26,7 

23,4 
34,7 

12,1 
38,6 

0,1 0,34 0,48 

3 OLG-Bezirke 
(Gruppiert nach Straf
aussetzungspraxis) 

289 I bes. streng 
II streng 
III mild norddt. 
IV mild süddt. 

131 
39 
43 
76 

48,1 
82,1 
23,3 
71,1 

32.1 
12,8 
30.2 
21,1 

19,8 
5,1 

46,5 
7,8 

0,1 0,38 0,47 

4 Vorstrafen insgesamt 
(einschl. reg. Verk.-
Über t re tungen) 

289 keine 
eine 
zwei 
drei und mehr 

118 
69 
43 
59 

67,0 
56,9 
39,5 
40,7 

25,4 
24,6 
27,9 
28,8 

7,6 
18,9 
32,6 
30,5 

0,1 0,28 0,34 

5 Alter 289 unter 30 
30 und älter 

139 
150 

50,4 
59,3 

36,0 
17,3 

13,6 
23,4 

0,1 0,21 0,30 

6 Dauer des F.-Schein
besitzes (ohne F .o .F . 
u. frühere Entziehung) 

192 bis 3 Jahre 
mehr als 3 - 6 Jahre 
mehr als 6 Jahre 

63 
53 
76 

57,1 
66,0 
68,4 

36,5 
15,1 
25,0 

6,4 
18,9 
6,6 

5 0,24 0,29 

7 Vorstrafen im Verkehr 
(einschl. reg. Über t re tungen) 

289 nein 
ja 

136 
153 

62,2 
45,8 

21,7 
29,4 

11,1 
24,8 

1 0,20 0,28 

8 Idealkonkurrenz 289 ohne 
Übertr . (S tVO, S t V Z O ) 
F .o .F . 

99 
154 

36 

59,6 
56,5 
36,1 

32,3 
22,1 
27,8 

8,1 
21,4 
36,1 

1 0,23 0,28 

9 Ar t der Vorstrafen 
wegen klassischer 
Kriminali tät 

86 Vermögensdel ikte 
Gewaltdelikte 
Sonstige Delikte 

46 
20 
20 

37,0 
55,0 
65,0 

63,0 
45,0 
35,0 

<r-

4— 

<r~ 

n.s. 
(10) 

0,23 0,28 



Fortsetzung Tabelle 21: 

Lfd. 
Nr. Merkmal 

n 
ges. Ausprägungen n 

bis 3 

Strafe in 

üb. 3 
bis 5 

W (%) 

über 
5 

Sign. 
Niv. 
% 

Korr.-K 

C C 

oeff. 

C C 
corr 

10 Vorstrafen wegen 
klassischer Kriminali tät 

289 nein 
ja 

229 
60 

57,2 
46,7 

28,0 
20,0 

14,8 
33,3 

1 0,19 0,27 

11 Fahrtücht igkei t nach 
Ansicht des Täters 

289 subj. fahrtüchtig 
keine Angaben 

195 
94 

61,5 
41,5 

22,1 
35,1 

16,4 
23,4 

1 0,19 0,27 

12 Dauer des Führerschein
besitzes 

289 ohne F.-Schein 
bis 4 Jahre 
mehr als 4 Jahre 

37 
132 
120 

46,0 
47.7 
65.8 

18,9 
32.6 
21.7 

35,1 
19,7 
12,5 

2 0,18 0,22 

13 Einkommen 289 bis ca. 7 5 0 . - netto 
über ca. 7 5 0 . - netto 
geregelt /ungeklärt 

60 
146 

83 

48,5 
54.2 
53.3 

23,1 
20,5 
33,3 

28,4 
25.3 
14.4 

5 0,20 0,24 

14 Verkehrssituation 289 verk. reiche Zeit 
od. Gegend 
verk. arme Zeit 
od. Gegend 

88 

201 

58,0 

53,7 

18,2 

29,9 

23,8 

16,4 

n.s. 
(10) 

0,13 0,18 

15 Art der Verurteilung 289 Strafbefehl 
Urt. o. StrZ-Gründe 
Urt. m. StrZ-Gründen 

69 
74 

146 

55,1 
54,1 
55,5 

34,8 
25,7 
22,6 

10.1 
20.2 
21,9 

n.s. 
(20) 

0,15 0,18 

16 Fahrzeugart 289 Pkw 
Arbeitsfahrzeug 
Zweiradfahrzeug 

161 
15 
43 

53,2 
42,9 
69,0 

27,0 
35,7 
19,0 

19,8 
21,4 
12,0 

n.s. 0,15 0,18 

17 Trinkanlaß 289 Bes. Feiern 
Wirtshausbesuch 
bei Berufsausübung 
„Sauf tour 4 4 

Sonstige 

49 
108 

54 
32 
46 

65,3 
51,9 
59,3 
43,8 
54,3 

22,5 
28,7 
22,2 
31,2 
26,1 

12.3 
19.4 
18.5 
25,0 
19.6 

n.s. 0,15 0,18 



Fortsetzung Tabelle 21: 

Lfd . 
Nr. Merkmal n 

ges. Ausprägungen n 

bis 3 

Strafe in 1 

üb. 3 
bis 5 

W (%) 

über 
5 

Sign. 
Niv. 
% 

Korr.-K 

C C 

.oeff. 

C C 
corr 

18 Eigenschaden 289 keiner 
bis 5 0 0 . - D M 
über 5 0 0 . - D M 

136 
78 
75 

52,2 
59,0 
56,0 

28,7 
17,9 
30,7 

19,1 
23,1 
13,3 

n.s. 0,13 0,18 

19 Blutalkoholgehalt 289 unter 2 %o 
2 %o und höher 

147 
142 

53,1 
57,0 

31,3 
21,1 

15,6 
21,9 

n.s. 0,12 0,17 

20 Familienstand 289 verheiratet 
led., gesch., verw., getr. 

177 
123 

58,5 
48,3 

23,4 
32,2 

18,1 
19,5 

n.s. 0,11 0,16 

21 Tatort 289 innerh. Ortschaften 
außerh. Ortschaften 

167 
122 

52,7 
58,2 

25,2 
27,9 

22,1 
13,9 

n.s. 0,10 0,14 

22 Beistand eines 
Rechtsanwaltes 

289 kein Anwalt 
Anwalt 

166 
123 

51,2 
60,2 

28,3 
23,6 

20,5 
16,2 

n.s. 0,09 0,13 

23 Berufliche Stellung 289 einfach 
mittel 
gehoben /höher 

90 
167 

32 

55,6 
53,3 
62,5 

23,3 
27,5 
28,1 

21.1 
19.2 

9,4 

n.s. 0,09 0,11 

24 Schuldform 289 Fahrlässigkeit 
ungeklärt 
Vorsatz 

240 
51 

9 

57,0 
46,0 
55,6 

33,0 
54,0 
44,4 

< -
< -

n.s. 0,08 0,10 

25 Eigene Verletzungen 289 mittel-schwer 
leicht 
keine 

31 
26 

232 

58,1 
57,7 
54,3 

22,6 
30,8 
26,3 

19.3 
11,5 
19.4 

n.s. 0,07 0,09 

26 Deliktsart 289 § 316 
§ 315c 

190 
99 

57.4 
50.5 

26,8 
25,3 

15,8 
24,2 

n.s. 0,07 0,10 



Fortsetzung Tabelle 21: 

Lfd . 
Nr. Merkmal 

n 
ges. Ausprägungen n 

St 

bis 3 

rafe in W 

üb. 3 
bis 5 

(%) 

über 
5 

Sign. 
Niv. 
% 

Korr . -K 

C C 

oeff. 

C C 
corr 

27 Vorhersehbarkeit der 
Fahrt bei Trinkbeginn 

289 vorhersehbar 
nicht vorhersehbar 

237 
52 

56,1 
50,0 

26,2 
26,9 

17,7 
23,1 

n.s. 0,05 0,07 

Erläuterung: Für den SigniFikanz-Test m u ß der Erwartungswert (Zeilensumme x Spaltensumme: Gesamtzahl) für jede Zelle mindestens 5 sein. 
In Fällen, in denen einzelne Felder der Spalte „über 5 W " der Erwartungswert geringer war, wurde diese Spalte mit der voran
gehenden Spalte zusammengefaßt , was durch **- gekennzeichnet ist. In diesen Fällen bedeutet die mittlere Spalte der Strafmaß
gruppen also: „über 3 W " . 

Strafe in W = Freiheitsstrafe in Wochen 
Korr.-Koeff. = Korrelationskoeffizient 

Sign. Niv. = SigniFikanzniveau 
n.s. = nicht signifikant 
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Z u G r u p p e I I g e h ö r e n die v e r h ä l t n i s m ä ß i g strengen B e z i r k e K ö l n , S tu t tgar t , 
B r e m e n , in denen die F re ihe i t s s t r a fen ohne B e w ä h r u n g m e h r als 2 /3 a l ler S t rafen 
ausmachten . 
G r u p p e I I I u m f a ß t die m i l d e r e n n o r d d e u t s c h e n B e z i r k e B e r l i n , H a m b u r g u n d 
Sch leswig , u n d 
G r u p p e I V setzt s ich aus den m i l d e r e n s ü d d e u t s c h e n R e g i o n e n z u s a m m e n : B a m 
berg, K a r l s r u h e , M ü n c h e n , Z w e i b r ü c k e n ( f r ü h e r N e u s t a d t ) , N ü r n b e r g , S a a r b r ü c k e n . 

D i e Z u g e h ö r i g k e i t der e r k e n n e n d e n G e r i c h t e z u ve r sch iedenen O L G - B e z i r k e n hat 
also k l a r e rkennbare A u s w i r k u n g e n auf das S t r a f m a ß . Interessant ist i n diesem 
Z u s a m m e n h a n g die aus d e m K o n t i n u u m herausfa l lende P r a x i s i n der G r u p p e III 
( B e r l i n , H a m b u r g u n d Sch leswig ) . 

Die höheren Strafen in diesen Bezirken resultieren daraus, daß die Strafen zwar zur Bewäh
rung ausgesetzt, dafür aber oft auf 6 Wochen bemessen wurden. Diese Praxis konzentrierte 
sich fast ausschließlich auf die genannten drei Bezirke, die wohl in besonderem Maße das 
Bild des Verkehrsgerichtstages 1966 prägten und von ihm beeinflußt waren. Obwohl immer 
wieder die praktikable Lösung, ausgesetzte Strafen strenger zu bemessen als nicht ausge
setzte, befürwortet w i r d 4 8 , bestehen gegen dieses Vorgehen Bedenken, weil § 23 früher und 
jetzt davon ausgeht, daß zuerst die Höhe der Strafe festgesetzt wird und erst dann über die 
Strafaussetzung zur Bewährung entschieden w i r d 4 9 . Tatsächlich scheinen die meisten Gerichte 
diesen Empfehlungen nicht gefolgt zu sein; denn die Strafen bei StrzB sind durchschnittlich 
etwas milder als bei Freiheitsstrafen ohne Bewährung (vgl. unten Tab. 24) 5 0 . 
Da es auch in der Stichprobe nur 6 % aller Fälle sind, in denen Gefängnisstrafen über 5 Wochen 
zur Bewährung ausgesetzt wurden 5 , ist eine grundsätzl iche Verzerrung der Ergebnisse durch 
diese etwas aus dem allgemeinen Rahmen fallende norddeutsche Praxis nicht zu befürchten. 

S ign i f ikan te K o r r e l a t i o n e n ergaben s ich b e i e in igen we i t e r en M e r k m a l e n , die eben
falls n icht oder nur sel ten i n den S t r Z - G r ü n d e n auf tauchen . Z u n ä c h s t ü b e r r a s c h t , 
d a ß die G e r i c h t e die sehr h ä u f i g e B e h a u p t u n g der T ä t e r , sie h ä t t e n s i ch fahrtaug
l i c h ge füh l t ( N r . 11), i n k l a r e rkennbare r Weise m i l d e r n d b e r ü c k s i c h t i g e n , denn 
i m m e r h i n ha t ten 94 % e inen B l u t a l k o h o l g e h a l t ü b e r 1,3 %o u n d 64 ,3 % sogar 
ü b e r 1,7 %o. 

B e i m E i n k o m m e n ( N r . 13) fäl l t z w a r auf, d a ß die F ä l l e m i t , , u n g e k l ä r t e m 4 4 ode r 
„ g e r e g e l t e m " E i n k o m m e n etwas m i l d e r bestraft w e r d e n , d o c h s ind h ie r wegen 
der uns icheren Erhebungsgrund lage In t e rp re t a t ionen k a u m m ö g l i c h . 
D i e ü b r i g e n M e r k m a l e we isen ke ine s ign i f ikan ten K o r r e l a t i o n e n auf. I m m e r h i n 
w i r d die strengere Bes t ra fung bei g r ö ß e r e r V e r k e h r s d i c h t e , d ie m i l d e r e Bestra
fung der F a h r e r v o n Z w e i r a d f a h r z e u g e n ( N r . 17) sowie die m i l d e r e P r a x i s be i 
St rafbefehlen ( N r . 16) n o c h d e u t l i c h s ichtbar . W ä h r e n d d ie be iden ersten T e n 
denzen zu t re f fend das A u s m a ß der G e f ä h r d u n g für D r i t t e b e r ü c k s i c h t i g e n , han
delt es s ich be i der m i l d e r e n Bes t rafung i n S t ra fbefeh len u m eine S c h e i n k o r r e l a 
t i o n : Wegen der H ö c h s t g r e n z e v o n e inem J a h r für d ie F ü h r e r s c h e i n s p e r r e ( § 407 
A b s . 2 N r . 2 S t P O ) w e r d e n i m St rafbefehlsverfahren s ign i f ikan t sel tener e i n s c h l ä 
gig Vorbes t r a f t e a b g e u r t e i l t 5 2 . 
4 8 So wohl Middendorff 1970b, 266; in der Tendenz auch die Empfehlungen des 4. Dt. Ver

kehrsgerichtstages 1966, 10 f. 
4 9 Ausführlich dazu unten V I , 1; S. 137 f. 
5 0 Zum Einfluß der Empfehlungen des Verkehrsgerichtstages vgl. auch oben S. 70 ff. und 

Abb. 1, S. 71. 
5 1 Allein 5 % lauteten genau auf 6 Wochen. 
5 2 Sign.-Niveau 5 %, C C = 0,22. 
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D i e ü b r i g e n n i c h t s i g n i f i k a n t e n Ergebnisse s ind insofe rn bemerkenswer t , als sie 
d e u t l i c h m a c h e n , d a ß einige i n der L i t e r a t u r i m m e r w iede r genannten M e r k m a l e 
in der P r a x i s nur sehr geringe oder ke ine A u s w i r k u n g e n auf das S t r a f m a ß haben. 
So fä l l t z . B . d ie „ Z e c h t o u r " ( N r . 18) keinesfal ls so d e u t l i c h aus der ü b r i g e n 
S t r a fp rax i s heraus, w ie m a n es v ie l l e i ch t h ä t t e e rwar ten k ö n n e n . A u c h die er
schwerende B e r ü c k s i c h t i g u n g h o h e r B l u t a l k o h o l k o n z e n t r a t i o n e n 5 3 spielt p r a k t i s c h 
k a u m eine R o l l e ( N r . 19) , v o r a l l em w e n n m a n b e r ü c k s i c h t i g t , d a ß hohe B l u t a l 
k o h o l k o n z e n t r a t i o n w i e d e r u m le ich t m i t e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n k o r r e l i e r t 5 4 . 
Sehr ger ing ist der E i n f l u ß der S c h u l d f o r m e n , was s ich auch daran zeigt , d a ß die 
G e r i c h t e die Frage , ob V o r s a t z oder F a h r l ä s s i g k e i t vor l i eg t , h ä u f i g n i ch t entschei
den oder ohne echte P r ü f u n g dieser Frage F a h r l ä s s i g k e i t a n n e h m e n 5 5 . E r s t a u n l i c h 
ist s c h l i e ß l i c h , d a ß die V o r h e r s e h b a r k e i t der F a h r t p r a k t i s c h ke ine A u s w i r k u n g e n 
auf d ie S t r Z hat , d a ß i m G e g e n t e i l d ie vorhersehbaren F ä l l e eher etwas m i l d e r 
bestraft w e r d e n ( N r . 27 ) . 

!j Insgesamt l ä ß t s ich also eine R e d u k t i o n der t a t s ä c h l i c h m a ß g e b e n d e n S t r Z - T a t -
• sachen au f wenige M e r k m a l e fests tel len. 

B e v o r d i e p r ak t i s chen u n d r e c h t l i c h e n K o n s e q u e n z e n dieser B e o b a c h t u n g e n we i 
terverfolgt w e r d e n , gi l t es, i n g le icher Weise wie für d ie S t ra fzumessung i .e .S. , d ie 
en t sche idenden M e r k m a l e für d ie S t ra fzumessung i . w . S . u n d die Bemessung der 
Sperrf r is t be i der E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s z u p r ü f e n . 

3 Korrelationsanalyse über die für die Strafzumessung i.w.S. m a ß g e b e n d e n 
Tatsachen 

N a c h d e m die G r u n d p r i n z i p i e n der A u s w e r t u n g u n d die i m e inze lnen g e p r ü f t e n 
Ta t sachen i m vorhergehenden A b s c h n i t t dargestell t w u r d e n , g e n ü g t h ie r die Wie 
dergabe der s ign i f ikan ten oder a n n ä h e r n d s ign i f ikan ten K o r r e l a t i o n e n . 
A u s T a b . 22 ergibt s i ch , d a ß i m wesen t l i chen die g le ichen M e r k m a l e w i e be i der 
S t ra fzumessung i .e .S. s ign i f ikan t mi t der E n t s c h e i d u n g ü b e r die A r t der S t ra fen 
ko r r e l i e r en . D i e e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n stehen auch hier e indeu t ig i m M i t t e l 
p u n k t , z u m a l sie auch die anderen Vor s t r a f ena r t en ü b e r l a g e r n . 
B e a c h t l i c h ist, d a ß die a u s s c h l i e ß l i c h wegen klassischer K r i m i n a l i t ä t Vorbes t r a f 
ten ( N r . 6) eher m i l d e r bestraft w e r d e n als die ü b r i g e n T ä t e r , z u denen al lerdings 
alle e i n s c h l ä g i g V o r b e s t r a f t e n g e h ö r e n . D e u t l i c h ist ferner der E i n f l u ß des B l u t 
a lkoholgehal tes u n d der S c h u l d f o r m e n , d o c h sind für le tz tere t ro tz der s ignif i 
kan ten Ergebnisse b rauchbare Aussagen k a u m m ö g l i c h , da die Z a h l der u n g e k l ä r 
ten F ä l l e z u g r o ß , die der V o r s a t z - F ä l l e z u ger ing ist. D e n s t ä r k s t e n E i n f l u ß auf 
die S t ra fzumessung i . w . S . hat a l lerdings die Z u g e h ö r i g k e i t der e rkennenden G e 
r ichte z u b e s t i m m t e n O L G - B e z i r k e n . Dieses M e r k m a l w u r d e in die T a b e l l e n ich t 
au fgenommen , w e i l s chon die G r u p p i e r u n g der O L G - B e z i r k e nach d e m K r i t e r i u m 
der H ä u f i g k e i t der St rafaussetzung z u r B e w ä h r u n g erfolgte. A u s T a b e l l e 13 w ü r d e 
s ich aber be i Zusammenfas sung i n d re i G r u p p e n e in K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t v o n 
0,61 ( C C ) ergeben. 

Vgl. dazu Seib 1966, 145; Ohr 1968, 125; Schönke/Schröder 1972, § 13 Rdn. 44. 
r<j> = 0,08 (nicht signiFikant). 
Im Hinblick auf §17 StGB kann diese Entscheidung jetzt nicht mehr offengelassen werden. 



Tabelle 22. Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen und Strafzumessung i.w.S. (S t ichprobengröße jeweils 300) 

Lfd . 
Nr. Merkmal Ausprägungen n 

Ar t der Strafe (%) Sign. 
Niv. 

Korr.-Koeff. 

Geld F .m.B. F .o .B . % C C C C 
corr 

1 Frühere Entziehung 
der Fahrerlaubnis 

nein 
ja 

231 
69 

4,8 
0 -* 

36,4 
4,3 

58,8 
95,7 

0,1 - - 0,33 

2 Einschlägige 
Vorstrafen 

nein 
ja 

225 
75 

4,9 -> 
0 -> 

36,4 
6,7 

58,7 
93,3 

0,1 - - 0,32 

3 Dauer des Führer
scheinbesitzes 

ohne Führerschein 
bis 4 Jahre 
mehr als 4 Jahre 

37 
134 
129 

o -> 
1,5 -> 
7,0 -> 

16,2 
23,9 
38,0 

83,8 
74,6 
55,0 

0,1 0,23 0,33 

4 Vorstrafen im Verkehr 
(einschl. registrierte 
Über t re tungen) 

nein 
ja 

143 
157 

4,9 
2,5 

40,6 
18,5 

54,5 
79,0 

0,1 0,25 0,35 

5 Vorstrafen insgesamt 
(einschl. reg. Verk.-
Über t re tungen) 

nein 
ja 

124 
176 

4.8 
2.9 

37,9 
22,7 

57.3 
74.4 

1 0,18 0,25 

6 Schuld form Fahrlässigkeit 
ungeklärt 
Vorsatz 

240 
51 

9 

4,2 -* 
2,0 ~> 
0 

32.5 
17.6 
0 

63.3 
80.4 
100 

1 0,18 0,25 

7 Al lg . Vorstrafen 
(o. Vorstr. im Verk.) 

nein 
ja 

285 
15 

3,5 
6,7 -> 

27,4 
60,0 

69,1 
33,3 

1 0,17 

8 Blutalkoholgehalt unter 2 %o 
2 %o und mehr 

153 
147 

3,9 
3,4 

36,0 
21,8 

60,1 
74,8 

5 0,15 0,21 

9 Idealkonkurrenz ohne 
Übertr . (S tVO, S t V Z O ) 
F .o .F . 

107 
157 

36 

7,5 -+ 
1,9 -> 
0 -> 

21,5 
36,9 
16,7 

71,0 
61.2 
83.3 

5 0,15 0,21 



Fortsetzung Tabelle 22: 

Lfd . 
Nr. Merkmal Ausprägungen n 

A 

Geld 

j-t der Str 

F .m.B. 

afe (%) 

F .o .B. 

Sign. 
Niv. 
% 

Korr . -K 

C C 

oeff. 

C C 
corr 

r<t> 

10 Eigene Verletzungen mittel-schwer 
leicht 
keine 

33 
29 

238 

6 ,1 -* 
10,3 -* 

2,5-* 

39.4 
34.5 
26,9 

54.5 
55,2 
70.6 

n.s. 
(10) 

0,13 0,18 

Erläuterung: Die mit -> gekennzeichneten Felder m u ß t e n für den Signifikanztest mit den nächst l iegenden Feldern zusammengelegt 
werden, da die Besetzungszahlen sonst zu klein gewesen wären (der Erwartungswert darf nicht kleiner als 5 sein). 
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4 Die Bemessung der Sperrfrist für die Erteilung der Fahrerlaubnis 

O b g l e i c h die G r ü n d e für d ie Bemessung der Sperr f r i s t nach § 4 2 n n i c h t z u r S t r Z 
g e h ö r e n , ist es interessant , die für die D a u e r dieser M a ß r e g e l der S i c h e r u n g u n d 
Besserung m a ß g e b e n d e n P r i n z i p i e n m i t denen der S t r Z z u verg le ichen ( T a b . 23) . 
A u c h hier s tehen w i e be i der S t r Z die e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n u n d d ie jen igen 
M e r k m a l e , d ie v o n i h n e n te i lweise ü b e r l a g e r t w e r d e n , i m V o r d e r g r u n d . B e i der 
A r t der V e r u r t e i l u n g ( N r . 8) w i r d d ie gese tz l iche S c h r a n k e ( § 407 A b s . 2 N r . 2 
S t P O ) für St rafbefehle n o c h d e u t l i c h e r ; sie w u r d e a l lerdings i n 2 F ä l l e n ü b e r 
schr i t t en . 
V o n besonderem Interesse s ind daneben die M e r k m a l e 8 - 1 2 , die ebenfa l l s s igni
f ikan te K o r r e l a t i o n e n m i t der Bemessung der Sperr f r i s t aufweisen. E i g e n e n V e r 
l e tzungen des T ä t e r s u n d e igenem Sachschaden w i r d d u r c h etwas k ü r z e r e Sperr 
fr is ten R e c h n u n g getragen. M ö g l i c h e r w e i s e steht dah in t e r d ie V e r m u t u n g , der 
S c h a d e n an G e s u n d h e i t u n d V e r m ö g e n v e r m i n d e r e die R ü c k f a l l g e f a h r . 
D e r Be i s t and .e ines R e c h t s a n w a l t s w i r k t s i ch g e r i n g f ü g i g zuguns ten des M a n d a n 
ten auf die Bemessung der Sperrf r is t aus, a l le rd ings n i ch t b e i den Spe r r f r i s t en 
ü b e r e inem Jahr , d ie i n der R e g e l nu r b e i V o r b e s t r a f t e n ausgesprochen w e r d e n . 
W ä h r e n d die S t r Z so verfestigt ist , d a ß a u c h e in R e c h t s a n w a l t k a u m A u s n a h m e n 
für seinen M a n d a n t e n e r re ichen k a n n , s ind also h ie r die E i n f l u ß m ö g l i c h k e i t e n 
etwas g ü n s t i g e r . 
D a ß V e r k e h r s d i c h t e u n d B l u t a l k o h o l g e h a l t a u c h für die Sper r f r i s t -Bemessung 
u n d d a m i t un te r p rognos t i s chen G e s i c h t s p u n k t e n eine R o l l e spie len, ü b e r r a s c h t 
z u n ä c h s t , da sie an s ich nur für d e n Unrech t sgeha l t der T a t bedeutsam erschei
nen. H i e r w i r d die eigene U n t e r s u c h u n g ü b e r die L e g a l b e w ä h r u n g ze igen m ü s s e n , 
ob diese be iden M e r k m a l e t a t s ä c h l i c h h ö h e r e R ü c k f a l l g e f a h r i n d i z i e r e n 5 6 . 
Bemerkenswer t ist s c h l i e ß l i c h das E rgebn i s , d a ß die Un te r sch i ede der S t r Z i n ver
schiedenen O L G - B e z i r k e n be i der B e m e s s u n g der Sperr f r i s t ke ine Para l l e le f i n d e n 
( N r . 13). M i t A u s n a h m e der ge r ing füg ig h ö h e r e n Sper r f r i s t en in d e n a u c h sonst 
besonders s trengen B e z i r k e n obe rha lb der M a i n l i n i e ist d ie Prax i s h ie r bemerkens 
wert e i n h e i t l i c h . 

Vgl . unten 4. Kap. A , IV; V . 



Tabelle 23. Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen und Bemessung der Sperrfrist nach § 42n (St ichprobengröße jeweils 300) 

Lfd . 
Nr. Merkmale Ausprägung n 

bis 6 
M 

Sperrfri 

7 - 1 2 
M 

st in Mon. 

13 -24 
M 

(%) 

über 
24 M 

Sign. 
Niv. 
% 

Korr . -K 

C C 

oeff. 

C C 
corr 

1 Einschlägige 
Vorstrafen 

nein 
ja 

225 
75 

61,8 
6,7 

33,8 
42,6 

1,8 
32,0 

2,6 
18,7 

0,1 0,52 0,74 

2 Frühere Entziehung 
der Fahrerlaubnis 

nein 
ja 

231 
69 

59,3 
10,1 

35,5 
37,7 

3,0 
30,4 

2,2 
21,8 

0,1 0,50 0,71 

3 Idealkonkurrenz ohne 
Übtr . (S tVO, S t V Z O ) 
F .o .F . 

107 
157 

36 

49,5 
53,5 
19,5 

35.5 
33.6 
47,2 

7,5 
8,3 

19,4 

7.5 
4.6 

13,9 

0,1 0,39 0,48 

4 Vorstrafen im 
Verkehr 

nein 
ja 

143 
157 

61,5 
35,7 

35,0 
36,9 

0,7 
17,2 

2,8 
10,2 

0,1 0,34 0,48 

5 Vorstrafen allg. 
(einschl. reg. 
Verk. Übertr . ) 

keine 
eine 
zwei 
drei und mehr 

124 
71 
45 
60 

62,9 
43.7 
37.8 
30,0 

33,9 
38,0 
35,6 
38,3 

3,2 
18,3 
26.6 
31.7 

<— 

<— 

< -

0,1 0,34 0,42 

6 Dauer des Führer
scheinbesitzes 

ohne F.Schein 
bis 4 Jahre 
mehr als 4 Jahre 

37 
134 
129 

21,6 
45,5 
58,1 

46 
32,8 
36,5 

32,4 
21,7 

5,4 

< -

«— 

0,1 0,30 0,37 

7 Art der 
Verurteilung 

Strafbefehl 
Urt .o.StrZ-G runde 
Urt .m.Gründen 

72 
75 

153 

48.6 
48,0 
47.7 

50,0 
40,0 
27,5 

1,4 
12,0 
24,8 <r-

0,1 0,28 0,34 

8 Eigene 
Verletzungen 

mittel-schwer 
leicht 
keine 

31 
26 

232 

54,5 
62,1 
45,4 

36,4 
20.7 
37.8 

9,1 
17,2 
16,2 <— 

5 0,20 0,24 

9 Eigener 
Sachschaden 

keiner 
bis 5 0 0 . - D M 
über 5 0 0 . - D M 

141 
80 
79 

39.7 
53.8 
57,0 

43,3 
25,0 
34,2 

10,6 
11,2 

5,1 

6,4 
10,0 

3,7 

5 0,20 0,24 



Fortsetzung Tabelle 23: 

Lfd . 
Nr. Merkmale Ausprägung n 

bis 6 
M 

Sperrfrist 

7 - 1 2 
M 

in Mon. ( 9 

1 3 - 2 4 
M 

o) 

über 
24 M 

Sign. 
Niv. 
% 

K o r r . - * 

C C 

[oeff. 

C C 
corr 

10 Beistand eines 
Rechtsanwaltes 

nein 
ja 

170 
130 

42,9 
54,6 

42,4 
27,7 

10,0 
8,5 

4,7 
9,2 

5 0,19 0,27 

11 Verkehrssituation verk. reiche Zeit 
oder Gegend 
verk. arme Zeit 
oder Gegend 

93 

207 

51,6 

46,3 

26,9 

40,1 

15,0 

6,8 

6,5 

6,8 

5 0,16 0,23 

12 Blutalkoholgehalt unter 2 %o 
2 %o und höher 

153 
147 

52,9 
42,9 

34.0 
38.1 

13,1 
19,0 

«— 
«-

5 0,15 0,21 

13 OLG-Bezirke 
(gruppiert nach 
StrzB-Praxis) 

I bes. streng 
II streng 
III mild norddt. 
IV mild süddt. 

132 
41 
47 
80 

42,4 
53,7 
53.2 
51.3 

36,4 
36,6 
34,0 
36,2 

21,2 
9,7 

12,8 
12,5 

< -
<— 
<— 
< -

n.s. 0,14 0,17 

Erläuterung: In den mit « -gekennze ichne ten Feldern wurden die Sperrfristen über 24 Monaten mit denen der Spalte 1 3 - 2 4 Mon. zusammen
gelegt, so daß in diesen Fällen die Überschrift „ 1 3 und mehr M " heißt (Grund: Erwartungswert Für Signifikanztest m u ß pro Zelle 
mindestens 5 sein). 
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VI. D a r s t e l l u n g der durchschnittlichen S t r a f e n 

1 Die Bedeutung von Mittelwerten der Strafzumessungspraxis 

N o c h a n s c h a u l i c h e r als d ie K o r r e l a t i o n s a n a l y s e l ä ß t d ie B e r e c h n u n g des a r i thme
t i s chen M i t t e l s a l le r v e r h ä n g t e n S t r a fen e r k e n n e n , w i e s i ch b e s t i m m t e M e r k m a l e 
auf d i e S t r Z a u s w i r k e n . D a r ü b e r h inaus hat das a r i thme t i sche M i t t e l d e n V o r t e i l , 
d a ß es z u g l e i c h e i n e n e c h t e n D u r c h s c h n i t t s w e r t der S t r Z - P r a x i s dars te l l t : D i e U n 
terschiede z w i s c h e n s t rengeren u n d m i l d e r e n G e r i c h t e n w e r d e n m i t d e m i h n e n 
z u k o m m e n d e n z a h l e n m ä ß i g e n G e w i c h t b e r ü c k s i c h t i g t . S t r a f e n - M i t t e l w e r t e s ind 
also das a d ä q u a t e s t e u n d e infachs te M a ß für eine r e p r ä s e n t a t i v e quan t i t a t i ve Dar 
s te l lung der S t r Z - P r a x i s . S i e s ind daher am ehesten geeignet , das R i c h t e r r e c h t 
auf d e m G e b i e t de r S t r Z so da rzus t e l l en , d a ß es w i e h ö c h s t r i c h t e r l i c h e E n t s c h e i 
dungen b e i R e c h t s f r a g e n als O r i e n t i e r u n g s m a ß z u r V e r f ü g u n g steht. 
E i n e E i n s c h r ä n k u n g ist j e d o c h i m R a h m e n der vo r l i egenden Unte rsuchungsergeb
nisse g e b o t e n : G e l d s t r a f e u n d Fre ihe i t s s t ra fe lassen s ich b isher n ich t auf eine 
e i n h e i t l i c h e D i m e n s i o n p r o j i z i e r e n u n d d a m i t n i c h t i n Ges t a l t eines gemeinsamen 
M i t t e l w e r t e s da r s t e l l en . D i e Ersa tzf re ihe i t ss t rafe l ä ß t s i ch n i ch t als z e i t l i che E r 
s a t z g r ö ß e h e r a n z i e h e n ; sie w i r d b isher meis t n a c h schemat i schen U m r e c h n u n g s 
g r ö ß e n festgesetzt u n d se l t en i m H i n b l i c k au f ih r G e w i c h t als Ze i t s t ra fe . E h e r 
w ä r e es m ö g l i c h , d i e k ü n f t i g e Ge lds t r a fe nach T a g e s s ä t z e n u n d die Fre ihe i t ss t ra fe 
für B e r e c h n u n g u n d V e r g l e i c h v o n S t r a f m a ß d u r c h s c h n i t t e n auf eine E b e n e z u 
s t e l l e n 5 7 . I m R a h m e n de r b i sher igen R e c h t s p r a x i s e rschien es dagegen angebracht , 
beide S t r a f a r t e n ge t renn t z u behande ln . 

D a d ie G e l d s t r a f e i m Un te r suchungs j ah r 1966 b e i T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n i m V e r 
keh r n u r i n A u s n a h m e f ä l l e n (s.o. T a b . 9, 10) v e r h ä n g t w u r d e u n d d e m g e m ä ß i n 
der S t i c h p r o b e n u r se l ten v o r k a m , w a r e n d i f fe renz ie r te M i t t e l w e r t v e r g l e i c h e nu r 
be i d en F r e i h e i t s s t r a f e n m ö g l i c h . 
I m m e r h i n k o n n t e a n h a n d der G e l d s t r a f e n i n der G e s a m t s t i c h p r o b e festgestellt 
w e r d e n , d a ß d i e u n t e r s c h i e d l i c h e gesetz l iche B e w e r t u n g der be iden Straf ta tbe
s t ä n d e a u c h i n d e n S t r a f m a ß d u r c h s c h n i t t e n der Ge lds t r a fe z u m A u s d r u c k k a m : 

§ 3 1 5 c : a M = 6 6 0 D M ( 1 0 F ä l l e ) 
§ 3 1 6 : a M = 4 3 3 , 5 7 D M ( 1 4 F ä l l e ) 

D e m g e g e n ü b e r k o n n t e n F re ihe i t s s t r a f en m i t u n d ohne B e w ä h r u n g e i n h e i t l i c h be
handel t w e r d e n . Z w a r ist a u c h hier die W i r k u n g für den B e t r o f f e n e n un te rsch ied
l i c h , v o m G e r i c h t her gesehen handel t es s i ch aber in be iden F ä l l e n u m eine Be
w e r t u n g des S c h u l d - u n d Unrech tsgeha l tes am M a ß s t a b der Z e i t des F re ihe i t s 
entzuges. O b d ie V o l l s t r e c k u n g der Strafe z u r B e w ä h r u n g ausgesetzt w i r d , ist 
eine d a v o n z u t r e n n e n d e Frage . D e r R i c h t e r dar f s i ch be i der Bemessung der 
Strafe n i c h t v o n d e m G e d a n k e n an die S t ra fausse tzung beeinf lussen l a s sen 5 8 . D e n 
n o c h w i r d m a n n i c h t ganz a u s s c h l i e ß e n k ö n n e n , d a ß die auch v o m B G H pos tu
lierte strenge T r e n n u n g z w i s c h e n F i n d u n g der gerech ten Strafe u n d Strafausset-

Vgl. auch oben S. 92 f., 105 f. 
Vgl . B G H NJW 1954, 39 f f ; O L G Frankfurt NJW 1956, 113; Bruns 1967, 31; 
Dreher 1972 § 23 A n m . 1; ferner Kunert 1969, 708 f. unter Hinweis auf § 261 Abs. 1 
und 3 S tPO; e inschränkend offenbar Middendorff 1970b, 266. 
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zung zu r B e w ä h r u n g i n der P rax i s n i ch t i m m e r in der e r f o r d e r l i c h e n „ g e d a n k l i 
chen S e l b s t d i s z i p l i n " 5 9 e ingehal ten w i r d . Z w a r w i r d s ich die V e r m e n g u n g der 
be iden G e s i c h t s p u n k t e i n erster L i n i e i n der N ä h e der gese tz l i chen M a r k i e r u n g s 
p u n k t e ( f r ü h e r 9 M o n a t e , j e t z t 6 M o n a t e , 1 ode r 2 Jahre) a u s w i r k e n . U m g e k e h r t 
m u ß be i we i t da run te r l i egenden S t r a fen m i t der M ö g l i c h k e i t gerechnet we rden , 
d a ß d ie G e r i c h t e be i ausgesetzten S t r a fen d a z u neigen, das M a ß e twas h ö h e r fest
zuse tzen , u m die w a r n e n d e F u n k t i o n des d r o h e n d e n W i d e r r u f s der Strafausset
zung z u v e r s c h ä r f e n 6 0 

O b w o h l Z w e i f e l an der V e r e i n b a r k e i t derar t iger S t r Z - E r w ä g u n g e n m i t d e m ge
se tz l ichen S y s t e m des S t r Z - R e c h t s angebracht s i n d , p r ä g e n so lche T e n d e n z e n die 
S t r Z - P r a x i s mi t u n d k ö n n e n n ich t e in fach ausgek lammer t , sonde rn n u r d u r c h 
empi r i sche A n a l y s e festgestellt u n d ü b e r w u n d e n w e r d e n . Ers t be i e iner s ta t i s t i sch 
s ich tbaren V e r s c h i e b u n g des G e s a m t b i l d e s der S t ra fp rax i s w ä r e eine vö l l i g ge
t rennte A u s w e r t u n g gebo ten . Wie T a b . 24 zeigt , ist eine so lche B e f ü r c h t u n g n ich t 
gerechtfer t igt . V i e l m e h r s ind d ie ausgesetzten S t ra fen e r w a r t u n g s g e m ä ß (wegen 
ihres Zusammenhanges m i t Vor s t r a f en f r e ihe i t ) d u r c h s c h n i t t l i c h etwas m i l d e r als 
die n ich t ausgesetzten. 

Tabelle 24. Arithmetisches Mittel der Freiheitsstrafen mit und ohne Bewährung (in Tagen) 

F .o .B. F .m.B. n 

§ 316 27,7 22,0 212/78 

§ 315c 29,7 29,2 221/65 

§§ 315c/230 32,5 33,3 81/16 

L e d i g l i c h be i d e n z u m V e r g l e i c h herangezogenen F ä l l e n der I d e a l k o n k u r r e n z v o n 
T r u n k e n h e i t am Steuer m i t f a h r l ä s s i g e r K ö r p e r v e r l e t z u n g sche inen d ie S t ra fen 
be i S t r z B ge r ing füg ig strenger z u sein. Wegen der ger ingen Z a h l der F ä l l e ist die
ses Ergebn i s aber n i ch t z u v e r l ä s s i g . 

Kunert 1969, 708. 
Dieser Verdacht taucht z.B. bei den Empfehlungen des 4. Verkehrsgerichtstages auf. Die 
empfohlenen Strafen von 1-3 Monaten Gefängnis mit StrzB, die sich in der Praxis bei 
etwa 6 Wochen einpendelten, lagen jedenfalls erheblich über der durchschnittlichen Strafe 
für Erst täter in jener Zeit. Allerdings wurden diese Empfehlungen verhältnismäßig selten 
befolgt, so daß die Ergebnisse insgesamt nicht erheblich verzerrt wurden (vgl. oben S. 
70 f f ) . 
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2 Durchschnittsstrafen bei den 3 h ä u f i g s t e n Trunkenheitsdelikten im Verkehr 

D i e B e r e c h n u n g der M i t t e l w e r t e für alle V e r u r t e i l u n g e n eines Straf ta tbestandes 
ist d i e e infachste A r t der D a r s t e l l u n g der d u r c h s c h n i t t l i c h e n S t ra fprax is . F r e i 
l i c h d a r f dieser G r u n d w e r t i n seiner B e d e u t u n g n i ch t ü b e r s c h ä t z t w e r d e n , w e i l 
mi t der M ö g l i c h k e i t gerechnet w e r d e n m u ß , d a ß i n i h m sehr un te r sch ied l i che 
S t r Z - T y p e n k ü n s t l i c h auf e inen N e n n e r gebracht w e r d e n . A l s s tat is t ische D u r c h 
schni t tss t rafe eignet s i ch dieser G e s a m t m i t t e l w e r t aber z u r Da r s t e l l ung der zen
t ra len S t r Z - T e n d e n z e n , insbesondere z u r Ü b e r p r ü f u n g der F rage , w ie s ich die 
V o r w e r t u n g des Gesetzgebers , die er i n der A b s t u f u n g der gese tz l ichen Strafrah
m e n z u m A u s d r u c k gebracht hat , auf die S t r Z - P r a x i s insgesamt auswi rk t . 
A u s T a b . 25 ist z u ersehen, d a ß s i ch die A b s t u f u n g der gese tz l i chen S t r a f r ahmen 
in d e n D u r c h s c h n i t t s s t r a f e n widersp iege l t , a l lerdings b e i w e i t e m n ich t i n d e m 
A u s m a ß , w i e s ich d ie S t r a f r a h m e n un te r sche iden . D i e U n t e r s c h i e d e s ind sehr ge
r ing u n d s ta t i s t i sch n i ch t s i g n i f i k a n t 6 1 . D e n n o c h l ä ß t s ich sagen, d a ß der U n w e r t 
gehalt b e i den d re i h ä u f i g s t e n T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n v o m Gese tz u n d v o n den G e 
r i c h t e n n ich t g e g e n s ä t z l i c h bewer te t w i r d . B e m e r k e n s w e r t ist , d a ß die G e r i c h t e 
dem - meis t „ z u f ä l l i g e n " - E r f o l g der f a h r l ä s s i g e n K ö r p e r v e r l e t z u n g nu r relat iv 
geringes G e w i c h t beimessen. 

Tabelle 25. Durchschnittsstrafen nach Straf ta tbeständen (in Tagen) 

Strafrahmen Tatbestand 
G 

aM 
esamtstich 

V-In
terv."1' 

Drobe 
n aM 

Teilstichpr 
V-In
terv."1" 

obe 
n 

bis 3 J. §§ 315c/230 32,6 ± 4 , 5 97 - - -
bis 2 J. § 315c 29,6 ± 2,6 290 31,2 ± 4,9 99 

bis 1 J. § 316 26,4 ± 2,0 286 26,1 ± 2 , 5 190 

+ Signifikanzniveau für Vertrauensintervall: 5 % 

3 Strafen bei einzelnen Strafzumessungstatsachen 

Ä h n l i c h wie be i der K o r r e l a t i o n s a n a l y s e so l l n u n festgestellt w e r d e n , w i e s ich 
m ö g l i c h e S t r Z - T a t s a c h e n auf das d u r c h s c h n i t t l i c h e S t r a f m a ß a u s w i r k e n . D a b e i 
werden die Ergebnisse für § 3 1 5 c u n d § 3 1 6 z u s a m m e n g e f a ß t , u m g e n ü g e n d 
g r o ß e M e r k m a l s g r u p p e n z u erha l ten . W i e o b e n (S. 104 f.) gezeigt w u r d e , ist dies 
ver tretbar , da s i ch die be iden T a t b e s t ä n d e h i n s i c h t l i c h der S t r Z - P r a x i s n ich t sig
n i f ikan t un te rsche iden . A u s z u g e h e n ist also v o n e inem gemeinsamen M i t t e l w e r t 
v o n 27 ,9 Tagen be i e inem V e r t r a u e n s i n t e r v a l l v o n ± 2,4 T a g e n (s.o. S .104) . In 
Tab . 26 s ind die d u r c h s c h n i t t l i c h e n S t ra fen wiedergegeben, wie sie s ich in A b 
h ä n g i g k e i t v o n i so l i e r t en S t r Z - T a t s a c h e n fests tel len lassen. 

6 1 Geprüft mit dem F- und t-Test. 
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Tabelle 26. Mittelwerte der Freiheitsstrafen bei einzelnen Merkmalen (in Tagen) 

Lfd . 
Nr. Merkmal 

n 
ges. Ausprägungen 

n aM aM 
Diff. 
m a x . + 

Sign. 
Niv. 
% ++ 

1 Einschlägige 
Vorstrafen 

289 keine 
eine 
2 und mehr 

214 
57 
18 

22,9 
35.5 
62.6 39,7 0,1 

2 Fahren ohne 
Fahrerlaubnis 

282 nein 
F .o .F . (einf.) 
F .o .F . (trotz 
Entziehung d. 
F.Scheins) 

214 
15 
15 

25,9 
26,3 
60,9 35,0 

1 

3 Frühere Entzie
hung des F . 
Scheins 

289 nein 
ja 

220 
69 

22,7 
44,3 21,6 0,1 

4 OLG-Bezirke 
(gruppiert nach 
Strafaussetzungs
praxis) 

289 I bes. streng 
II streng 
III mild norddt. 
IV mild süddt. 

131 
39 
43 
76 

29,2 
19,1 
40,5 
23,1 21,4 0,1 

5 Vorstrafen ohne 
einschlägig Vor
bestrafte (ein
schl. Verk.Übertr . ) 

214 keine 
eine 
zwei 
drei und mehr 

118 
46 
25 
25 

21,6 
22,2 
25,6 
28,1 6,5 n.s. 

6 Vorstrafen ausschl. 
wegen klass. K'tät 

136 nein 
ja 

118 
18 

21,6 
27,9 6,3 5 

7 Trinkanlaß 289 Feiern, Beruf, 
Wirtshausbesuch 
„ S a u f t o u r " 

149 
108 

32 

26,8 
28,0 
32,2 5,4 

n.s. 

(20) 

8 Angaben des 
Täters zur 
Fahrtücht igkei t 

289 subj. fahrtüchtig 
keine Angaben 

195 
94 

26,3 
31,2 4,9 

n.s. 
(10) 

9 Eigene Verletzung 289 mittel-schwer 
leicht 
keine 

31 
26 

232 

25,9 
24,5 
28,5 4,0 n.s. 

10 Blutalkoholgehalt 289 bis 1,7 %o 
1,8-2,1 %o 
2,2 %o und 
mehr 

103 
100 

86 

25,4 
29,1 
29,3 3,9 n.s. 

11 Verkehrssituation 289 verk. arm 
verk.reich 

88 
198 

29,5 
26,9 2,6 n.s. 

12 Vorhersehbarkeit 
der Fahrt bei 
Trinkbeginn 

270 ja 
nein 

218 
52 

26,7 
29,3 2,6 n.s. 

13 Alter 289 unter 30 
30 und älter 

139 
150 

26,6 
29,1 2,5 n.s. 
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Fortsetzung Tabelle 26: 

Lfd. 
Nr. Merkmal 

n 
ges. Ausprägungen 

n aM aM 
Diff. 
m a x . + 

Sign. 
Niv. 
% + + 

14 Dauer des F . - 192 bis 3 Jahre 63 21,8 
Scheinbesitzes über 3 - 7 Jahre 66 23,5 
ohne F .o .F . und mehr als 7 Jahre 63 21,1 2,4 n.s. 
ohne frühere Ent
ziehung 

15 Vorstrafen im 
Verkehr (ohne 
einschlägig Vorbe
strafte) 

214 keine 
Verg. u. Übertr . 
nur Übertre
tungen 

136 
55 
23 

22,4 
23,7 
24,0 1,6 n.s. 

Erläuterungen: 
+ Maximale Differenz zwischen dem niedrigsten und höchs ten arithm. Mittel für die einzel

nen Merkmalsausprägungen. 
"H" Zur Signifikanzprüfung für den Mittelwertvergleich wurde der niedrigste und der höchste 

Mittelwert zugrundegelegt. Als Signifikanztest diente der F-Test und der t-Test (vgl. dazu 
B a r t e l 1972, 103 f f ) . 

A u c h h ier k o m m t die ü b e r r a g e n d e B e d e u t u n g der einschlägigen V o r s t r a f e n ( N r . 1) 
anschau l i ch z u m A u s d r u c k 6 2 ; sogar die Z a h l der e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n w i r k t 
s ich d e u t l i c h auf das S t r a f m a ß aus. Sehr streng w i r d a u c h die T r u n k e n h e i t s f a h r t 
t ro t z en tzogener F a h r e r l a u b n i s bestraft ( N r . 2 ) ; dies d ü r f t e aber eher darauf z u 
r ü c k z u f ü h r e n sein, d a ß i n der R e g e l ebenfal ls eine e i n s c h l ä g i g e V o r s t r a f e der E n t 
z i ehung vorausgeht ; d e n n d ie an s i ch g e f a h r e r h ö h e n d e K o n k u r r e n z m i t F a h r e n 
ohne F ü h r e r s c h e i n a l l e in w i r d n i ch t strenger bestraft als d ie T r u n k e n h e i t s f a h r t 
v o n F ü h r e r s c h e i n b e s i t z e r n ( N r . 2) . D a n e b e n ist n o c h die Z u g e h ö r i g k e i t des G e 
r ich ts z u b e s t i m m t e n O L G - B e z i r k e n v o n B e d e u t u n g ( N r . 4 ) 6 3 . A l l e r d i n g s w e r d e n 
die Ergebnisse h i e r z u etwas verzerr t d u r c h die berei ts e r w ä h n t e P rax i s i n den 
no rddeu t schen B e z i r k e n B e r l i n , H a m b u r g u n d Sch l e swig , i n denen die z u r Be
w ä h r u n g ausgesetzten S t ra fen h ö h e r angesetzt w u r d e n . D i e n o r m a l e S c h w a n 
kungsbre i te liegt z w i s c h e n 19 u n d 3 0 Tagen . 
D i e Ü b e r p r ü f u n g der W i r k u n g der n ich t e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n m u ß vö l l ig ge
trennt v o n den e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n er fo lgen , da sonst in terne K o r r e l a t i o n e n 
das B i l d z u sehr v e r f ä l s c h e n w ü r d e n . B e i dieser i so l i e r t en B e t r a c h t u n g zeigt s ich , 
d a ß die V e r k e h r s v o r s t r a f e n ( e i n s c h l i e ß l i c h Ü b e r t r e t u n g e n , j e tz t O r d n u n g s w i d r i g 
kei ten) als so lche p r a k t i s c h o h n e B e d e u t u n g s ind ( N r . 14). L e d i g l i c h be i der Z a h l 
der n ich t e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n ( N r . 5) er langen neben d e n V o r s t r a f e n wegen 

Auch Merkmal 2 (frühere Entziehungen) korreliert sehr hoch mit einschlägigen Vorstra
fen (rd> = 0,8). 
Über ähnlich große Unterschiede bei Strafmittelwerten für Rauschgiftdelikte in Nord-
und Süd-Carolina und für Falschgelddelikte in West- und Süd-Texas und Indiana berichtet 
D Esposito 1969, 183 ff. (mit weiteren Beispielen). 
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klassischer K r i m i n a l i t ä t a u c h die f r ü h e r e n V e r u r t e i l u n g e n wegen V e r k e h r s d e l i k t e n 
eine gewisse B e d e u t u n g . S i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e z u d e n vö l l ig S t ra f f re ien erge
ben s i ch a l lerdings nur be i d r e i u n d m e h r f r ü h e r e n V e r u r t e i l u n g e n . 
B e i i so l ie r ten V o r s t r a f e n wegen klass ischer K r i m i n a l i t ä t , a u c h w e n n d a n e b e n ke ine 
V e r k e h r s d e l i n q u e n z vor l i eg t , s ind die S t ra fen ge r ing füg ig h ö h e r als b e i F e h l e n sol
cher V o r s t r a f e n ( N r . 6) . 
Ger inge , w e n n a u c h n o c h d e u t l i c h e rkennbare U n t e r s c h i e d e ergeben s i c h für den 
in der L i t e r a t u r h ä u f i g genann ten S t r Z - G r u n d „ S a u f t o u r " ( N r . 7) , o b w o h l dieses 
M e r k m a l n ich t m i t e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n ko r r e l i e r t . 
E r s t a u n l i c h ist angesichts der h o h e n B l u t a l k o h o l k o n z e n t r a t i o n e n , d a ß d ie A n g a b e 
der T ä t e r , sie h ä t t e n s i ch f a h r t ü c h t i g g e f ü h l t , s t r a f m i l d e r n d b e r ü c k s i c h t i g t w i r d . 
D i e ü b r i g e n Ergebnisse lassen z w a r gewisse T e n d e n z e n e r k e n n e n , d o c h s ind ein
deut ige Aussagen wegen der z u h o h e n I r r t u m s w a h r s c h e i n l i c h k e i t n i c h t m ö g l i c h . 
Desha lb d ü r f e n a u c h die e rwar tungswid r igen Fes t s t e l l ungen , d a ß d ie S t r a fen be i 
V o r h e r s e h b a r k e i t der T r u n k e n h e i t s f a h r t m i l d e r ausfa l len als b e i unvorhersehba
ren F a h r t e n ( N r . 12) ode r d a ß die F a h r t e n i n ve rkehr sa rmer G e g e n d o d e r Ze i t 
strenger bestraft w e r d e n als be i s t a rkem V e r k e h r ( N r . 11), n i ch t ü b e r b e w e r t e t 
werden . 
Insgesamt ergeben s i ch h i n s i c h t l i c h des G e w i c h t s e inze lner S t r Z - T a t s a c h e n ke ine 
wesen t l i chen A b w e i c h u n g e n v o n den Ergebn i s sen der K o r r e l a t i o n s a n a l y s e . D i e 
S t r a f en -Mi t t e lwer t e lassen aber n o c h deu t l i che r e r k e n n e n , w i e s i ch e inze lne Tat
sachen i n der P r ax i s a u s w i r k e n . D a b e i s te l len s i ch z u n ä c h s t d r e i u n ü b e r s e h b a r e 
G r u n d t y p e n der S t r Z - P r a x i s heraus: 

1. E r s t t ä t e r , d .h . n ich t e i n s c h l ä g i g V o r b e s t r a f t e (ca. 22 Tage) . 
2. T ä t e r m i t einer e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e (ca . 36 Tage) . 
3. T ä t e r m i t 2 ode r m e h r e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n ode r T r u n k e n h e i t s f a h r t t ro t z 

entzogener F a h r e r l a u b n i s (ca . 6 0 Tage) . 
G e r i n g f ü g i g e M o d i f i k a t i o n e n , d ie aber n i ch t d iesen R a h m e n sprengen, ergeben 
s ich b e i den E r s t t ä t e r n , w e n n sie d r e i ode r m e h r andere V e r u r t e i l u n g e n oder aus
s c h l i e ß l i c h V e r u r t e i l u n g e n wegen klass ischer K r i m i n a l i t ä t aufweisen . 
E i n e n F r e m d k ö r p e r i n d iesem S y s t e m stell t der E i n f l u ß der O L G - B e z i r k e dar, 
der j e d o c h be i e iner r e p r ä s e n t a t i v e n D a r s t e l l u n g der S t r Z - D u r c h s c h n i t t e für die 
gesamte B u n d e s r e p u b l i k neutra l is ier t w i r d . 

D i e b isher igen Ergebnisse k ö n n e n n o c h n i ch t als e n d g ü l t i g e B e s c h r e i b u n g der 
S t r Z - P r a x i s angesehen w e r d e n . D i e darges te l l ten D u r c h s c h n i t t s s t r a f e n b e r ü c k s i c h 
t igen j ewe i l s nur d ie A b h ä n g i g k e i t v o n einer V a r i a b l e n ; d a m i t w i r d re la t iv stark 
v o n realen Fa l lges t a l tungen abstrahier t . O b w o h l s ich be i e iner s ta t i s t i schen Mas
senunte rsuchung n iemals alle realen M e r k m a l s k o m b i n a t i o n e n b e r ü c k s i c h t i g e n las
sen, s o l l a b s c h l i e ß e n d versucht w e r d e n , anhand einiger t y p i s c h e r Fa l lges t a l tungen 
z u ü b e r p r ü f e n , o b s ich A n h a l t s p u n k t e Für eine wei te re D i f f e r e n z i e r u n g der S t r Z -
Prax i s ergeben. 
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4 Durschschnittsstrafen bei verschiedenen Merkmalskombinationen 

A u s der F ü l l e m ö g l i c h e r M e r k m a l s k o m b i n a t i o n e n w u r d e n einige a u s g e w ä h l t , die 
i m U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l so h ä u f i g v o r k a m e n , d a ß es n o c h s i n n v o l l erschien, sta
t is t ische M i t t e l w e r t e anzugeben . F e r n e r r i ch te te s i c h die A u s w a h l nach den G e 
s i c h t s p u n k t e n , die i n der D i s k u s s i o n ü b e r d ie S t r Z b e i T r u n k e n h e i t am Steuer 
h ä u f i g e r genannt w e r d e n . E i n e v o l l s t ä n d i g e Sys t ema t i s i e rung al ler F ä l l e war i n 
diesem Z u s a m m e n h a n g w e d e r beabs ich t ig t n o c h m ö g l i c h . 
In T a b . 27 s ind einige Be i sp ie l e für die auf diese Weise g e p r ü f t e n Z u s a m m e n 
h ä n g e wiedergegeben . E i n e In t e rp re t a t i on der E i n z e l h e i t e n e r ü b r i g t s i ch , da a u c h 
be i dieser d i f f e renz ie r t en B e t r a c h t u n g d e u t l i c h w i r d , d a ß die en tsche idende 
S c h w e l l e der S t r Z - P r a x i s z w i s c h e n E r s t t ä t e r n u n d W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n v e r l ä u f t . 
V e r g l e i c h b a r e B e d e u t u n g hat nur die f r ü h e r e E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s , a u c h 
w e n n sie n ich t wegen eines T r u n k e n h e i t s d e l i k t e s erfolgte ( N r . 10). I m ü b r i g e n 
lassen s i c h z w a r be i E r s t t ä t e r n gewisse D i f f e r e n z i e r u n g e n fests tel len, d o c h gehen 
sie n ich t so we i t , d a ß m a n v o n k l a r e rkennba ren G r u n d t y p e n sprechen k ö n n t e . 
A l l e n f a l l s d ie jenigen, d ie eine Z e c h t o u r u n t e r n e h m e n oder die w ä h r e n d der Be
r u f s a u s ü b u n g t r i n k e n u n d b e i s t ä r k e r e m V e r k e h r nach Hause fahren , n e h m e n un 
ter den E r s t t ä t e r n eine gewisse S o n d e r s t e l l u n g e in ( N r . 6 , 7 ) . 

Tabelle 27. Mittelwerte der Freiheitsstrafen bei verschiedenen Merkmalskombinationen 

Lfd. 
Nr. Beschreibung der Merkmalskombination n aM 

1 Erst täter , Vorhersehbarkeit der Fahrt, keine eigene od. 
fremde Verletzung, keine „ Z e c h t o u r " , Fahrt zu verkehrs
reicher Zeit oder in verkehrsreicher Gegend 

45 19,7 

2 Erst täter , auch ohne sonst. Verkehrsvorstrafe, Führer
scheinbesitz seit über 7 Jahren, keine „ Z e c h t o u r " 

30 20,7 

3 Erst tä ter , Vorhersehbarkeit der Fahrt, keine eigene od. 
fremde Verletzung, keine „ Z e c h t o u r " , verkehrsarme Zeit 
od. Gegend, Blutalkoholgehalt unter 2 %o 

51 22,1 

4 Erst tä ter , Vorhersehbarkeit der Fahrt, keine eigene od. 
fremde Verletzung, keine „Zech tou r " , verkehrsarme Zeit 
oder Gegend 

90 23,0 

5 Erst täter , Vorhersehbarkeit der Fahrt, keine eigene od. 
fremde Verletzung, keine „ Z e c h t o u r " , verkehrsarme Zeit 
od. Gegend, Blutalkoholgehalt 2 %o und höher 

39 24,2 

6 Erst täter , „ Z e c h t o u r " 25 24,5 

7 Erst täter , Alkoholgenuß während der Berufsausübung, 
Fahrt zu verk. reicher Zeit od. Gegend 

17 28,5 

8 Wiederholungstäter , mit früherer Entziehung der Fahrer
laubnis, neuer F.-Schein bis zu 3 J. alt 

36 39,9 

9 Wiederholungstäter , mit früherer Entziehung der Fahrer
laubnis, neuer F.-Scheinbesitz seit 4 - 7 J . 

17 41,0 
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Fortsetzung Tabelle 27: 

Lfd. 
Nr. Beschreibung der Merkmalskombination n aM 

10 Ersttäter, aber frühere Entziehung der Fahrerlaubnis 
wegen anderer Verkehrsdelikte 

6 50 

11 Wiederholungstäter, mit früherer Entziehung der 
Fahrerlaubnis, Idealkonkurrenz mit F.o.F. 

15 60,9 

VII. Zusammenfassung und rechtliche Würdigung 

Die vorangegangene Analyse hat eine starke Verengung der StrZ-Praxis auf den 
Gesichtspunkt e insch läg iger Vorstrafen sichtbar gemacht. Trotz dieser, vom 
Standpunkt der StrZ-Lehre e n t t ä u s c h e n d e n , Vereinfachung lassen sich eindeu
tige Fehler in den Durchschnittstendenzen nicht feststellen. 
Lediglich die nicht unerheblichen Unterschiede in verschiedenen OLG-Bez irken 
m ü s s e n als u n e r w ü n s c h t bezeichnet werden, da der Unrechts- und Schuldgehalt 
bei der Trunkenheit im Verkehr heute nicht mehr von regionalen Besonderheiten 
abhängt . Wenn auch in der Rechtsprechung mehrfach betont wurde, d a ß in sol
chen F ä l l e n kein V e r s t o ß gegen Art . 3 G G vorliege 6 4 , so sind sachlich nicht ge
rechtfertigte Unterschiede doch dem Ansehen der Strafrechtspflege a b t r ä g l i c h 
und b e s c h r ä n k e n m ö g l i c h e r w e i s e ihre E f f e k t i v i t ä t 6 5 . Die hier vorgeschlagene Be
rücks icht igung der durchschnittlichen Strafen als O r i e n t i e r u n g s g r ö ß e n für die 
Wertentscheidungen bei der Strafzumessung i.e.S. w ä r e geeignet, diesen Mangel 
im Laufe der Zeit auszugleichen. 
Die ü b e r r a g e n d e Bedeutung der e i n s c h l ä g i g e n Vorstrafen, die alle anderen StrZ-
Gesichtspunkte in den Hintergrund d r ä n g e n , entspricht wohl nicht ganz dem 
Idealbild einer umfassenden A b w ä g u n g aller relevanten Faktoren, wie es etwa in 
§ 13 zum Ausdruck kommt und wie es dem Stand einer differenzierten StrZ-
Dogmatik entsprechen würde . 
Gegen die Verwertung e insch läg iger Vorstrafen ist an sich nichts einzuwenden. 
§ 13 nennt das Vorleben des T ä t e r s als m a ß g e b l i c h e n StrZ-Grund, und in Recht
sprechung und Lehre ist seit langem anerkannt, d a ß hier insbesondere die ein
schlägigen Vorstrafen berücks i ch t ig t werden k ö n n e n 6 6 ; die neue R ü c k f a l l v o r 
schrift des § 17 ist eine gesetzliche B e s t ä t i g u n g des Gedankens, d a ß der ein
schlägige Rückfa l l oder der R ü c k f a l l nach ä h n l i c h e n Vortaten s c h u l d e r h ö h e n d zu 

6 4 Z .B . B V e r f G E 1, 345 f.; 9, 223; B G H 1, 183; 12, 159; B a y O b L G J Z 1968, 389 f.; vgl. 
auch Koffka 1971, § 13 Rdn . 19 und Schönke /Schröder 1972, § 13 Rdn . 60 m.w.N. 

6 5 Vg l . Kaiser 1970, 431 f.; 1972b, 111 ff. 
6 6 Vgl . Bruns 1967, 505 ff.; Maurach 1971, 848; J Z 1972, 132; B G H M D R 1954, 1899; 

O L G Hamm NJW 1959, 305; gegen schematische Verwendung aber O L G Köln V R S 23, 
25; O L G Bremen NJW 1954, 1899; zustimmend Bruns u. Schröder a.a.O. Zu beachten 
ist jetzt aber die Einschränkung durch § 49 B Z R G ; dazu z .B. B G H J Z 1972, 635 f.; 
Dreher 1972a, 618 ff. 
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b e w e r t e n sei . A u c h die sog. „ d o p p e l s p u r i g e I n d i z k o n s t r u k t i o n 4 g i l t als zu lä s s ig , 
d .h . e i n s c h l ä g i g e V o r s t r a f e n k ö n n e n s o w o h l un te r d e m G e s i c h t s p u n k t der e r h ö h 
ten S c h u l d für d ie Bemessung der schuldangemessenen Strafe , als a u c h für spezial
p r ä v e n t i v ausgerichtete M o d i f i k a t i o n e n der Strafe ( z . B . S t r z B ) 6 9 ode r für M a ß r e 
ge ln der S i c h e r u n g u n d Besserung herangezogen w e r d e n . 
A b e r d ie Ta t sache der e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n ist nur eine v o n v i e l en m ö g l i c h e n 
S t r Z - T a t s a c h e n u n d es fragt s i c h , ob die i n § 13 vorgeschr iebene G e s a m t a b w ä 
gung al ler U m s t ä n d e g e w ä h r l e i s t e t ist, w e n n e in Te i l a spek t derart i m M i t t e l p u n k t 
der S t r Z steht. E i n e gewisse D i s k r e p a n z z w i s c h e n T h e o r i e u n d P rax i s der S t r Z 
ist also n i ch t z u ü b e r s e h e n . D e n n o c h geht sie m . E . n i ch t ü b e r das h ä u f i g anzu
t reffende S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s z w i s c h e n R e c h t u n d R e c h t s w i r k l i c h k e i t h inaus . 
Z u n ä c h s t da r f n i ch t ü b e r s e h e n w e r d e n , d a ß der R ü c k f a l l als Schulds te igerungs
g rund s c h o n i m gese tz l i chen S y s t e m der S t r Z besonders he rvorgehoben ist ( § 1 7 ) 7 0 . 
H i n z u k o m m t , d a ß die s t rafprozessualen M ö g l i c h k e i t e n zu r E r f o r s c h u n g strafzu
messungsrelevanter P e r s ö n l i c h k e i t s m e r k m a l e b e s c h r ä n k t s i n d 7 1 . D i e V o r s t r a f e n 
s ind neben o b j e k t i v e n T a t u m s t ä n d e n oft die e inz ig z u v e r l ä s s i g fes ts te l lbaren S t r Z -
T a t s a c h e n 7 2 , besonders i n d e n meis t s u m m a r i s c h er led ig ten Verkehrss t r a f sachen . 
D a r ü b e r h inaus ist z u b e r ü c k s i c h t i g e n , d a ß n a c h den festgestel l ten B e f u n d e n ein
s c h l ä g i g e V o r s t r a f e n z w a r das g r ö ß t e G e w i c h t für d ie S t r Z haben , andere K r i t e 
r i en aber n ich t vö l l ig bedeu tungs los s ind , sonde rn nu r geringer bewer te t werden . 
So w i r d die s c h u l d e r h ö h e n d e B e d e u t u n g der „ Z e c h t o u r " 7 3 du rchaus i m S t r a f m a ß 
b e r ü c k s i c h t i g t , ebenso die - n i ch t ganz u n p r o b l e m a t i s c h e — subjekt ive E i n s c h ä t 
z u n g des T ä t e r s h i n s i c h t l i c h seiner F a h r t ü c h t i g k e i t . 

E i n e geringere, aber d o c h e rkennbare B e d e u t u n g haben eigene V e r l e t z u n g e n des 
T ä t e r s u n d d ie H ö h e des B l u t a l k o h o l g e h a l t e s . In Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t der h . M . 
s ind die G e r i c h t e v e r h ä l t n i s m ä ß i g z u r ü c k h a l t e n d b e i der B e w e r t u n g n i c h t e i n s c h l ä 
giger V o r s t r a f e n u n d V o r s t r a f e n wegen klass ischer K r i m i n a l i t ä t 7 4 . D i e A b s t u f u n g e n 
z w i s c h e n den T a t b e s t ä n d e n § 3 1 6 , § 3 1 5 c u n d § § 3 1 5 c , 2 3 0 , 73 s ind einerseits 
d e u t l i c h e rkennbar , anderersei ts n i ch t z u stark auf den E r f o l g abgestell t . 

0 / Vg l . Maurach J Z , 1972, 132 (zu B G H J Z 1972, 130f) ; B G H J Z 1972, 410 f.; Dreher 1972, 
§ 17 R d n . l ; zum erforderlichen Zusammenhang der Vortaten mit dem abzuurteilenden De
likt vgl. ferner Schönke/Schröder 1972, § 17 Rdn . H ; B a y O b L G NJW 1972, 1380; O L G 
Hamm NJW 1972, 1381. 

® Vgl . dazu Bruns 1967, 502 f f ; ferner Baumann 1962, 1795 f.; B G H M D R 1963, 331 f. m.w.N. 
6 9 Vgl . Bruns 1967, 349 f.; Schönke/Schröder 1972, § 13 Rdn. 46. 
7 0 Vgl . Maurach 1971, 856; vgl. auch Jescheck 1957, 22; Nol l 1962, 28; a.A. Stratenwerth 

1972, 35: „Die angeblich schuldsteigernde Wirkung des Rückfalls beruht . . . auf reinen 
Fikt ionen". 

7 1 S. oben S. 54 und S. 84. 
7 2 Vgl . Peters 1972, 57 f. 
7 3 Dazu z.B. Ludewig 1964, 221; Ohr 1968, 125; Granicky 1969, 453; Behnke 1969, 338; 

Martin 1970, 18; Koch 1970, 843; Spiegel 1971, 49; B G H 22, 200. 
7 4 Vgl . dazu Seib 1966, 146; Bruns 1967, 506; Jescheck 1969, 569; Schönke/Schröder 1972, 

§ 13 Rdn. 28; Maurach 1971, 848; JZ 1972, 131 f. (Anmerkung); 
großzügiger aber B G H JZ 1972, 130 m.w.N. aus der Rspr.; 
B G H 22, 201 nennt für Trunkenheit im Verkehr als erschwerend auch Vorstrafen wegen 
solcher Vergehen, die einen besonderen Mangel an Verkehrsgesinnung offenbaren. 

7 5 Vgl . Seib 1966, 145; Behnke 1969, 338; Martin 1970, 18; Koch 1970, 843; Rehberg 
1970, 130; B G H 22, 201. 

10 S c h ö c h , Strafzumessungspraxis und" Verkehrsdelinquenz 
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N i c h t z u vere inbaren m i t d e n G r u n d s ä t z e n des S t r Z - R e c h t s s ind nu r d ie festge
stel l ten Bewer tungs t endenzen be i d e m K r i t e r i u m der V e r k e h r s d i c h t e 7 5 u n d bei 
der Frage , ob der T ä t e r b e i m T r i n k e n w e i ß oder d a m i t r e c h n e n m u ß , d a ß er 
n o c h fahren w e r d e 7 6 . D a diese T e n d e n z aber nu r s c h w a c h a u s g e p r ä g t ist u n d die 
d i e s b e z ü g l i c h e n Untersuchungsergebnisse n ich t a n n ä h e r n d s ign i f ikan t s i nd , lassen 
s ich auch insofe rn e indeut ige Rech t s f eh l e r n i ch t fes ts te l len. 
In der L i t e r a t u r w i r d oft d ie F a h r t s t r e c k e als wei te re S t r Z - T a t s a c h e genannt . Wie 
bereits e r w ä h n t , k o n n t e n i n den A k t e n u n t e r l a g e n h i e r z u k e i n e h i n r e i c h e n d ge
nauen A n g a b e n gefunden w e r d e n . D i e ge legen t l i ch genann ten B e i s p i e l e , i n denen 
der T ä t e r nur bis z u r n ä c h s t e n L a t e r n e , i n d ie Garage , ode r u m d ie E c k e f ä h r t , 
s ind so sel ten, d a ß eine s tat is t ische A u s w e r t u n g n i ch t m ö g l i c h war . In den we
nigen festgestell ten F ä l l e n lagen d ie S t ra fen un te r d e m D u r c h s c h n i t t . D i e i m H i n 
b l i c k auf d ie geringere F r e m d - G e f ä h r d u n g ge legen t l i ch vorgeschlagene m i l d e r e 
Bestrafung der R a d f a h r e r l ä ß t s i ch anhand der Ergebnisse der S t rafverfo lgungs
stat is t ik v e r m u t e n 7 7 

Insgesamt k o m m e n also i n der S t r Z - P r a x i s du rchaus sachgerechte D i f f e r e n z i e 
rungen z u m A u s d r u c k , w e n n g l e i c h nach theore t i schen S t r Z - G r u n d s ä t z e n z u w ü n 
schen w ä r e , d a ß a u c h inne rha lb der G r u p p e der E r s t t ä t e r gewisse Fa l lges t a l t ungen 
s t ä r k e r v o m a l lgemeinen D u r c h s c h n i t t abgehoben w e r d e n ( z . B . m i l d e r e B e h a n d 
lung der unvorhe r sehbaren T r u n k e n h e i t s f a h r t e n ode r der F a h r t e n au f verkehrs
a rmen S t r a ß e n ) . S o l c h e V e r f e i n e r u n g e n lassen s i ch aber eher d u r c h f ü h r e n , w e n n 
die R i c h t e r e inen Ü b e r b l i c k ü b e r d ie a l lgemeine S t ra fp rax i s haben . 

Zwar wird man dies als Normalfall ansehen können (zutreffend B G H 22, 197, Schneble 
1969, 114), doch wäre dann eine mildere Bestrafung der unvorhersehbaren Trunken
heitsfahrten angebracht; eine Differenzierung wäre zumindest geboten (vgl. auch Schönke/ 
Schröder 1972, § 13 Rdn . 21). 
Vgl . oben S. 102/103 A n m . 242: die mildere Bestrafung im Rahmen des § 316 dürfte 
in erster Linie auf die Radfahrer entfallen. 
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4. K A P I T E L 

Spezial- und generalpräventive Aspekte der Strafzumessung bei 
Trunkenheit im Verkehr 

A. Empirische Grundlagen für die prognostische Beurteilung von 
Trunkenheitstätern 

/. Kriminologischer Erkenntnisstand 

1 Z u r K r i m i n o l o g i e der T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r 

D i e T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r ist i n einer V i e l z a h l v o n E i n z e l b e i t r ä g e n behandel t 
w o r d e n . Ü b e r k e i n anderes V e r k e h r s d e l i k t l iegen so vie le I n f o r m a t i o n e n v o r w i e 
ü b e r d ie un te r A l k o h o l e i n f l u ß begangenen V e r k e h r s d e l i k t e . E s ist n i ch t beab
s icht ig t , e inen v o l l s t ä n d i g e n Ü b e r b l i c k ü b e r alle Forschungsergebnisse z u geben, 
z u m a l K a i s e r 1 d ie bis 1970 vor l i egenden E r f a h r u n g e n l ü c k e n l o s zusammenges te l l t 
hat u n d die E r s c h e i n u n g s f o r m e n s i ch seither n i ch t w e s e n t l i c h v e r ä n d e r t haben . 
So k o n n t e auch i n der eigenen U n t e r s u c h u n g festgestellt w e r d e n , d a ß der ü b e r 
wiegende T e i l der T r u n k e n h e i t s d e l i n q u e n z i m Inneror t sve rkehr s ta t t f indet ( 5 7 , 7 % ) 2 

und d a ß der ze i t l i che S c h w e r p u n k t in den s p ä t e n A b e n d s t u n d e n u n d i n der N a c h t 
sowie am W o c h e n e n d e 3 l iegt. D e r A n t e i l der Pe r sonenkra f twagen unter d e n benutz 
ten F a h r z e u g e n ist i n z w i s c h e n n o c h g r ö ß e r (80 ,7 %) als i n f r ü h e r e n U n t e r s u c h u n 
g e n 4 , w ä h r e n d d ie A n t e i l e der M o p e d s u n d M o t o r r ä d e r ( z u s a m m e n 13,3%) sowie 
der L K W s , L i e f e r w a g e n u n d Arbe i t s f ah rzeuge (5 %) wei te r z u r ü c k g e g a n g e n s ind . 
A b e r die re in t a t p h ä n o m e n o l o g i s c h e Er fassung der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e ergibt 
k a u m A n h a l t s p u n k t e für d ie s t raf recht l iche B e h a n d l u n g der T r u n k e n h e i t s t ä t e r 
mi t d em Z i e l m ö g l i c h s t e f fekt iver R ü c k f a l l v e r h ü t u n g . 

2 P e r s ö n l i c h k e i t des T r u n k e n h e i t s t ä t e r s 

F ü r eine B e h a n d l u n g w i c h t i g e r s ind typ i sche P e r s ö n l i c h k e i t s m e r k m a l e der T r u n 
k e n h e i t s t ä t e r . D a aber die meis ten E r h e b u n g e n nur auf A k t e n a u s w e r t u n g e n be
ruhen , l iegen w e n i g w i r k l i c h bedeutsame I n f o r m a t i o n e n vor . Insbesondere fehlen 
Er fah rungen d a r ü b e r , we lche der festgestell ten E igenschaf ten eine besondere 
R ü c k f a l l n e i g u n g i n d i z i e r e n 4 3 . H i n t e r den meis ten Ergebnissen steht (unausgespro
chen) die A n n a h m e , d a ß die jenigen M e r k m a l e , d ie be i T r u n k e n h e i t s t ä t e r n h ä u 
figer auf t re ten als in der N o r m a l p o p u l a t i o n oder als be i anderen V e r k e h r s t ä t e r n , 
für eine besondere N e i g u n g z u d iesem D e l i k t u n d dami t für e r h ö h t e R ü c k f a l l g e 
fahr sprechen. Es dar f n ich t ü b e r s e h e n w e r d e n , d a ß es s ich dabe i z u n ä c h s t nur 
u m V e r m u t u n g e n hande l t , d ie al lerdings d u r c h V e r g l e i c h e m i t spez ie l len B e f u n d e n 

1 Kaiser 1970, 232 f f 
2 Zum Vergleich: Kaiser 1970, 238 m.w.N. 
3 Vgl . Kaiser 1970, 239 f. m.w.N. 
4 Borchert 1960, 71 f f ; Middendorff 1961, 33 f.; Mau 1965, 26 ff. 4a 

Besonders interessant daher die niederländischen Erfahrungen, vgl. Buikhuisen 1969 und 
1971. 
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% 

Alter 
H - 1 8 18-21 21-25 2 5 - 3 0 3 0 - 4 0 4 0 - 5 0 5 0 - 6 0 ü b e r 6 0 in Jahren 

§§ 315c, 316 ( e i g . Untersuchung) 

§ 315c m.Unf. (StaBA, Rechtspflege 1966, Tab.A 1) 

Verkehrsdelikte insges. (StaBA, R e c h t s p f l . 1966,Tab.A 1) 

klassische K r i m i n a l i t ä t (StaBA, Rechtspfl- 1966,Tab.A 1) 

i l Gesamtpopulation 

Abb. 3. Altersverteilung 
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ü b e r R ü c k f ä l l i g e e r h ä r t e t w e r d e n k ö n n e n . Ges i che r t s ind so lche A n h a l t s p u n k t e 
erst, w e n n sie i n L ä n g s s c h n i t t u n t e r s u c h u n g e n ü b e r die R ü c k f ä l l i g k e i t k o n t r o l l i e r t 
w e r d e n . 
D e n n o c h seien d i e w i c h t i g s t e n E r f a h r u n g e n an dieser S te l l e k u r z e r w ä h n t , w e i l , 
die e igenen Ergebn i s se , i n d e n e n z u s ä t z l i c h d i e W i r k u n g der s t ra f rech t l i chen Sank
t i o n b e r ü c k s i c h t i g t w i r d , v o r d e m H i n t e r g r u n d des b i sher igen E r k e n n t n i s s t a n d e s 
z u sehen s i nd . 
A u f d ie a u ß e r o r d e n t l i c h geringe B e t e i l i g u n g der F r a u e n w u r d e berei ts h ingewie 
sen ( S . 192) . T r u n k e n h e i t a m S teuer ist e in ausgesprochenes M ä n n e r d e l i k t 5 . 
H e r v o r g e h o b e n w u r d e m e h r f a c h die ü b e r p r o p o r t i o n a l e B e t e i l i g u n g j ü n g e r e r A l t e r s 
g r u p p e n 6 . D i e eigene U n t e r s u c h u n g u n d e in V e r g l e i c h m i t der B e v ö l k e r u n g s - u n d 
S t ra fver fo lgungss ta t i s t ik ( A b b . 3) zeigen j e d o c h , d a ß i m V e r g l e i c h z u i h r e m A n 
t e i l an der G e s a m t b e v ö l k e r u n g n i ch t nur d ie 1 8 - 2 5 J ä h r i g e n , sondern a u c h d ie 
25—40 J ä h r i g e n b e i d e n T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n e r h e b l i c h ü b e r r e p r ä s e n t i e r t s i nd . 
W ä h r e n d d ie A l t e r s g r u p p e n b is z u 25 J a h r e n un te r i h r e m A n t e i l an der V e r k e h r s -
d e l i n q u e n z insgesamt ( u n d der k lass i schen K r i m i n a l i t ä t ) b l e i b e n , l iegen die A l t e r s 
g r u p p e n z w i s c h e n 25 u n d 5 0 J a h r e n ü b e r d iesem A n t e i l . Ä h n l i c h e R e l a t i o n e n er
geben s i ch , w e n n m a n den A n t e i l der e i n z e l n e n A l t e r s g r u p p e n an d e n S t r a ß e n 
v e r k e h r s u n f ä l l e n z u m V e r g l e i c h h e r a n z i e h t 7 . T r u n k e n h e i t am Steuer ist also k e i n 
D e l i k t , z u d e m d i e j ü n g e r e n A l t e r s g r u p p e n w e s e n t l i c h s t ä r k e r neigen als die m i t t 
le ren J a h r g ä n g e . D i e A f f i n i t ä t ist sogar etwas geringer als b e i der sonst igen V e r -
k e h r s d e l i n q u e n z 8 . 
Z u m F a m i l i e n s t a n d w i r d i n d e n meis ten U n t e r s u c h u n g e n festgestellt , d a ß der A n 
te i l der L e d i g e n h ö h e r ist als i n der a l t e r s m ä ß i g ve rg le ichbaren B e v ö l k e r u n g , der 
A n t e i l der G e s c h i e d e n e n sogar d o p p e l t bis d r e i m a l so h o c h 9 . D i e eigenen Ergeb
nisse d e c k e n s i c h fast genau m i t diesen B e f u n d e n . E i n V e r g l e i c h m i t d e n Ergeb
nissen der V o l k s z ä h l u n g v o n 1950 u n d 1961 b e s t ä t i g t die U n t e r s c h i e d e z u r 
D u r c h s c h n i t t s b e v ö l k e r u n g i m A l t e r v o n ü b e r 16 J a h r e n ( T a b . 28) . 

Tabelle 28. Familienstand 

Trunkenhe i t s t ä t e r im Verkeh r 1 0 Volksz 
1950 

ä h l u n g 1 1 

1961 

ledig 34,3 23,8 24,4 

verheiratet 59,0 63,2 63,0 

verwitwet 1,0 11,1 
12,6 

geschieden 5,7 1,9 
12,6 

5 Vgl . Kaiser 1970, 251. 
6 Z .B. Borchert 1960, 114 ff.; Mau 1965, 35 ff. 
7 Vgl . WiSta 1967, 52 ff.; Kaiser 1970, 249 ff. 
8 Ähnlich Rangol 1963, 751; Lewrenz/Bochnik 1968, 32. 
9 Vgl . Kaiser 1970, 252 f. m.w.N. 
1 0 Ergebnisse der eigenen Untersuchung. 
1 1 Quelle: Noelle/Neumann 1965, 3. 
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Es w ä r e j e d o c h verfehl t , aus der ü b e r p r o p o r t i o n a l e n B e t e i l i g u n g der L e d i g e n z u 
fo lgern , d a ß sie s t ä r k e r als d ie V e r h e i r a t e t e n z u T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n neigen. V i e l 
mehr spielt h ier a u c h das A l t e r eine R o l l e , da i n den insgesamt s t ä r k e r belas te ten 
j ü n g e r e n J a h r g ä n g e n m e h r Unverhe i r a t e t e s ind als i n den wen iger be las te ten G r u p 
pen der ä l t e r e n V e r k e h r s t e i l n e h m e r . D e r b e s t i m m e n d e E i n f l u ß des A l t e r s w i r d 
umgekehr t b e s t ä t i g t d u r c h den u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g ger ingen A n t e i l der V e r w i t w e 
ten un te r den T r u n k e n h e i t s t ä t e r n . 
D e m g e g e n ü b e r scheint d ie Ü b e r r e p r ä s e n t a t i o n der G e s c h i e d e n e n t r o t z ih re r ge
ringen Z a h l a u s s a g e k r ä f t i g e r z u sein. O b m a n deshalb v o n e inem „ k r i m i n a l i t ä t s -
ve rh inde rnden E i n f l u ß der E h e " sprechen k a n n , sei dahinges te l l t . E b e n s o gut 
k ö n n t e n vo rhandene P e r s ö n l i c h k e i t s s t ö r u n g e n , m ö g l i c h e r w e i s e A l k o h o l i s m u s , 
s chon v o r d e m D e l i k t z u r A u f l ö s u n g der E h e beigetragen haben . 
Sehr ungenau u n d k a u m verg le ichbar s ind die b isher igen E r f a h r u n g e n z u m be ru f l i 
chen Sta tus u n d z u m E i n k o m m e n , z u m a l die i n d e n S t r a f a k t e n en tha l t enen A n 
gaben k a u m V e r g l e i c h e m i t den S t a t i s t i k e n für d ie G e s a m t b e v ö l k e r u n g e r m ö g 
l i chen . 

Insgesamt d ü r f t e n nach a l l en b isher igen E r f a h r u n g e n 1 2 u n d d e n Ergebn i s sen der 
eigenen U n t e r s u c h u n g 1 3 d ie A n g e h ö r i g e n der un t e r en u n d o b e r e n U n t e r s c h i c h t 
s t ä r k e r bete i l ig t sein als i h r e m B e v ö l k e r u n g s a n t e i l en t spr ich t . 
D i e D a u e r des F ü h r e r s c h e i n b e s i t z e s (als I n d i k a t o r für d ie F a h r e r f a h r u n g ) w ä r e 
i m H i n b l i c k auf d ie l e ich te Fes t s t e l lba rke i t e in besonders geeigneter H i n w e i s für 
die B e u r t e i l u n g v o n T r u n k e n h e i t s t ä t e r n . L e i d e r g ibt es ke ine V e r g l e i c h s d a t e n ü b e r 
die D a u e r des F ü h r e r s c h e i n b e s i t z e s b e i m d u r c h s c h n i t t l i c h e n V e r k e h r s t e i l n e h m e r . 
D u r c h V e r g l e i c h e m i t anderen V e r k e h r s d e l i k t e n k a n n aber versucht w e r d e n , die 
Re levanz der F a h r e r f a h r u n g spez ie l l für d ie T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r z u e rhe l l en . 
K a i s e r k o m m t i n seiner S e k u n d ä r a n a l y s e z u d e m Ergebn i s , d a ß k e i n Z u s a m m e n 
hang z w i s c h e n geringer F a h r e r f a h r u n g u n d T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r bestehe, i m 
Gegensatz e twa z u f a h r l ä s s i g e r T ö t u n g u n d K ö r p e r v e r l e t z u n g , V e r k e h r s g e f ä h r d u n g 
u n d V e r k e h r s ü b e r t r e t u n g e n m i t S a c h b e s c h ä d i g u n g e n 1 4 . 
N a c h den eigenen Unte r suchungsergebn issen k a n n dieser Aussage n i ch t v o l l zuge
s t i m m t w e r d e n (vgl . T a b . 29) . V i e l m e h r ist m i t z u n e h m e n d e r D a u e r des F ü h r e r 
scheinbesi tzes eine A b n a h m e des A n t e i l s an d e n T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n fes tzu
stel len. Diese A b n a h m e ist so d e u t l i c h , d a ß sie n ich t a l l e in d u r c h d ie z u v e r m u 
tende g r ö ß e r e Z a h l k u r z z e i t i g e r F ü h r e r s c h e i n b e s i t z e r ( in fo lge der d y n a m i s c h e n 
V e r k e h r s e n t w i c k l u n g ) e r k l ä r t w e r d e n k a n n . 
A u c h ist der U n t e r s c h i e d z u anderen V e r k e h r s d e l i k t e n keineswegs so bedeu t sam, 
d a ß m a n v o n e inem Gegensa tz sprechen k ö n n t e . L e d i g l i c h die e i n j ä h r i g e n F ü h r e r 
scheinbesi tzer fa l len be i der T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r n ich t so stark au f w i e i m 
R a h m e n der a l lgemeinen V e r k e h r s d e l i n q u e n z . Das G e s a m t b i l d ist aber ä h n l i c h . 

1 2 Übersicht bei Kaiser 1970, 253 ff. 
1 3 Vg l . oben S. 128, Tab. 21, lfd. Nr. 23: dabei wurden als „e in fach" Hilfsarbeiter ohne 

erlernten Beruf und als ,»mittel 4 4 Berufe mit abgeschlossener Lehre bezeichnet. Diese 
beiden Gruppen umfassen also etwa die untere und obere Unterschicht i.S. der he rkömm
lichen Einteilungen des sozialen Status. Die Bezeichnung „gehoben u. höhe r 4 4 umfaßt 
sämtliche Gruppen der Mittelschicht. Wegen der geringen Zahl war eine weitere Diffe
renzierung nicht sinnvoll. 

1 4 Kaiser 1970, 312. 
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Tabelle 29. Dauer des Führerscheinbesitzes bei Trunkenheit am Steuer und anderen Ver
kehrsdelikten (Angaben in %) 

A B C D 
§ 315c Verkehr f. Tot. f. Tot. 
§ 316 

n 300 6464 115 129 

ungeklärt 2,3 5 3,5 -
F.o .F . 12,3 4,9 _ 3,9 
bis 1 J . 10,7 14,5 20,9 13,9 

bis 2 J . 12,7 9,0 11,3 
bis 3 J . 10,0 7,7 6,1 
bis 4 J . 8,7 8,8 7,8 
bis 5 J . 9,3 7,0 6,1 47,2 

bis 6 J . 5,3 5,6 
bis 7 J . 4,3 4,3 
über 7 bis 10 J. 8,7 10,6 24,4 
über 10 J. 15,3 27,8 19,9 34,9 

A Ergebnisse der eigenen Untersuchung. 
B L e w r e n z / B o c h n i k 1968, Anhang 1, Merkmal 151 (mit einem Antei l von 47,2 % für 

Trurikenheitsdelikte; im übrigen allg. Verkehrsdelinquenz). 
C A e b e r s o l d 1968, 45. 
D Müller 1961, 73. 

Der A n t e i l derer , d ie den F ü h r e r s c h e i n weniger als 5 Jahre bes i tzen , ist be i den 
T r u n k e n h e i t s t ä t e r n sogar g r ö ß e r als be i den ü b r i g e n V e r k e h r s d e l i k t e n . 
N i c h t z u k l ä r e n ist, o b diese T e n d e n z Für eine g r ö ß e r e E n t h a l t s a m k e i t der ä l t e 
ren F ü h r e r s c h e i n b e s i t z e r sp r ich t oder ob es i h n e n gel ingt , t ro t z A l k o h o l g e n u ß 
eher fehlerf re i z u fahren u n d d a m i t i n der R e g e l n i ch t en tdeck t z u we rden . 

3 V o r s t r a f e n 

A l s bisher ergiebigstes M e r k m a l z u r U n t e r s c h e i d u n g der P e r s ö n l i c h k e i t e n der 
T r u n k e n h e i t s t ä t e r v o n anderen V e r k e h r s d e l i n q u e n t e n hat s ich in a l len Un te r su 
chungen die Vor s t r a f enbe l a s tung e r w i e s e n 1 5 . A u f die Wiedergabe der zah l r e i chen 
E i n z e l b e f u n d e k a n n ve rz ich te t w e r d e n , da die bre i tes ten E r f a h r u n g e n i n der V e r 
ur te i l tens ta t i s t ik zu r V e r f ü g u n g stehen u n d deren Ergebnisse neben anderen E r 
fahrungen berei ts an anderer S te l le wiedergegeben w u r d e n 1 6 

Zusammenfassend ist fes tzus te l len , d a ß d ie T r u n k e n h e i t s d e l i k t e i m V e r k e h r ne
ben F a h r e n ohne F a h r e r l a u b n i s h i n s i c h t l i c h der Vor s t r a f enbe l a s tung der V e r u r 
te i l ten eine Sonde r s t e l l ung e i n n e h m e n z w i s c h e n den ü b r i g e n V e r k e h r s d e l i k t e n 

1 5 Vgl . Kaiser 1970, 313 ff.; Buikhuisen 1971, 47. 
1 6 Schöch NJW 1971, 1857 ff.; Middendorff 1972, 47 berichtet über entsprechende aus

ländische Erfahrungen. 
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und der k lass ischen K r i m i n a l i t ä t . D e r V o r b e s t r a f t e n a n t e i l der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e 
b e t r ä g t e twa das 2—2,5fache g e g e n ü b e r der f a h r l ä s s i g e n K ö r p e r v e r l e t z u n g . 
N o c h n ich t aus re ichend g e k l ä r t s ind i n d iesem Z u s a m m e n h a n g A r t u n d Z a h l der 
V o r s t r a f e n , da d ie Ergebnisse der e inze lnen U n t e r s u c h u n g e n z u m T e i l e rheb l i ch 
d i v e r g i e r e n 1 7 . 
Seit 1967 e n t h ä l t die V e r u r t e i l t e n s t a t i s t i k z u s ä t z l i c h A n g a b e n ü b e r d ie V o r s t r a f e n 
wegen V e r k e h r s v e r g e h e n für al le V e r u r t e i l t e n , aufgetei l t n ach f o l g e n d e n 3 D e l i k t s 
g ruppen : F a h r l ä s s i g e T ö t u n g u n d K ö r p e r v e r l e t z u n g ; T r u n k e n h e i t am Steuer ; son
stige Verkehr sve rgehen . D a diese Z a h l e n für das gesamte Bundesgeb ie t r e p r ä s e n 
tativ s ind , w u r d e n sie z u r K l ä r u n g i n T a b e l l e 30 aufberei te t . 
D i e Be las tung m i t einschlägigen V o r s t r a f e n (T . a .S t . ) ist d e m n a c h b e i d e n T r u n k e n 
h e i t s t ä t e r n 4- bis 5 m a l so h o c h w i e b e i den sons t igen f a h r l ä s s i g e n V e r k e h r s d e l i n 
quen ten . Sie ko r r e l i e r t recht d e u t l i c h m i t der a l lgemeinen V o r s t r a f e n b e l a s t u n g 
be i den versch iedenen T a t b e s t ä n d e n 1 8 . N u r b e i f a h r l ä s s i g e r T ö t u n g u n d K ö r p e r 
ve r le tzung i . V . m i t T r u n k e n h e i t liegt sie etwas un t e rha lb der e rwar te t en G r e n z e . 

Bei den alkoholbedingten Gefährdungsdel ikten ohne Unfall beträgt sie 18,9 %, mit Unfall 
16,7 bzw. 16,6 %. Da die Strafverfolgungsstatistik auch bei den Vorstrafen nur die abstrakt 
schwersten Tatbes tände erfaßt, m u ß damit gerechnet werden, daß die früheren Verurteilungen 
wegen fahrlässiger Tö tung und Körperver le tzung auch einige Konkurrenzfäl le mit Trunken
heit umfassen. Der wirkliche Ante i l der einschlägigen Vorstrafen dürfte daher mindestens 
1,5 % höher l iegen 1 9 , so daß man für die §§ 315c, 316 entsprechend der Häufigkeit der 4 
ausgewiesenen Gruppen auf einen Durchschnitt von etwa 18,5 % einschlägig Vorbestrafter 
käme. Schließlich m u ß berücksichtigt werden, daß den statistischen Ämte rn in ca. 10 % aller 
Verurteilungen keine Angaben über Vorstrafen mitgeteilt werden 2 0 . Nimmt man an, daß auch 
in diesen Fällen ein entsprechender Antei l vorbestraft ist, so kann man einen wirklichen An
teil einschlägig Vorbestrafter von etwa 20-20 ,5 % vermuten. 
In der eigenen Untersuchung, betrug der Ante i l einschlägig Vorbestrafter 25 % bei einem Ver
trauensintervall von ± 3,5 % l . Der etwas zu hohe Ante i l dürfte damit zusammenhängen , daß 
die leichtesten Fälle der Trunkenheit im Verkehr (ca. 10 %) ohne Entziehung der Fahrerlaub
nis nicht in der Stichprobe waren. 

D i e Z a h l der e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n l ä ß t s ich ebenfal ls aus den genann ten T a b e l 
len der V e r u r t e i l t e n s t a t i s t i k e n t n e h m e n . In T a b . 31 s ind die A n t e i l e für die V o r 
strafen insgesamt u n d für d ie V o r s t r a f e n wegen T r u n k e n h e i t am S teuer a u f g e f ü h r t . 
Daraus ergibt s i ch , d a ß un te r den T r u n k e n h e i t s t ä t e r n e in e rheb l i che r A n t e i l w i e 
de rho l t S t r a f f ä l l i g e r ist , a l lerdings w e s e n t l i c h wen iger als b e i v o r w i e g e n d k lass i sch 
K r i m i n e l l e n 2 2 . 

Z .B . die Ergebnisse über Vorstrafen wegen Verkehrsdelikten, vgl. Kaiser 1970, 258, Tab. 18. 
1 8 Dazu Schöch NJW 1971, 1860 ff. 
19 

Entsprechend dem Antei l der Konkurrenz-Fäl le an sämtlichen Verurteilungen wegen 
fahrlässiger Tö tung und Körperverletzung, wie er aus den allg. Tabellen der Strafverfol
gungsstatistik entnommen werden kann (ca. 15 %). 
Das ergibt sich aus der besonderen Spalte: „Angabe (über) frühere Verurteilung", vgl. 
StaBA, Rechtspflege 1968, Tab. 6. 

2 1 Bei einem Signifikanz-Niveau von 5 %. 
2 2 Vgl . dazu Göppinger 1971, 227 f. (Tab. 27 u. 28). 
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Tabelle 30. Vorstrafenbelastung bei Vergehen im Straßenverkehr nach der Verurteilten
statistik 1968* (in % der Verurteilten) 

Straftatbestand §§ 
Vorbestr. 

Verk. 
Vorbestraft wegen 

Straftatbestand 
insges. Verk. tahrl. T.a.St.. sonst. 

Del. Tot. Verk. 
insges. u. K V Del. 

Vollrausch im Verk. 330a 53,8 53,2 10,9 27,7 14,6 
Unfallflucht m.T. 142, 315c 47,4 44,7 9,6 19,3 15,8 
T. im Verk . o.Unf. 316 46,0 43,3 9,8 18,9 14,5 
VGef. m.T. o.Unf. 315c 45,8 43,2 9,8 18,9 14,5 
Fahrl. Tot. m.T. 222,315c 43,8 39,7 9,3 13,8 16,5 
VGef .m.T . m.Unf. 315c 42,0 38,1 9,4 16,6 12,1 
T.im Verk . m.Unf. 316 41,9 37,8 8,9 16,7 12,2 
Fahrl. K V m.T. 230, 315c 41,1 35,0 9,8 12,6 12,6 

Fahrl. T ö t u n g 222 29,0 22,6 8,1 4,4 10,1 
Fahrl. K V 230 20,1 16,1 6,4 3,3 6,5 

* Quelle: StaBA, Rechtspflege 1968, Tab. 6; betrifft Erwachsene und Heranwachsende, die 
nach allg. Strafrecht verurteilt wurden; %-Berechnung vom Verf. 

Tabelle 31. Häufigkeit der Vorstrafen insgesamt und der Vorstrafen wegen Trunkenheit am 
Steuer bei Verkehrsdelikten (in %)* 

Zahl der Vorstrafen (in % der Verurteilten) 

insgesamt wegen Trunken
heit a. St. 

Straftatbestand §§ 1 2 3+4 mehr 1 2 mehr 
als 4 als 2 

Vollrausch im Verk. 330a 21,1 12,0 10,5 10,1 20,1 5,7 1,9 
Unfallflucht m.T. 142, 315c 20,7 10,2 8,5 7,9 15,3 3,4 0,5 
T. im Verk. o.Unf. 316 19,5 9,9 8,5 8,2 15,5 3,6 1,0 
Verk. Gef. m.T. o.Unf. 315c 19,3 10,7 8,3 7,5 15,0 3,4 0,5 
Fahrl. Tot. m.T. 222, 315c 20,8 10,5 7,0 5,5 12,5 0,8 0,5 
VGef. m.T. m.Unf. 315c 19,9 8,7 7,5 5,9 13,8 2,3 0,5 
T. im Verk. m.Unf. 316 19,5 8,9 7,2 6,2 13,3 2,6 0,7 
Fahrl. K V m.T. 230, 315c 20,1 8,8 7,1 5,1 12,6 2,0 0,3 

Fahrl. Tö tung 222 16,2 5,3 5,2 2,4 4,1 0,3 0,03 
Fahrl. K V 230 11,4 3,9 2,7 2,1 2,8 0,3 0,05 

* Quelle: StaBA, Rechtspflege 1968, Tab. 6; gilt für Erwachsene und Heranwachsende, die 
nach allg. Strafrecht verurteilt wurden; %-Berechnung vom Verf. 
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Dagegen we i sen die T r u n k e n h e i t s t ä t e r v e r h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g w i e d e r h o l t e e in
sch läg ige R ü c k f ä l l e auf. D e r 2. R ü c k f a l l k o m m t d u r c h s c h n i t t l i c h nu r b e i e twa 
3 % der T ä t e r vor , der 3 . R ü c k f a l l i n weniger als 1 % al ler F ä l l e . L e d i g l i c h die 
V o l l r a u s c h t ä t e r n e h m e n eine S o n d e r s t e l l u n g e in . D a d ie S t r a fen a u c h b e i m wie
de rho l t en R ü c k f a l l no rma le rwe i se n i ch t v o n so lcher D a u e r s i n d , d a ß sie eine 
s innvol le E i n w i r k u n g au f den T ä t e r e r m ö g l i c h e n , k a n n v e r m u t e t w e r d e n , d a ß 
die langfr is t igen E n t z i e h u n g e n der F a h r e r l a u b n i s be i R ü c k f a l l t ä t e r n v e r h ä l t n i s 
m ä ß i g w i r k u n g s v o l l s ind . 
Z w e i wei tere F r a g e n , die für d ie B e s c h r e i b u n g der V o r s t r a f e n b e l a s t u n g der T r u n 
k e n h e i t s t ä t e r w i c h t i g s i nd , k ö n n e n n i ch t aus d e m M a t e r i a l der St rafverfolgungs
stat is t ik bean twor t e t w e r d e n . 
1. Ne igen die T r u n k e n h e i t s t ä t e r a u c h s t ä r k e r z u r k lass i schen K r i m i n a l i t ä t ? 
2. S i n d sie a u ß e r d e m i m V e r k e h r besonders au f f ä l l i g , d .h . s ind sie ü b e r die be

reits ausgewiesenen Be la s tungen wegen sonst iger V e r k e h r s v e r g e h e n h inaus 
auch m i t regis t r ier ten V e r k e h r s ü b e r t r e t u n g e n ( jetzt O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n ) be
sonders belastet (vorbestraf t i . w . S . ) 2 3 ? 

In T a b . 32 w e r d e n d ie Ergebnisse der e igenen U n t e r s u c h u n g z u d iesen F r a g e n 
dargestellt u n d m i t anderen U n t e r s u c h u n g e n ve rg l i chen , sowei t verg le ichbare D a 
ten v o r l i e g e n 2 4 . 
F ü r d ie erste Frage ergibt s i ch , d a ß re la t iv e i n h e i t l i c h i n a l l en U n t e r s u c h u n g e n 
der V o r s t r a f e n a n t e i l wegen klass ischer K r i m i n a l i t ä t b e i 20—25 % l i e g t 2 5 . Im 
m ä n n l i c h e n B e v ö l k e r u n g s d u r c h s c h n i t t m u ß m a n n a c h d e n Ergebn i s sen der Tü
binger V e r g l e i c h s u n t e r s u c h u n g m i t e inem A n t e i l v o n e twa 7,5 % r e c h n e n 2 6 . 
D i e beach t l i che Q u o t e b e i den T r u n k e n h e i t s t ä t e r n l ä ß t i n gewissem U m f a n g Pa
ra l le len i n der P e r s ö n l i c h k e i t s s t r u k t u r v o n k lass isch K r i m i n e l l e n u n d v o n T r u n 
k e n h e i t s t ä t e r n v e r m u t e n . E s da r f aber n i ch t ü b e r s e h e n w e r d e n , d a ß 7 5 - 8 0 % 
a u s s c h l i e ß l i c h V e r k e h r s t ä t e r s ind u n d d a ß inso fe rn eine spezie l le B e t r a c h t u n g u n d 
B e h a n d l u n g der T r u n k e n h e i t s t ä t e r u n e n t b e h r l i c h ist. 

D i e zwe i t e F rage l ä ß t s ich d a h i n b e a n t w o r t e n , d a ß T r u n k e n h e i t s t ä t e r a u c h i m 
R a h m e n der V e r k e h r s ü b e r t r e t u n g e n ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h au f f ä l l i g s ind . D i e zu 
s ä t z l i c h e Be las tung , d .h . der A n t e i l der a u s s c h l i e ß l i c h wegen regis t r ier ter Ü b e r 
t re tungen ve ru r t e i l t en Pe r sonen ist a l lerdings ger ing , da d ie M e h r z a h l s c h o n an
derwei t ig wegen V e r g e h e n aufgefal len ist. B e i Krüger b e t r ä g t diese Z u s a t z q u o t e 
4,9 %, i n der eigenen U n t e r s u c h u n g w ü r d e er 7,7 % betragen. D i e Bagate l lauf-
f ä l l i g k e i t e n s ind also für das B i l d der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n i c h t p r ä g e n d . 
Bez ieh t m a n sie i n d ie B e t r a c h t u n g e in , so hat m a n v o n e inem A n t e i l v o n etwa 
60 % f rühe r V e r u r t e i l t e r a u s z u g e h e n 2 7 

23 
In Zukunft wird dafür zur Abkürzung der Begriff „vorbestraft i .w.S." oder „Vorbest raf te 
insgesamt" gewählt , obwohl es sich bei den Verkehrsüber t re tungen (bzw. Ordnungswid
rigkeiten) nicht um Vorstrafen im rechtlichen Sinne handelt. 

2 4 Ein Vergleich verschiedener Untersuchungen s tößt auf Schwierigkeiten, da das Material 
meist unterschiedlich aufgeschlüsselt oder zusammengefaßt wird (vgl. dazu Krüger 1968, 
154 f f ) . 

25 
Der überraschend hohe Antei l bei Lewrenz läßt vermuten, daß die Richter, die den Er
hebungsbogen ausfüllten, unter die Rubrik „Vorstrafen nach allgemeinem Strafrecht" zum 
Teil auch Verkehrsdelikte des StGB eingeordnet haben. 

2 6 Vg l . Schöch 1971, 1861. 
2 7 Die niedrigen Ergebnisse bei Bordiert sind wohl auf den frühen Untersuchungszeitraum 

(1952-57) zurückzuführen. 
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Tabelle 32. Übersicht über die Arten der Vorstrafen und die Vorstrafenbelastung insgesamt 
nach verschiedenen Untersuchungen (in %) 

Untersuchunge n Vorbestraft (auch) wegen Vor-

Untersuchung Zeitraum Delikte n klass. T . i . V . sonst. reg. bestr. 

De Verk. Verk. insges. 
likte Verg. Über-

tret. 

Eig. Unters. 1966 §§ 315c, 316 300 20,7 25,0 25,7 21,6 58,7 
B o r c h e r t 2 * 1952-57 T . i . V . 2676 21,7 12,3 12,9 - 37,0+ 
M i d d e n d o r f / 1 9 1955-60 T . i . V . 600 22,2 16,0 17,5 - 51,2+ 
L a n g e r 3 0 1963 T . i . V . 1386 25,8 21,9 22,2 - 46,7+ 
Krüger*1 

Hände?2 

1966 T . i . V . 328 20,7 19,8 - (+4,9) 52,4 Krüger*1 

Hände?2 1959 T . i . V . 200 - - - - 61,5 
Händel 1960 T . i . V . 500 - - - - 65,2 
Händel 1961 T . i . V . 300 - - - - 72,0 

L e w r e n z 
Händel 

1965/66 
1959/60 ( ? ) 

Verk. + T . i . V . 
Verk. o.T. 

6687 
1000 

30,1 
- -

26,6 
38,4 

Er läu terung: + = Ergebnisse ohne Verkehrsübertretungen. Für die freibleibenden Felder 
fanden sich keine Angaben oder konnten die Zahlen wegen abweichender 
Einteilung nicht verwertet werden. 

4 Typologien 

V e r s c h i e d e n t l i c h ist versucht w o r d e n , eine T y p o l o g i e der T r u n k e n h e i t s t ä t e r z u 
en twer f en . E i n besonderer E r k e n n t n i s z u w a c h s war d a m i t b isher n i ch t v e r b u n d e n 3 4 . 
H i e r b e i handel t es s i ch f r e i l i c h u m e in P r o b l e m der K r i m i n o l o g i e ü b e r h a u p t . Göp
p i n g e r be ton t m i t R e c h t , d a ß m a n v o n einer s i n n v o l l e n T y p o l o g i e „ e i n e , Z u s a m 
m e n s c h a u 4 . . . , e in U m g r e i f e n , un te r U m s t ä n d e n auch Integr ieren un te r sch ied
l i che r G e s i c h t s p u n k t e " e rwar t en m ü s s e 3 5 . In d iesem S i n n e k ö n n e n nur reale T y 
pen w e i t e r f ü h r e n , d ie auf der G r u n d l a g e e m p i r i s c h festgestell ter M e r k m a l e z u 
einer Syn these gelangen. T y p e n so l l t en also M e r k m a l s k o m b i n a t i o n e n , S y n d r o m e 
d a r s t e l l e n 3 6 , z u g l e i c h aber empi r i s che V e r a l l g e m e i n e r u n g e n 3 7 , d ie ü b e r die I l l u 
s t r ie rung v o n E i n z e l f ä l l e n h inausgehen . 

Ä Borchert 1960, 128 ff. 
29 

Middendorff 1961, 27 ff. (Ergebnisse vom Verf. für diese Tab. umgerechnet; ebenso 
Kaiser 1970, 258). 

30 
Langer 1968, 48 ff. (Ergebnisse vom Verf. für diese Tab. umgerechnet). 

3 1 Krüger 1968, 153. 
3 2 Händel 1961, 54 (alle 4 Gruppen). 
3 3 Lewrenz/Bochnik 1968, 21 ff. 
3 4 Vg l . Kaiser 1970, 265. 
3 5 Göppinger 1971, 100. 
3 6 Göppinger 1971, 100 f., 107. 
3 7 Kaiser 1970, 329. 
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V o n einer w e i t e r f ü h r e n d e n T y p o l o g i e w i r d m a n a u ß e r d e m eine gewisse P r a k t i k a 
b i l i t ä t 3 8 e rwar ten d ü r f e n , d .h . z u m i n d e s t m i t t e lba re H i n w e i s e für B e h a n d l u n g u n d 
P r o g n o s e 3 9 . 
Be t rach te t m a n die b i sher igen T y p o l o g i s i e r u n g s v e r s u c h e u n t e r d iesem A s p e k t , so 
f indet m a n fast nu r Pauscha lbeu r t e i l ungen oder e infache K l a s s i f i z i e r u n g e n . 
W e n n U n d e u t s c h d ie A l k o h o l d e l i n q u e n t e n wegen des h o h e n Vorbes t r a f t enan te i l s 
i m V e r g l e i c h z u anderen V e r k e h r s d e l i n q u e n t e n ,,als eine e x t r e m negat ive u n d 
asoziale G r u p p e un te r d e n K r a f t f a h r e r n 4 4 q u a l i f i z i e r t , , ,die d u r c h K r i m i n a l i t ä t u n d 
mora l i sche M i n d e r w e r t i g k e i t g e k e n n z e i c h n e t 4 4 4 0 sei, so hande l t es s i ch nur u m un
r ich t ige V e r a l l g e m e i n e r u n g e n . 

A l s e infache K l a s s i f i z i e r u n g e n s ind d ie V e r s u c h e v o n L a n g e r * 1 , Schumann*2 u n d 
M a u * * z u b e z e i c h n e n , d ie l e t z t l i c h au f eine U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n R ü c k f a l l t ä 
tern ( b z w . Vorbes t r a f t en ) u n d D u r c h s c h n i t t s t ä t e r n h inaus lau fen . B e i l e tz te ren 
w i r d te i lweise d ie S o n d e r g r u p p e der E n t w i c k l u n g s - u n d K o n f l i k t t ä t e r g e n a n n t 4 4 . 
I m m e r h i n hande l t es s i ch h i e rbe i u m eine e m p i r i s c h b e g r ü n d e t e Z w e i t e i l u n g , die 
bisher n o c h d u r c h k e i n e bessere T y p o l o g i e ersetzt w e r d e n k o n n t e 4 5 . 
Ers te Sch r i t t e für eine D i f f e r e n z i e r u n g u n d S y n d r o m b i l d u n g f i n d e n s i ch bei 
B o r c h e r t * 6 . W i e b e i e iner r e inen A k t e n u n t e r s u c h u n g n i ch t anders z u e rwar ten , 
handel t es s ich nur u m grobe A n r e g u n g e n , deren empi r i s che A u s f ü l l u n g , Z u o r d 
nung u n d Ü b e r p r ü f u n g erst n o c h erfolgen m ü ß t e . 
B o r c h e r t stellt d r e i G r u p p e n dar: 
1. G e w o h n h e i t s m ä ß i g e T r i n k e r , insbesondere so lche , d ie nach den i n i h r e n A r 

beits- u n d Beru f sk re i sen he r r schenden T r i n k s i t t e n i m m e r w i e d e r m i t A l k o h o l 
in B e r ü h r u n g k o m m e n u n d n i ch t stark genug s ind , der V e r s u c h u n g z u wider
stehen. 

2. T ä t e r m i t a l lgemein k r i m i n e l l e n N e i g u n g e n , für d ie die T a t A u s d r u c k einer ge
me inscha f t s f e ind l i chen E i n s t e l l u n g ist, d ie d u r c h r ü c k s i c h t s l o s e n E g o i s m u s ge
k e n n z e i c h n e t w i r d . 

3. Pe r sonen , für d ie die T a t eine e inmal ige E n t g l e i s u n g ist ( z . B . in fo lge U n b e 
dach the i t ode r Ü b e r s c h ä t z u n g des eigenen L e i s t u n g s v e r m ö g e n s ) . 

B o r c h e r t weist selbst darauf h i n , d a ß das B i l d z u u n e i n h e i t l i c h sei, als d a ß jeder 
T ä t e r i n einer b e s t i m m t e n G r u p p e e r f a ß t w e r d e n k ö n n t e 4 7 . 
A l l e i n aufgrund v o n A k t e n u n t e r s u c h u n g e n w i r d s i ch w o h l k a u m m e h r er re ichen 
lassen. M a n w i r d daher den V o r s c h l a g Böchers nu r b e g r ü ß e n k ö n n e n , , , du rch ver-

Ä Vg l . Exner 1949, 289 ff.; Göppinger 1971, 101, 107. 
3 9 Zum Zusammenhang mit der Prognose: Kaiser 1970, 330 ff. 

Frisch 1971, 204 ff. schlägt eine Typisierung vor, findet jedoch keine brauchbare empi
rische Typologie. 

4 0 Undeutsch/Schneider 1962, 204. 
4 1 Langer 1968, 115 ff. 
4 2 Schumann 1964, 33 ff. 
4 3 Mau 1965, 52 ff. 
4 4 Schumann 1964, 36 (Entwicklungstä ter ca. 5 %, Konfl ik t tä ter 2 %); Mau 1965, 54 

nennt ebenfalls diese Typen, zählt aber im wesentlichen die 18-25 Jährigen zu den Ent
wicklungstätern. 

4 5 Vg l . Kaiser 1970, 265. 
4 6 Borchert 1960, 142 f. 
4 7 Borchert 1960, 143. 
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tiefte b i o g r a p h i s c h - k r i m i n a l b i o l o g i s c h e E r h e b u n g e n 4 1 Z u s a m m e n h ä n g e der „ G e 
s a m t p e r s ö n l i c h k e i t 4 4 z u erfassen, d ie s ich „ a u c h i n anderen L e b e n s b e r e i c h e n als 
dem S t r a ß e n v e r k e h r 4 4 4 8 zeige. L e i d e r l iegen E r f a h r u n g e n aus d iesem brei t ange
legten V o r h a b e n für d ie p rognos t i sche B e u r t e i l u n g b e i K r a f t f a h r e r n m i t T r u n k e n 
h e i t s d e l i k t e n n ich t vor . Insgesamt so l l en nach den P l ä n e n Böchers e twa 160 I tems 
auf i h r e B r a u c h b a r k e i t ü b e r p r ü f t w e r d e n 4 9 , w o b e i auch pos i t ive P e r s ö n l i c h k e i t s 
m e r k m a l e , d ie für eine g ü n s t i g e P rognose sprechen, b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n so l len , 
insbesondere be ru f l i che u n d f a m i l i ä r e S t a b i l i s i e r u n g 5 0 . 
Interessant s ind die i n d iesem Z u s a m m e n h a n g mi tge t e i l t en H i n w e i s e aus einer 
s c h w e d i s c h e n U n t e r s u c h u n g v o n G o l d b e r g aus den J a h r e n 1 9 4 8 / 4 9 . D o r t w u r d e 
für 45 % v o n 3 2 0 0 un t e r such t en T r u n k e n h e i t s t ä t e r n festgestell t , d a ß der „ A l 
k o h o l k o n s u m i rgendwie e in P r o b l e m bedeute te ( S u c h t , M i ß b r a u c h oder exzessive 
G e w o h n h e i t ) . 4 4 5 1 Das spr ich t für d ie n ich t geringe B e d e u t u n g des obengenann ten 
1. T y p u s v o n B o r c h e r t . 
Im ü b r i g e n s tehen a u c h be i Böcher d ie V o r s t r a f e n i m M i t t e l p u n k t der p rognos t i 
schen B e u r t e i l u n g s v o r s c h l ä g e 5 2 . 

5 D i e R e a k t i o n der T r u n k e n h e i t s t ä t e r auf S t ra fen u n d M a ß r e g e l n 

A l l e b i sher igen U n t e r s u c h u n g e n beschre iben nur das B i l d des T ä t e r s , w i e es s ich 
i m A u g e n b l i c k der H a u p t v e r h a n d l u n g oder der B e g u t a c h t u n g ergibt . W i r d schon 
die V o r g e s c h i c h t e oder die bisherige E n t w i c k l u n g k a u m b e r ü c k s i c h t i g t , so gibt 
es n o c h weniger E r f a h r u n g e n ü b e r das V e r h a l t e n der V e r u r t e i l t e n nach d e m U r 
t e i l u n d nach der S t r a f v e r b ü ß u n g 5 3 . D i e einzige U n t e r s u c h u n g i n der B R D 5 4 , d ie 
s ich spez ie l l m i t der R ü c k f ä l l i g k e i t v o n T r u n k e n h e i t s t ä t e r n i m V e r k e h r b e f a ß t hat, 
die massensta t is t i sche U n t e r s u c h u n g des J u s t i z m i n i s t e r i u m s B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
( J M B W ) aus d e n J a h r e n 1964 u n d 1965 , ist n i ch t v e r ö f f e n t l i c h t 5 5 . 
F ü r d i e k r i m i n o l o g i s c h e A u s r i c h t u n g der E n t s c h e i d u n g ü b e r S t ra fen u n d M a ß r e 
geln g e n ü g t aber die B e s c h r e i b u n g v o n T ä t e r e i g e n s c h a f t e n n i ch t , v o r a l l em w e n n 
sie n u r auf S t r a f ak t en beruht . V i e l m e h r m ü s s e n die E i n f l ü s s e m i t b e r ü c k s i c h t i g t 
w e r d e n , die v o n versch iedenen S a n k t i o n s a r t e n für das k ü n f t i g e V e r h a l t e n z u er
w a r t e n s ind . Das ist nur m ö g l i c h , w e n n E r f a h r u n g e n h i e r ü b e r sys temat i sch d u r c h 
P a n e l - U n t e r s u c h u n g e n 5 6 ü b e r d ie L e g a l b e w ä h r u n g gesammel t w e r d e n . E s dar f 
n ich t erwartet w e r d e n , d a ß Ergebnisse aus so l chen U n t e r s u c h u n g e n die W a h l der 

* Böcher 1969, 99. 
4 9 Böcher 1969, 97. 
5 0 Böcher 1969, 97. 
5 1 Böcher 1969, 98; vgl. auch Buikhuisen 1971, 2 ff. m.w.N. 
5 2 Böcher 1969, 100 ff. 
5 3 Einen interessanten Vergleich der Rückfallquoten nach Geldstrafe, Freiheitsstrafe mit und 

ohne Bewährung hat neuerdings Stenner (1970, 53 f f ) vorgelegt. Die Trunkenheitsdelikte 
werden dabei nur am Rande erwähnt , a.a.O., S. 61 f. (Rückfal lquoten bei Ers t tä tern: 
nach F.o .B. bis 3 M . : 15,6 %; nach F .m.B. : 11,5 %). 

54 
Aus den Niederlanden berichtet Buikhuisen (1968, 151 f.) über Zusammenhänge zwi
schen Strafart und Rückfälligkeit. Die Rückfal lquoten sind ungefähr gleich bei allen Straf
arten, bei Geldstrafe sogar etwas geringer; vgl. Buikhuisen 1971, 51. 

5 5 Einige Ergebnisse sind erwähnt bei Middendorff 1967a, 21; ausführlicher bei Kaiser 1970, 
401 f f , doch schöpfen beide Autoren das Material nicht voll aus. 

5 6 Zur Methode bei Panel-Untersuchungen: Mayntz /Holm/Hübner 1969, 134 ff. 
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geeigneten S a n k t i o n p r o b l e m l o s m a c h e n . M a n k a n n aber a u c h n i ch t so verfahren, 
als seien W i r k u n g e n der S t r a fen ode r M a ß r e g e l n ü b e r h a u p t n i ch t z u e rwar ten . 
E i n e b l o ß e B e s c h r e i b u n g v o n E r s c h e i n u n g s f o r m e n u n d T ä t e r p e r s ö n l i c h k e i t e n 
ohne B e r ü c k s i c h t i g u n g der Behand lungse r f ah rungen für b e s t i m m t e T ä t e r t y p e n 
w ü r d e i n der St raf rechtspf lege w e i t e r h i n unbeach te t b l e iben . 
M i t der eigenen N a c h u n t e r s u c h u n g , d ie i m fo lgenden A b s c h n i t t be sch r i eben w i r d , 
u n d mi t der A u s w e r t u n g der be iden B e r i c h t e des J M B W w i r d der V e r s u c h ge
mach t , auf d iesem G e b i e t wenigstens e inen A n f a n g z u m a c h e n . 
Anges i ch t s der d ü r f t i g e n B e z u g s - V a r i a b l e n aus der A k t e n u n t e r s u c h u n g k a n n es 
s ich n ich t d a r u m h a n d e l n , echte B e h a n d l u n g s t y p e n he rauszuarbe i t en . Z u erwar
ten s ind nur v e r h ä l t n i s m ä ß i g generel le Aussagen ü b e r die R ü c k f a l l q u o t e n be i be
s t i m m t e n S a n k t i o n e n u n d in B e z i e h u n g z u e i n z e l n e n Ta t - u n d T ä t e r m e r k m a l e n . 

//. Nachuntersuchung über die Legalbewährung von 3 0 0 Probanden 

1 A u s g a n g s p u n k t 

E ines der w i c h t i g s t e n P r o b l e m e der S t r Z be i T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r w a r bis 
z u m 1 . 9 . 1 9 6 9 5 7 neben der u m s t r i t t e n e n G e n e r a l p r ä v e n t i o n die F rage der i n d i v i -
d u a l p r ä v e n t i v e n W i r k s a m k e i t der S t ra fen . D a b e i k o n z e n t r i e r t e s i ch das Interesse 
bis 1969 i n der P r ax i s fast a u s s c h l i e ß l i c h auf die A l t e r n a t i v e G e f ä n g n i s mi t oder 
ohne S t r z B . 
I nzwi schen hat das 1. S t r R G eine g rund legende Ä n d e r u n g h e r b e i g e f ü h r t u n d so
w o h l d ie V e r h ä n g u n g als a u c h besonders d ie V o l l s t r e c k u n g k u r z e r F re ihe i t s s t r a fen 
stark e i n g e s c h r ä n k t . 
D i e G r u n d t e n d e n z e n der neuen gese tz l i chen V o r s c h r i f t e n haben s i ch i m Jahre 
1970 in der P rax i s i m w e s e n t l i c h e n d u r c h g e s e t z t 5 8 . 
Wie s ich aus T a b . 11 ( S . 111) e n t n e h m e n l ä ß t , ist der A n w e n d u n g s b e r e i c h der 
Gelds t ra fe sogar n o c h etwas g r ö ß e r , als nach den E m p f e h l u n g e n des 8. D e u t s c h e n 
Verkehrsger ich ts tages ( 1 9 7 0 ) 5 9 z u e rwar ten w a r 6 0 

A l l e r d i n g s zeigen die E n t s c h l i e ß u n g e n des 9. D e u t s c h e n Verkehrsger ich t s t ages 
( 1 9 7 1 ) , d a ß e in T e i l der P r a k t i k e r m i t dieser L ö s u n g n i c h t z u f r i e d e n ist . Mögl i 
cherweise w i r d deshalb ba ld ü b e r neue G r u n d s ä t z e bera ten . Diese R i c h t u n g k o m m t 
i m fo lgenden A u s z u g aus den E n t s c h l i e ß u n g e n d e u t l i c h z u m A u s d r u c k : 

„Der Arbeitskreis hat den Berichten aus verschiedenen Landesteilen entnommen, daß die A l 
koholdelikte (§§ 316, 315c StGB) unerträglich zugenommen haben. Bei Steigerungen dieser 
Art kommt dem Tatbestandsmerkmal „Verteidigung der Rechtsordnung" in § 14 StGB be

Inkrafttreten des 1. Abschnittes des 1. S t rRG. 
Obgleich es auch schon vorher engagierte Befürworter der Geldstrafe gab, z .B. Tröndle 
1966, 457 ff. Im Hinblick auf das künftige Recht: Baumann (1968), Zit . 1969a, 164 ff. 
Geldstrafe nur für durchschnittliche Ersttaten, Freiheitsstrafen mit Bewährung für erste 
Wiederholungstaten, Freiheitsstrafe ohne Bewährung für weitere Wiederholungstaten bei 
jeweils zunehmender Dauer der Sperrfrist für die Fahrerlaubnis; vgl. K u V 1970, 3. 
Wenn nur die Ersttaten (einschl. aller nicht-durchschnittlichen Fälle) mit Geldstrafe ge
ahndet würden, käme man erst auf einen Geldstrafenanteil von etwa 8 0 - 8 2 % (vgl. zur 
Vorstrafenbelastung Tab. 30 und die ergänzenden Ausführungen S.153). 
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sondere Bedeutung bei der Wahl der Strafart zu. Der Arbeitskreis sieht in dem Tatbestands
merkmal „Verteidigung der Rechtsordnung" eine Möglichkeit, Gesichtspunkte der General
prävent ion im Rahmen der §§ 13, 14 uneingeschränkt zur Anwendung zu bringen. Dies kann 
auch bei Ers t tä te rn gelten, die unter diesem Blickpunkt mit einer Freiheitsstrafe zu belegen 
sind, wenn die Geldstrafe von der Bevölkerung als ein schwächliches Zurückweichen der Ge
richte gegenüber gefährlichen Rechtsgutsverletzungen empfunden werden w ü r d e . " 6 1 

W e n n s i c h also — beding t d u r c h § 23 A b s . 3 S t G B , der d ie V o l l s t r e c k u n g einer 
k u r z e n Fre ihe i t s s t ra fe u n t e r 6 M o n a t e n a l l e in un te r d e m G e s i c h t s p u n k t der „ V e r 
t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g " n ich t z u l ä ß t - d ie w i c h t i g s t e n P r o b l e m e z u n ä c h s t 
un te r g e n e r a l p r ä v e n t i v e m A s p e k t be i der A b g r e n z u n g z w i s c h e n den A n w e n d u n g s 
b e r e i c h e n v o n Ge lds t r a f e u n d k u r z e r Fre ihe i t ss t ra fe m i t B e w ä h r u n g ergeben, so 
w e i s e n d o c h m a n c h e Ä u ß e r u n g e n da rauf h i n , d a ß n ich t nu r für Wiede rho lungs 
t ä t e r , s o n d e r n auch für E r s t t ä t e r d ie k u r z e Fre ihe i t ss t ra fe n i ch t vö l l ig ausgeschie
d e n i s t 6 2 . D a b e i w i r d neben g e n e r a l p r ä v e n t i v e n Ü b e r l e g u n g e n die Ü b e r z e u g u n g 
z u m A u s d r u c k gebracht , d a ß es s ich be i den T r u n k e n h e i t s t ä t e r n u m eine beson
dere G r u p p e hand le , für d ie die k u r z e Fre ihe i t ss t ra fe die geeignete S a n k t i o n s e i 6 3 . 
Insgesamt zeigt d ie berei ts recht umfangre iche D i s k u s s i o n seit 1969 , d a ß die alte 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m d ie r i ch t ige S a n k t i o n be i T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r wei ter
geht , w e n n auch m i t u m g e k e h r t e m V o r z e i c h e n 6 4 . D i e Frage lautet j e t z t , i n w e l 
chen F ä l l e n an d ie S te l le der Ge lds t r a fe Fre ihe i t ss t ra fe m i t oder gar ohne B e w ä h 
rung t re ten k a n n oder s o l l . 

D e s h a l b e rsch ien es s i n n v o l l , d ie vo rhandene S t i c h p r o b e n a c h t r ä g l i c h auch unter 
d e m G e s i c h t s p u n k t der i n d i v i d u a l p r ä v e n t i v e n W i r k u n g der f r ü h e r ausgesprochenen 
S t ra fen auszuwer t en . Z w a r l ä ß t s i ch ü b e r d ie derze i t zent ra le F rage , w i e s ich G e l d 
strafen a u s w i r k e n , wegen der ger ingen Z a h l u n d der v e r m u t l i c h strengen Aus lese 
dieser G r u p p e v o r d e m 1. S t r R G w e n i g aussagen 6 5 . D a r ü b e r w i r d m a n also nach 
e inem angemessenen Z e i t r a u m eine gesonderte U n t e r s u c h u n g m i t den seit 1.9.1969 
z u Ge lds t r a f e V e r u r t e i l t e n d u r c h f ü h r e n m ü s s e n . U m so w i c h t i g e r ist es, für s inn
v o l l e V e r g l e i c h e u n d für d ie wei te re D i s k u s s i o n wenigs tens d ie b isher igen Er fah 
rungen fes tzuha l ten , d ie m i t den Fre ihe i t s s t r a fen mi t u n d ohne B e w ä h r u n g ge
m a c h t w u r d e n . 
M i t H i l f e des eigenen Ma te r i a l s lassen s ich z w e i K r i t e r i e n in die E r f o l g s k o n t r o l l e 
e i n f ü h r e n , d ie be i der b a d e n - w ü r t t e m b e r g i s c h e n U n t e r s u c h u n g n ich t b e r ü c k s i c h 
tigt w u r d e n : D i e D i f f e r e n z i e r u n g innerha lb der S t rafar ten nach anderen prog
nos t i sch bedeu t samen G e s i c h t s p u n k t e n ( insbesondere Vor s t r a f en ) u n d die Be
r ü c k s i c h t i g u n g der Daue r des F ü h r e r s c h e i n e n t z u g e s . 

K u V 1971, Heft 2/3, S. 3. 
Für Freiheitsstrafe ohne Bewährung, zumindest in manchen Fällen, z .B. : Behnke 1969, 
339 (notfalls auch Freiheitsstrafen von 6 Monaten und mehr); Krüger 1969, 361 f.; 
Winter 1971a, 44. 
Für Freiheitsstrafe mit Bewährung bei Erst tä tern (bzw. „elast ische" Praxis) z .B.: Schneble 
1969a, 433 f f ; Spiegel 1970, 28 f f ; 1971, 48 f f ; Schoene 1970, 2241 f.; Zabel 1970, 
132 f f ; Koch 1970, 844; Middendorff 1970b, 268 ff. 
Vgl . die in A n m . 62 Genannten; teilweise spielt dabei der Gedanke der Schockstrafe 
eine Rolle. 
Vgl . Middendorff 1970b, 273. 
Auch sonst ist über die Wirkung von Geldstrafen noch wenig bekannt, vgl. Kaiser 1970, 
413 m.w.N. (Anm. 241). 
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Das ist deshalb w i c h t i g , w e i l e in e infacher V e r g l e i c h der W i r k u n g e n v o n Straf-
v e r b ü ß u n g u n d S t r z B i m m e r d e m E i n w a n d begegnen w i r d , d ie strengere Aus lese 
der B e w ä h r u n g s f ä l l e f ü h r e z u e iner p rognos t i s ch o h n e h i n g ü n s t i g e r e n G r u p p e 6 6 , 
die n ich t m i t den ü b r i g e n F ä l l e n ve rg l i chen w e r d e n k ö n n e . Ü b e r d ie E f f e k t i v i t ä t 
der 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 iegen viele V e r m u t u n g e n v o r 6 7 , k o n t r o l l i e r t e 
E r f ah rungen für d ie B R D feh len j e d o c h . 6 8 

2 D u r c h f ü h r u n g 

Wer die W i r k s a m k e i t v o n S a n k t i o n e n u n d B e h a n d l u n g e n ü b e r p r ü f e n w i l l , m u ß 
s ich dami t ause inanderse tzen , d a ß i n der k r i m i n o l o g i s c h e n B e h a n d l u n g s f o r s c h u n g 
die K r i t e r i e n der Er fo lgsmessung sowie die e r fo rde r l i chen K o n t r o l l - Z e i t r ä u m e 
i m m e r n o c h u m s t r i t t e n s ind (s .S. 58 f . ) . 
O h n e eine g r u n d s ä t z l i c h e E n t s c h e i d u n g z u t re f fen , seien h ie r d ie K r i t e r i e n , die 
für d ie E r f o l g s b e u r t e i l u n g be i der genau u n t e r s u c h t e n T e i l s t i c h p r o b e v o n 3 0 0 
P r o b a n d e n zugrundegelegt w u r d e n , k u r z geschi lder t . U n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g des 
derze i t igen Di skuss ions - u n d E rkenn tn i s s t andes bie te t s i ch für d ie E r f o l g s k o n 
t ro l le s t ra f recht l icher S a n k t i o n e n un te r d e m B l i c k w i n k e l des R e c h t s 6 9 u n d auch 
der K r i m i n o l o g i e nach w i e vo r nur das ä u ß e r e Lega lve rha l t en a n 7 0 . M a ß s t a b für 
den E r f o l g ist also das F e h l e n v o n w e i t e r e n V e r s t ö ß e n gegen d ie R e c h t s o r d n u n g . 
A n d e r e G e s i c h t s p u n k t e , w i e z . B . S o z i a l - u n d A r b e i t s b e w ä h r u n g ode r gar P e r s ö n 
l i c h k e i t s v e r ä n d e r u n g e n ( z . B . W e r t g e f ü g e , Ha l tungen ) w ä r e n z w a r k r i m i n o l o g i s c h 
n ich t weniger interessant , d o c h feh len bisher b rauchbare K r i t e r i e n u n d e in objek
t ivierbares M e ß i n s t r u m e n t a r i u m . F ü r das R e c h t s ind sie o h n e h i n nu r v o n m i t t e l 
barer B e d e u t u n g . 

B e i der Ü b e r p r ü f u n g der L e g a l b e w ä h r u n g v o n V e r k e h r s t ä t e r n e m p f i e h l t s ich dar
ü b e r h inaus eine B e s c h r ä n k u n g auf s p ä t e r registr ier te A u f f ä l l i g k e i t e n i m S t r a ß e n 
verkehr ; denn die spez ie l l auf V e r k e h r s t ä t e r zugeschn i t t enen S a n k t i o n e n d ü r f t e n 
k a u m in der Lage sein u n d a u c h n i ch t den A n s p r u c h e rheben , e twa sonst vor
handene gese tzwidr ige N e i g u n g e n e rz ieher i sch z u bee inf lussen . 
B e i der B e u r t e i l u n g der „ V e r k e h r s b e w ä h r u n g " v o n T r u n k e n h e i t s t ä t e r n steht z w a r 
der e i n s c h l ä g i g e R ü c k f a l l i m M i t t e l p u n k t , d o c h so l l en i m H i n b l i c k auf das , ,Be-
h a n d l u n g s z i e l " (verkehrss icheres V e r h a l t e n ) auch sonstige V e r s t ö ß e gegen die R e 
geln des S t r a ß e n v e r k e h r s ( e i n s c h l i e ß l i c h O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n ) m i t b e r ü c k s i c h t i g t 
werden . 
D i e da fü r e r fo rde r l i chen D a t e n w u r d e n aus d e n i m V e r k e h r s z e n t r a l - R e g i s t e r i n 
F l e n s b u r g bis S e p t e m b e r 1970 e r fo lg ten E i n t r a g u n g e n e n t n o m m e n . D e r B e w ä h 
rungsze i t raum b e t r ä g t also d u r c h s c h n i t t l i c h k n a p p 4 - 5 Jahre . W e n n a u c h m a n c h e 
6 6 Dazu Mannheim 1969, 55 f.; Kaiser 1970, 403. 
6 7 Vg l . z.B. Kaiser 1970, 407 m.w.N. ; 

Middendorff (1970b, 279) beruft sich zwar auf allgemeine Erfahrungen, nennt jedoch 
keine empirischen Forschungsergebnisse; ebenso Middendorff 1967b, 231. 

6 8 Vgl . jedoch die niederländischen Erfahrungen bei Buikhuisen 1971, 53 ff.: Kein Einfluß 
auf die Rückfal lquoten. 
Vgl . § 23 n.F.: Während früher die Prognose über ein „gesetzmäßiges und geordnetes 
Leben" erforderlich war, verlangt § 23 jetzt die Erwartung, daß der Verurteilte in Zu
kunft „keine Straftaten mehr begehen wi rd" . Dazu Baumann 1970, 65: „Dami t ist der 
moralisierende Aspekt entfallen". 

7 0 Ebenso Kaiser 1969, 20; 1971, 144 f. 
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U n t e r s u c h u n g e n m i t k ü r z e r e n Z e i t e n a r b e i t e n 7 1 , so d ü r f t e der g e w ä h l t e Z e i t r a u m 
d o c h v e r h ä l t n i s m ä ß i g g ü n s t i g se in ; d e n n einige U n t e r s u c h u n g e n haben gezeigt , 
d a ß nahezu alle D e l i n q u e n t e n , d ie ü b e r h a u p t n a c h der Bes t ra fung r ü c k f ä l l i g wer
den , i nne rha lb eines Z e i t r a u m e s v o n 5 J ah ren w iede r v o r G e r i c h t s t e h e n 7 2 . 
D e r g e w ä h l t e Z e i t r a u m e r m ö g l i c h t a u c h e inen V e r g l e i c h m i t e inem T e i l der i n 
der U n t e r s u c h u n g des J M B W g e p r ü f t e n F ä l l e , für die e in B e w ä h r u n g s z e i t r a u m 
v o n 2 bis etwas ü b e r 5 J a h r e n zugrundegelegt w u r d e , w o b e i d ie e i n z e l n e n Jahre 
getrennt ausgewiesen s ind . 

III. E r f a h r u n g e n über die Rückfallquoten bei Trunkenheitstätern 

1 Ergebnisse aus der Erhebung des Justizministeriums B a d e n - W ü r t t e m b e r g 

D i e bereits e r w ä h n t e U n t e r s u c h u n g des J M B W erfolgte aus A n l a ß der ö f f e n t l i c h e n 
D i s k u s s i o n 7 3 ü b e r d ie U n g l e i c h h e i t der S t r Z - P r a x i s i n versch iedenen Ge r i ch t sbe 
z i r k e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g . D i e erste E r h e b u n g i m Jahre 1964 u m f a ß t e die i n 
den J ah ren 1 9 5 9 - 1 9 6 2 ve ru r t e i l t en T r u n k e n h e i t s t ä t e r (gem. § § 2 S t V Z O , 142, 
2 3 0 , 3 1 5 a A b s . 1 N r . 2 a .F . , 316 A b s . 2 a .F . , 3 3 0 a , te i lweise auch 2 2 2 S t G B ) 
i n den L G - B e z i r k e n H e i d e l b e r g u n d H e i l b r o n n sowie i n den A G - B e z i r k e n F r e i 
b u r g i . B r . u n d S tu t tga r t -Bad Canns ta t t . D i e 2. E r h e b u n g i m Jahre 1965 d iente 
der V e r t i e f u n g u n d w u r d e i n g le icher Weise für dense lben Z e i t r a u m i n den L a n d 
ge r i ch t sbez i rken H e c h i n g e n , K o n s t a n z , M o s b a c h u n d T ü b i n g e n d u r c h g e f ü h r t . A u s 
geschieden w u r d e n d ie G e l d s t r a f e n , d ie b e i d e m h ä u f i g s t e n D e l i k t ( § 2 S t V Z O ) 
o h n e h i n nu r ca. 3 % al ler V e r u r t e i l u n g e n a u s m a c h t e n 7 4 . 
Insgesamt w u r d e n 7 925 V e r u r t e i l t e e r f a ß t . D u r c h E i n h o l u n g v o n A u s k ü n f t e n 
aus der V e r k e h r s z e n t r a l k a r t e i w u r d e ü b e r p r ü f t , we l che V e r u r t e i l t e n bis z u m 
Herbs t des Jahres 1964 erneut wegen V e r k e h r s d e l i k t e n un te r A l k o h o l e i n w i r k u n g 
bestraft w u r d e n . D a d u r c h ergaben s ich K o n t r o l l z e i t a b s c h n i t t e v o n du rchschn i t t 
l i c h e twa 2, 3, 4 u n d 5 J a h r e n n a c h der V e r u r t e i l u n g . A u f diese Weise ents tand 
eine re ichhal t ige M a t e r i a l s a m m l u n g , d ie i n den B e r i c h t e n selbst nu r z u m T e i l auf
bereitet w u r d e . Wei te re w i c h t i g e I n f o r m a t i o n e n lassen s ich ü b e r zah l r e i che R o n -
T a b e l l e n e r rechnen . 
In T a b . 33 w e r d e n die R ü c k f a l l q u o t e n für d ie versch iedenen B e w ä h r u n g s z e i t r ä u m e 
in s ä m t l i c h e n G e r i c h t s b e z i r k e n zusammenges te l l t . 
D e r E i n f l u ß der Z e i t auf den R ü c k f a l l k o m m t sehr d e u t l i c h z u m A u s d r u c k . Be
merkenswer t ist aber, d a ß d ie R ü c k f a l l q u o t e n n ich t g l e i c h m ä ß i g v o n J a h r z u Jahr 
z u n e h m e n u n d a u c h n i ch t — w i e i m R a h m e n der k lass ischen K r i m i n a l i t ä t 7 5 - i n 
den ersten Jah ren nach der V e r u r t e i l u n g am h ö c h s t e n s ind . V i e l m e h r s ind sie u m 

7 1 Vgl . z.B. die Berichte bei Hood/Sparks 1970, 192 ff. 
7 2 Aufschlußreich sind hier insbesondere die Ergebnisse von Stenner 1970, 59 f. sowie 

amerikanische und englische Untersuchungen (dazu Hood/Sparks 1970, 185 m.w.N.). 
Mit diesen Erfahrungen deckt sich der 5-Jahres-Zeitraum Für die Rückfallverschärfung 
in § 17 Abs.4, außerdem die Tilgungsfrist bei leichteren Delikten gem. § 44 A b s . l N r . l B Z R C 

7 3 Vgl . Kaiser 1970, 400 u. 405, A n m . 219 m.w.N. 
7 4 Quelle: S taLA BW 1963, 7 (%-Anteil selbst errechnet). 
7 5 Vgl . dazu Göppinger 1971, 231, insbes. Tab. 34. 

11 S c h ö c h , Strafzumessungspraxis und Verkehrsdelinquenz 



162 Spezial- und generalpräventive Aspekte 

Tabelle 33. Rückfällige nach verschiedenen Zeitabschnitten 

Zeitraum nach Verurteilung 

2 J . 3 J . 4 J . 5 J . insges. 
2 - 5 J . 

Zahl der Verurteilten 1942 2059 2199 1725 7925 

Anteil der Rückf. (%) 3,8 6,4 8,9 13,8 8,06 

so g r ö ß e r , je we i t e r d ie V e r u r t e i l u n g z u r ü c k l i e g t ( i n den ersten b e i d e n J a h r e n 
e twa 1,9 %, i m 5. J a h r 4 ,9 %) . F ü r d ie ger ingen Q u o t e n i m ersten u n d z w e i t e n 
Jahr ist s icher 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 m i t v e r a n t w o r t l i c h . D e n n o c h 
b le ib t auch danach d ie T e n d e n z e rkennbar . 
D i e a u s g e w ä h l t e n L G - u n d A G - B e z i r k e lassen s ich i n bezug auf ihre P r a x i s be i 
der St rafaussetzung z u r B e w ä h r u n g i n eine m i l d e u n d eine strenge G r u p p e unter
te i len (Tab . 34) . 

Tabelle 34. Strafaussetzung zur Bewährung nach Gerichtsbezirken 

Gerichtsbezirk Anzahl der Fälle Aussetzungsquote 

L G Konstanz 846 78,1 % 
A G Freiburg 594 77,6 % 
L G Heidelberg 1382 73,7 % 

milde Bezirke insges. 2822 75,8 % 

L G Mosbach 599 14,2 % 
L G Heilbronn 1418 9,2 % 
L G Tübingen 1622 8,1 % 
L G Hechingen 823 3,8 % 
A G Stuttgart-Bad Cannstatt 641 1,4 % 

strenge Bezirke insges. 5103 7,6 % 

Verg le i ch t m a n die R ü c k f a l l q u o t e n i n den m i l d e n u n d strengen B e z i r k e n ( T a b . 3 5 ) , 
so ergeben s ich i m G e s a m t d u r c h s c h n i t t p r a k t i s c h ke ine U n t e r s c h i e d e ; d ie m i l d e n 
B e z i r k e schne iden sogar u m 0,03 % besser ab. 

Quelle: J M B W 1964 u. 1965, Zusammenstellung und Prozentberechnung vom Verf. 
Quelle: JMBW 1964 u. 1965, Zusammenstellung und Prozentberechnung vom Verf. 
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Tabelle 35. Rückfal lquoten in milden und strengen Bez i rken 7 8 

Zeitraum nach Verurteilung 

2 J . 3 J . 4 J . 5 J . insges. 

Rückfal lquoten milde Bez. 3,4 6,0 9,7 15,8 8,04 

strenge Bez. 4,0 6,7 8,5 13,0 8,07 

Be t r ach t e t m a n dagegen die R ü c k f a l l q u o t e n i n A b h ä n g i g k e i t v o n d e m Z e i t r a u m , 
der seit der V e r u r t e i l u n g ve r s t r i chen ist, so zeigt s i ch die e r w ä h n t e T e n d e n z i n 
den m i l d e n B e z i r k e n n o c h deu t l i che r : In den ersten 3 J ah ren s ind die R ü c k f a l l 
q u o t e n i n B e z i r k e n mi t ü b e r w i e g e n d e r St rafausse tzung zu r B e w ä h r u n g geringer, 
d a n a c h h ö h e r als i n d e n s trengen B e z i r k e n . B e r ü c k s i c h t i g t m a n , d a ß n a c h den 
Ergebn i s sen der eigenen U n t e r s u c h u n g be i S t r z B die B e w ä h r u n g s z e i t e n i n 86 ,2 % 
der F ä l l e auf 2 ode r 3 Jahre festgesetzt we rden , so k a n n ve rmute t w e r d e n 7 9 , d a ß 
eine laufende B e w ä h r u n g s f r i s t v o r ü b e r g e h e n d eher r ü c k f a l l v e r h i n d e r n d w i r k t als 
eine v e r b ü ß t e Fre ihe i t ss t ra fe . Dieser V o r t e i l scheint aber n ich t v o n anhal tender 
D a u e r z u sein, da nach A b l a u f der B e w ä h r u n g s f r i s t die R ü c k f a l l q u o t e n etwas 
h ö h e r s ind als be i v o l l z o g e n e n Fre ihe i t s s t ra fen . 

Es ist k l a r , d a ß es s ich h i e rbe i nur u m E r k l ä r u n g s v e r s u c h e aus a l lgemeinen sta
t i s t i s chen T e n d e n z e n handel t . Ges i che r t e Aussagen ü b e r r ü c k f a l l v e r h i n d e r n d e 
W i r k u n g e n der F re ihe i t s s t r a fen m i t u n d ohne B e w ä h r u n g s ind m i t diesen Z a h l e n 
n o c h n i ch t m ö g l i c h , da sie nur die Gesamtergebnisse der G e r i c h t s b e z i r k e b e r ü c k 
s i ch t igen , n ich t d ie be i den R ü c k f ä l l i g e n j ewei l s f r ü h e r v e r h ä n g t e n ( i n d i v i d u e l l e n ) 
S t ra fen . 
D e n n o c h bedeutet dies n i ch t , w i e K a i s e r f o l g e r t 8 0 , d a ß die U n t e r s u c h u n g des 
J M B W eher etwas ü b e r d ie g e n e r a l p r ä v e n t i v e als ü b e r die s p e z i a l p r ä v e n t i v e K o m 
p o n e n t e der Strafe aussage. T a t s ä c h l i c h w i r d nur die W i r k u n g der d o m i n i e r e n d e n 
G e r i c h t s p r a x i s - insofe rn e in g e n e r a l p r ä v e n t i v e r F a k t o r — auf die bereits ein
s c h l ä g i g V o r b e s t r a f t e n festgestellt , ohne B e r ü c k s i c h t i g u n g ihrer W i r k u n g auf alle 
V e r k e h r s t e i l n e h m e r . H i e r f ü r geben nur die k n a p p e n V e r g l e i c h e der V e r u r t e i l t e n 
z i f f e r n in den e inze lnen B e z i r k e n grobe A n h a l t s p u n k t e 8 1 . Im ü b r i g e n e n t h ä l t die 
E r h e b u n g du rchaus genaue A n g a b e n ü b e r die R ü c k f ä l l i g k e i t nach i n d i v i d u e l l fest
ges te l l ten S t ra fen . Diese Ergebnisse s ind j e d o c h in dem B e r i c h t des J M B W nicht 
gesammel t ausgewertet w o r d e n . Sie so l len i m fo lgenden A b s c h n i t t ( I V ) darge
stellt w e r d e n . 

Quelle: JMBW 1964 u. 1965, Zusammenstellung und Prozentberechnung vom Verf. 
Die Unterschiede sind freilich so gering, daß mehr als eine vorsichtige Vermutung nicht 
ausgesprochen werden kann. 
Kaiser 1970, 403 f. 
Dazu oben S. 87. 
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2 Ergebnisse aus der eigenen Untersuchung 

In der eigenen U n t e r s u c h u n g w u r d e die L e g a l b e w ä h r u n g i nne rha lb eines Ze i t r au 
mes v o n a n n ä h e r n d 5 J a h r e n ü b e r p r ü f t . Wegen der ger ingen Z a h l der F ä l l e war 
eine A b s t u f u n g n a c h mehre ren Z e i t a b s c h n i t t e n n i c h t m ö g l i c h . D a f ü r w u r d e eine 
D i f f e r enz i e rung b e i der A r t der s p ä t e r e n A u f f ä l l i g k e i t e n v o r g e n o m m e n . N e b e n d e m 
e i n s c h l ä g i g e n R ü c k f a l l w u r d e n a u c h andere A u f f ä l l i g k e i t e n i m V e r k e h r e r f a ß t , 
also Verkehr sve rgehen u n d V e r k e h r s ü b e r t r e t u n g e n u n d seit 1 .1 .1969 Ordnungs 
w i d r i g k e i t e n , sowei t sie i m V Z R eingetragen waren . 

Tabelle 36. Registrierte Auffälligkeiten im Verkehr nach der Verurteilung (300 Probanden) 

Art und Zahl der Auffälligkeiten Zahl der % 
Pb. 

Einschlägiger Rückfall insgesamt 48 16 

davon 1 mal 42 14 
davon 2 mal 5 1,7 
davon 3 mal 1 0,3 

Sonstige Verkehrsvergehen 24 8 

davon 1 mal 20 6,7 
davon 2 mal 2 0,7 
davon 3 mal und häufiger 2 0,7 

Ordnungswidrigkeiten, Über t re tungen 53 17,7 

davon 1 mal 42 14 
davon 2 mal 8 2,7 
davon 3 mal und häufiger 3 1,0 

Verkehrsauffälligkeiten insgesamt 105 35 

davon 1 mal 72 24 
davon 2 mal 22 7,3 
davon 3 mal und häufiger 11 3,7 

D i e Ergebnisse s ind i n T a b . 36 z u s a m m e n g e f a ß t . A m h ä u f i g s t e n s ind erwartungs
g e m ä ß d ie k l e i n e r e n V e r k e h r s a u f f ä l l i g k e i t e n , d o c h fo lgen m i t nur ger ingem A b 
stand die e i n s c h l ä g i g e n R ü c k f ä l l e , w ä h r e n d die sonst igen V e r k e h r s v e r g e h e n (haupt 
s ä c h l i c h f a h r l ä s s i g e K ö r p e r v e r l e t z u n g u n d F a h r e n ohne F ü h r e r s c h e i n ) eine ver
h ä l t n i s m ä ß i g geringe R o l l e spie len. D e r m i t 16 % etwas h ö h e r e A n t e i l e i n s c h l ä g i 
ger R ü c k f ä l l e g e g e n ü b e r der U n t e r s u c h u n g des J M B W ist ebenso wie der bereits 
f rühe r festgestellte h ö h e r e V o r b e s t r a f t e n a n t e i l v e r m u t l i c h auf das F e h l e n der 
le ichtes ten F ä l l e der T r u n k e n h e i t s f a h r t e n i n der S t i c h p r o b e z u r ü c k z u f ü h r e n . 
Insgesamt w u r d e n i m m e r h i n 35 % der P r o b a n d e n wegen V e r k e h r s a u f f ä l l i g k e i t e n 
registriert . W e n n a u c h die e i n s c h l ä g i g e n R ü c k f ä l l e für d ie B e u r t e i l u n g der W i r k 
samkei t der S a n k t i o n e n w i c h t i g e r s ind , so verspr ich t d o c h die B e r ü c k s i c h t i g u n g 
des gesamten Verkeh r sve rha l t ens eine a u f s c h l u ß r e i c h e E r g ä n z u n g u n d K o n t r o l l e 
der Befunde . 
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3 E n t w i c k l u n g der R ü c k f a l l q u o t e n ü b e r l ä n g e r e Z e i t r ä u m e 

S o w o h l d ie U n t e r s u c h u n g des J M B W als a u c h die eigene erfassen nur e inen Ze i t 
r a u m v o n e twa 5 J a h r e n n a c h der V e r u r t e i l u n g . Desha lb stel l t s i ch die Frage, w i e 
s ich d i e R ü c k f a l l q u o t e n b e i e inem l ä n g e r e n B e o b a c h t u n g s z e i t r a u m e n t w i c k e l n . 
D i e h o h e n Z u w a c h s r a t e n i m 4. u n d 5. J a h r k ö n n t e n z u der A n n a h m e ver le i ten , 
d a ß m i t e inem e rheb l i chen w e i t e r e n A n s t i e g nach dieser Z e i t z u r echnen sei. F ü r 
eine e x a k t e B e a n t w o r t u n g w ä r e eine W i e d e r h o l u n g der N a c h u n t e r s u c h u n g nach 
e inem Z e i t r a u m v o n e twa 10 J a h r e n e r fo rde r l i ch , da andere E r f a h r u n g e n bisher 
feh len . D e n n o c h k a n n s c h o n j e t z t gesagt w e r d e n , d a ß eine so lche E n t w i c k l u n g 
u n w a h r s c h e i n l i c h ist. N a c h den b isher igen T i lgungs f r i s t en i m Strafregister u n d 
i m Ve rkeh r szen t r a l r eg i s t e r k ö n n e n r ü c k f a l l b e g r ü n d e n d e V o r t a t e n bis z u e inem 
Z e i t r a u m v o n 10 J a h r e n festgestellt w e r d e n 8 2 . G e h t m a n d a v o n aus, d a ß der A n 
t e i l der i nne rha lb dieses Z e i t r a u m e s R ü c k f ä l l i g e n i m wesen t l i chen kons t an t b l e ib t , 
so k a n n m a n d e n i n der V e r u r t e i l t e n s t a t i s t i k festgestel l ten A n t e i l der e i n s c h l ä g i g 
V o r b e s t r a f t e n v o n e twa 20 % 8 3 z u g l e i c h als obere G r e n z e für d e n R ü c k f a l l ver
m u t e n . Leg t m a n für d ie ersten 5 Jahre nach der V e r u r t e i l u n g die i n der U n t e r 
s u c h u n g des J M B W festgestellte R ü c k f a l l q u o t e v o n e twa 14 % zugrunde , so wür 
den au f die z w e i t e H ä l f t e des 10-Jahres-Zei t raumes wei tere 6 % ent fa l len . 
E i n s t w e i l e n k a n n es s i ch h i e r b e i aber nur u m S c h ä t z u n g e n h a n d e l n , da vor a l l em 
die erste A n n a h m e m i t w e s e n t l i c h e n E i n s c h r ä n k u n g e n z u versehen ist. Sie setzt 
voraus , d a ß alle V e r u r t e i l t e n ( z . B . des Jahres 1968) s chon e twa seit 10 J ah ren 
die C h a n c e ha t ten , als T r u n k e n h e i t s t ä t e r i n Be t r ach t z u k o m m e n . A n g e s i c h t s der 
s ta rken Z u n a h m e des K f z - B e s t a n d e s u n d der Ta t sache , d a ß T r u n k e n h e i t i m V e r 
k e h r fast nur be i K r a f t f a h r e r n sank t ion ie r t w i r d , ist diese V o r a u s s e t z u n g nur be i 
e i n e m T e i l der V e r u r t e i l t e n g e g e b e n 8 4 Desha lb ist langfr is t ig gesehen a u c h eine 
h ö h e r e R ü c k f a l l q u o t e v o n e twa 25 % ( inne rha lb eines Z e i t r a u m e s v o n 10 Jahren) 
n ich t a u s z u s c h l i e ß e n . B u i k h u i s e n 8 * * e rmi t t e l t e für d ie N i e d e r l a n d e sogar eine R ü c k 
f a l l quo t e v o n 36 ,3 % be i einer B e w ä h r u n g s z e i t v o n 11 Jah ren . 

I V . Zusammenhänge zwischen Rückfälligkeit und Sanktionsarten 

1 B i sher ige E r f a h r u n g e n 

Spez i e l l e E r f a h r u n g e n ü b e r d ie s p e z i a l p r ä v e n t i v e W i r k s a m k e i t be s t immte r Sank t ions 
ar ten be i T r u n k e n h e i t s t ä t e r n i n der B R D sind n ich t bekann t . Ü b e r d ie P rax i s der 
S t r z B u n d der B e w ä h r u n g s h i l f e i m a l lgemeinen St raf recht l iegen eine R e i h e v o n U n 
te r suchungen vo r , die auch die D u r c h f ü h r u n g der S t r z B b e r ü c k s i c h t i g e n . D a n a c h 
m u ß i m D u r c h s c h n i t t m i t einer W i d e r r u f s q u o t e v o n e twa 2 5 - 3 0 % ( ü b e r w i e g e n d 
wegen erneuter S t r a f f ä l l i g k e i t ) gerechnet w e r d e n 8 5 ; be i V o r s t r a f e n und e inze lnen 

8 2 § 7 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 StTilgG, § 13a Abs. 1 Nr. 4a S t V Z O ; vgl. aber § 44 A b s . l Nr. 1 B Z R G , 
dazu Händel 1971b, 1549 f. 

8 3 Vg l . oben Tab. 30 u. S. 152. 
8 4 Für diese These spricht, daß auch die Vorstrafenbelastung von 1960-1968 bei den 

Trunkenhe i t s tä te rn zugenommen hat; z.B. bei fahrl. Tö tung m.T.: von 31,9 % auf 
43,8 %; bei VerkGef. m.T.: von 44,1 % auf 45,8 %. 

8 4 3 Buikhuisen 1971, 40. 
8 5 V g l . z.B. K . Meyer 1963, Anhang Tab. C 1, D 4; Wittig 1969, 60 ff.; zusammenfassend 

Göppinger 1971, 268. 
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De l ik t sa r t en ist sie b e t r ä c h t l i c h h ö h e r . V e r g l e i c h e m i t v o l l s t r e c k t e n F re ihe i t s 
strafen oder m i t G e l d s t r a f e n s ind n ich t bekann t . 
M a n k a n n z w a r i m R a h m e n der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t für alle B e h a n d l u n g s a r t e n 
v o n einer d u r c h s c h n i t t l i c h e n R ü c k f a l l q u o t e v o n e twa 4 0 % 8 6 , b e i der k lass i schen 
K r i m i n a l i t ä t v o n e twa 57 % 8 7 ausgehen, w ä h r e n d sie für d ie v o l l z o g e n e n F r e i 
heitsstrafen n o c h h ö h e r sein d ü r f t e . D o c h s ind so lche g r o b e n Er f ah rungswer t e 
n ich t für e inen V e r g l e i c h der E f f e k t i v i t ä t versch iedener S a n k t i o n e n geeignet. 
D e n n die E n t s c h e i d u n g für b e s t i m m t e S a n k t i o n s a r t e n e n t h ä l t eine — z u m i n d e s t 
in tu i t ive — A u s w a h l nach p rognos t i s chen K r i t e r i e n , so d a ß in der R e g e l s c h o n 
v o n der T ä t e r p e r s ö n l i c h k e i t her g ü n s t i g e r e E r f o l g s c h a n c e n b e i den wen ige r 
schwerwiegenden S a n k t i o n e n z u e rwar ten s ind . 
Dieses P r o b l e m stell t s i ch b e i a l l en V e r s u c h e n einer E r f o l g s k o n t r o l l e v o n Sank
t ionen . V e r g l e i c h b a r e B e d i n g u n g e n , w ie sie i m Idea l fa l l eines E x p e r i m e n t e s vor
hegen, lassen s i ch i m R a h m e n der S t ra fp rax i s n i ch t k ü n s t l i c h hers te l len . Quas i 
exper imente l l e V e r h ä l t n i s s e ents tehen j e d o c h be i g r u n d s ä t z l i c h e n Ä n d e r u n g e n 
des Gesetzes. So hat e twa das 1. S t r R G für ganze Ta t - u n d T ä t e r g r u p p e n die 
Gelds t rafe oder zumindes t Fre ihe i t s s t ra fe m i t B e w ä h r u n g vorgesehen, für die 
f rühe r Fre ihe i t ss t ra fe o h n e B e w ä h r u n g d ie R e g e l war . D i e d a m i t e r ö f f n e t e n V e r 
g l e i c h s m ö g l i c h k e i t e n gi l t es i n den n ä c h s t e n J a h r e n z u n u t z e n , n i ch t nur be i 
T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r . D a f ü r ist es n o t w e n d i g , die E r f a h r u n g e n fes tzuha l t en , 
die m i t der f r ü h e r e n S a n k t i o n s p r a x i s gemacht w u r d e n . 

B e i T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r ergaben s ich n u n info lge der u n t e r s c h i e d l i c h e n Straf
aussetzungspraxis s chon v o r d e m 1. S t r R G ä h n l i c h e M ö g l i c h k e i t e n : F ü r g le iche 
T ä t e r g r u p p e n ( insbesondere für E r s t t ä t e r ) w u r d e n je nach k r i m i n a l p o l i t i s c h e r 
Ü b e r z e u g u n g der G e r i c h t e F re ihe i t s s t r a fen m i t ode r ohne B e w ä h r u n g v e r h ä n g t . 
D a m i t e r ö f f n e t e s i ch die — k r i m i n o l o g i s c h sehr seltene — M ö g l i c h k e i t e iner E r 
fo lgskon t ro l l e ohne z e i t l i c h bedingte V e r ä n d e r u n g e n i n der Z u s a m m e n s e t z u n g 
der K o n t r o l l g r u p p e n . D i e Ergebnisse dieses Ve rg l e i ches w e r d e n i m fo lgenden dar
gestellt , z u n ä c h s t pauscha l für F re ihe i t s s t r a fen m i t u n d ohne B e w ä h r u n g , danach 
di f ferenzier t nach T ä t e r g r u p p e n , s c h l i e ß l i c h un te r E i n b e z i e h u n g der E n t z i e h u n g 
der Fah re r l aubn i s . 

2 R ü c k f a l l nach Fre ihe i t s s t ra fen m i t oder ohne S t ra fausse tzung z u r B e w ä h r u n g 

2.1 Baden-württembergische E r f a h r u n g e n 

D i e E r h e b u n g des J M B W e n t h ä l t n ich t nur A n g a b e n ü b e r d ie R ü c k f ä l l i g k e i t i n 
m i l d e n oder strengen G e r i c h t s b e z i r k e n , sonde rn e r m ö g l i c h t a u c h die Fes t s t e l l ung , 
welcJier A n t e i l der V e r u r t e i l t e n m i t ode r ohne B e w ä h r u n g r ü c k f ä l l i g w u r d e . 
Z u r V e r e i n f a c h u n g u n d für V e r g l e i c h e m i t den Ergebn issen der e igenen U n t e r s u 
chung w e r d e n i n T a b . 37 nur die R ü c k f a l l q u o t e n dargestel l t , d ie s i ch auf e inen 
Z e i t r a u m v o n e twa 5 J a h r e n nach der V e r u r t e i l u n g bez iehen . 

Kaiser 1970a, 255; Göppinger 1971, 222 f. 
Vgl . Schöch 1971, 1860. 
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Tabelle 37. Rückfal lquoten nach Freiheitsstrafen mit und ohne Bewährung (Ergebnisse aus 
der Untersuchung des J M B W ) 8 8 

Gerichtsbezirke 

Verurteilte 
n 

davon 
StrzB % 

Rückfallquoten in % der Verurteilten 

Gerichtsbezirke 

Verurteilte 
n 

davon 
StrzB % insges. nac 

F .o .B . F .m.B. 

milde Gerichte 507 75,3 15,8 17,6 15,2 

strenge Gerichte 1218 8,9 13,0 13,3 9,3 

alle Gerichte zus. 1725 28,4 13,80 13,77 13,88 

D e r G e s a m t v e r g l e i c h für al le V e r u r t e i l u n g e n u n a b h ä n g i g v o m G e r i c h t s b e z i r k er
g ib t , d a ß s i ch die R ü c k f a l l a n t e i l e nach Fre ihe i t s s t r a fen m i t u n d ohne B e w ä h r u n g 
p r a k t i s c h n i ch t un te r sche iden ( D i f f e r e n z 0,11 % zuguns ten F . o . B . ) . B e r ü c k s i c h 
tigt m a n aber die St rafausse tzungspraxis der G e r i c h t s b e z i r k e , so zeigt s ich , d a ß 
die strenge Aus le se in den G e r i c h t e n m i t geringer A u s s e t z u n g s q u o t e z u einer 
sehr n iedr igen R ü c k f a l l q u o t e v o n 9,3 % nach S t r z B f ü h r t , w ä h r e n d i n den m i l d e n 
B e z i r k e n n a c h Fre ihe i t ss t ra fe ohne B e w ä h r u n g d ie h ö c h s t e R ü c k f a l l q u o t e v o n 
17,6 % fes tzus te l len ist. Das spr icht aber weniger für eine p r i n z i p i e l l e schlechtere 
W i r k u n g der Fre ihe i t ss t ra fe ohne B e w ä h r u n g , als v i e l m e h r d a f ü r , d a ß i n diesen 
B e z i r k e n nur eine p rognos t i s ch u n g ü n s t i g e r e T ä t e r g r u p p e die Strafe v e r b ü ß e n 
m u ß t e . D e n n e in V e r g l e i c h für d ie , ,Rege l s t r a fen" i n be iden B e z i r k e n ergibt etwas 
g ü n s t i g e r e Ergebnisse für d ie Fre ihe i t s s t ra fen ohne B e w ä h r u n g (13 ,3 % g e g e n ü b e r 
15,2 % ) , o b w o h l v o n ih r auch die p rognos t i sch u n g ü n s t i g e n F ä l l e e r f a ß t w u r d e n . 
D i e Un te r s ch i ede s ind a l lerdings recht ger ing u n d lassen ke ine deu t l i che Ü b e r l e 
genheit der Fre ihe i t ss t ra fe ohne B e w ä h r u n g e rkennen . Jedenfa l l s scheint es eine 
b e t r ä c h t l i c h e G r u p p e v o n T ä t e r n z u geben, be i denen die Fre ihe i t s s t ra fe mi t Be
w ä h r u n g genauso gute oder n o c h bessere W i r k u n g e n hat , w ä h r e n d eine andere 
k le inere G r u p p e auch d u r c h kurzf r i s t ige Fre ihe i t s s t r a fen ohne B e w ä h r u n g weniger 
z u beeinf lussen ist. Das o p t i m a l e M a ß der D i f f e r e n z i e r u n g scheint wede r i n den 
m i l d e n n o c h i n den strengen B e z i r k e n er re icht z u sein. I m H i n b l i c k au f die G e 
samtergebnisse l ä ß t s ich auch die These n ich t a u s s c h l i e ß e n , d a ß die A r t der 
Strafe k e i n e n besonderen E i n f l u ß auf die V e r h ü t u n g des R ü c k f a l l s z u haben 
s c h e i n t 8 9 F a l l s be i wei te re r D i f f e r e n z i e r u n g ke ine g r ö ß e r e n U n t e r s c h i e d e festzu
stel len s ind , s p r ä c h e sogar m e h r für diese These . 

2.2 E r g e b n i s s e aus der eigenen U n t e r s u c h u n g 

T a b . 38 e n t h ä l t die Ergebnisse der eigenen U n t e r s u c h u n g . U m wenigstens erste 
A n h a l t s p u n k t e für die W i r k u n g der Ge lds t ra fe z u e rha l ten , w e r d e n diese F ä l l e 
m i t ausgewertet , erwei ter t u m die ü b r i g e n i n der G e s a m t s t i c h p r o b e en tha l t enen 

Quelle: JMBW 1964 u. 1965; Zusammenstellung und Prozentberechnung vom Verf. 
Vgl. Kaiser 1971, 2, 143, der auf die in gewissen Grenzen bestehende Austauschbarkeit 
der Sanktionen bei Normalbürgern hinweist. 
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V e r u r t e i l u n g e n z u Ge lds t r a fe . N e b e n d e m e i n s c h l ä g i g e n R ü c k f a l l w i r d das regi
strierte V e r k e h r s v e r h a l t e n insgesamt als M a ß für d ie E f f e k t i v i t ä t der S t r a f en her
angezogen. 

Tabelle 38. Einschlägiger Rückfall und Verkehrsauffälligkeiten insgesamt in Abhängigkeit 
von den Strafarten 

F .o .B. 
Strafarter 

F .m.B . 
l 

Ge ld 

Anzahl der Fälle 202 87 25 

Einschlägiger Rückfall % 18,3 11,5 12,0 

Sonst. Verkehrsauffälligkeiten % 36,1 34,5 32,0 

N a c h be iden K r i t e r i e n we i sen Ge lds t r a fe u n d Fre ihe i t s s t ra fe m i t B e w ä h r u n g gün
stigere Ergebnisse a u f 9 0 . D i e U n t e r s c h i e d e s ind z w a r d e u t l i c h e r als i n der U n t e r 
suchung des J M B W , d o c h s ind sie n a c h d e m C h i - Q u a d r a t - T e s t s ta t i s t i sch n ich t 
s igni f ikant . Insbesondere für d ie Ge lds t r a fe s ind die Z a h l e n z u ger ing , u m V e r 
b ind l i ches auszusagen. W e n n a u c h z u v e r m u t e n ist, d a ß d ie b e i d e n m i l d e r e n Straf
arten eher i n den p rognos t i s ch g ü n s t i g e n F ä l l e n A n w e n d u n g fanden , so l ä ß t s i ch 
d o c h fests tel len, d a ß es jedenfa l l s ke ine A n h a l t s p u n k t e für eine g r u n d s ä t z l i c h 
u n g ü n s t i g e r e W i r k u n g dieser S t ra fa r ten g ib t . 

3 W i r k u n g der S t ra fa r ten be i ve rsch iedenen T ä t e r g r u p p e n 

D i e no twend ige D i f f e r e n z i e r u n g be i der Ü b e r p r ü f u n g der E f f e k t i v i t ä t verschiede
ner S a n k t i o n e n ist nu r m i t E i n s c h r ä n k u n g e n m ö g l i c h . E s w u r d e bere i t s darge
stel l t , d a ß die T y p o l o g i e der T r u n k e n h e i t s t ä t e r b isher n i c h t ü b e r d ie U n t e r s c h e i 
dung z w i s c h e n E r s t t ä t e r n u n d W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n h i n a u s g e k o m m e n ist . Selbst 
w e n n m a n versucht , wei te re G r u p p i e r u n g e n z u b i l d e n , s ind be i e iner S t i c h p r o 
ben -Erhebung v o n der Z a h l der F ä l l e her G r e n z e n gesetzt. So war i n der eigenen 
U n t e r s u c h u n g die Ge lds t r a f e z u ger ing besetzt u n d be i e i n s c h l ä g i g V o r b e s t r a f t e n 
wurde nur i n 5 F ä l l e n S t r z B bewi l l i g t . 
D i e H a u p t b e d e u t u n g der i n T a b . 39 darges te l l ten Ergebnisse liegt desha lb i n der 
zweis tuf igen E f f e k t i v i t ä t s k o n t r o l l e v o n Fre ihe i t s s t r a fen m i t u n d ohne B e w ä h r u n g 
für d ie o h n e h i n g r ö ß t e G r u p p e un te r den T r u n k e n h e i t s t ä t e r n , n ä m l i c h für die 
E r s t t ä t e r (n i ch t e i n s c h l ä g i g Vorbes t r a f t e ) e i n s c h l i e ß l i c h versch iedener U n t e r g r u p 
pen. B e i den W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n k o n n t e n ich t we i t e r d i f fe renz ie r t w e r d e n . 
A u f g e n o m m e n w u r d e n der V o l l s t ä n d i g k e i t ha lber a u c h d ie R ü c k f a l l q u o t e n nach 
Gelds t ra fe , o b w o h l h ie r die P rozen t angaben eine G e n a u i g k e i t v o r t ä u s c h e n , die 
angesichts der ger ingen abso lu ten Z a h l e n n ich t vor l ieg t . E s m u ß daher a u s d r ü c k -

Vgl . dazu auch die Ergebnisse von Stenner 1970, 61 f. (15,6 % bei F .o .B . ; 11,5 % bei 
F.m.B.) . 



Tabelle 39. Einschlägiger Rückfall (I) und Verkehrsauffälligkeiten insgesamt (II) nach der Verurteilung in Abhängigkeit von vorangegangenen 
Strafen 

Lfd. Tätergruppe n Verteilung nach Strafarten Rückfal lquote (%) Verk. Auff. insg. (%) 

Nr. 
Tätergruppe 

(Grundzahlen) nach I nach II 

F.o .B. F .m .B . Geld F .o .B. F .m.B . Geld F .o .B . F .m.B. Geld 

1 Wiederholungstäter 75 70 5 - 22,9 20,0 - 64,3 35,7 -

2a Alle Täter ohne klass. Kriminali tät 238 157 72 9 15,3 11,1 11,1 33,1 31,9 22,2 

2b „Vorbes t ra f te 4 1 insg.4" 176 131 40 5 17,6 15,0 0 35,9 52,5 20,0 

2c Vorbestrafte mit klass. Kriminali tät 62 45 15 (2) 28,9 13,3 (100) 46,7 46,7 (100) 

3 Erst tä ter insgesamt 225 132 82 11 15,9 11,0 9,1 36,4 31,7 18,2 

3a Erst tä ter (Zecht., Gastst. Bes.) 109 67 37 5 20,9 13,5 0 38,8 32,4 20,0 
3b Erst tä ter BÄK unter 2 %o 120 62 52 6 19,4 9,6 16,7 41,9 36,5 16,1 
3c Erst tä ter BÄK 2 %o u. mehr 105 70 30 5 12,9 13,3 0 31,4 23,3 20,0 
3d Erst täter mit sonst. „Vors t r a fen"* 101 61 35 5 11,5 14,3 0 36,1 48,6 20,0 
3c Erst täter ohne jede „Vors t r a f e"* 124 71 47 6 19,7 8,5 16,7 36,6 19,1 16,7 

Erläuterung: Sämtliche Unterschiede bei den Rückfal lquoten (I u. II) sind nicht signiFikant. 
+ „Vors t r a fen" i.w.S., also einschließlich reg. Verkehrsüber t re tungen. 
( ) = Zahl der zugrundeliegenden Verurteilungen wegen Geldstrafe < 5 . 
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l i eh b e t o n t w e r d e n , d a ß es s ich h ie rbe i n i ch t u m v e r a l l g e m e i n e r u n g s f ä h i g e R e s u l 
tate hande l t , sonde rn nur u m erste E i n d r ü c k e anhand v o n 11 F ä l l e n . W e n n ü b e r 
die W i r k u n g der Ge lds t ra fe ü b e r h a u p t eine Aussage gewagt w e r d e n darf , d a n n 
ist es d ie V e r m u t u n g , d a ß die Ergebnisse we i tgehend m i t denen für d ie S t r z B 
ü b e r e i n s t i m m e n (vgl . auch T a b . 3 8 ) . 
S ä m t l i c h e U n t e r s c h i e d e i n der W i r k u n g der e inze lnen S t ra fa r t en s ind n i ch t s igni
f i kan t . A l s v o r l ä u f i g e s Ergebn i s aus T a b . 39 l ä ß t s ich aber eher die T e n d e n z ab
l e i t en , d a ß nach Fre ihe i t s s t r a fen m i t B e w ä h r u n g fast d u r c h w e g geringere R ü c k 
f a l l q u o t e n z u ve rze i chnen s ind als nach Fre ihe i t s s t r a fen ohne B e w ä h r u n g . Diese 
F e s t s t e l l u n g e n w e r d e n am M a ß s t a b der sonst igen V e r k e h r s a u f f ä l l i g k e i t e n (II) 
n a c h der V e r u r t e i l u n g we i tgehend b e s t ä t i g t oder n o c h d e u t l i c h e r d o k u m e n t i e r t . 
B e m e r k e n s w e r t ist insbesondere die u n ü b e r s e h b a r e D i f f e r e n z b e i den E r s t t ä t e r n 
ohne j ede V o r b e l a s t u n g ( N r . 3e). Diese p rognos t i s ch g ü n s t i g e G r u p p e weis t n a c h 
S t r z B d ie niedrigste R ü c k f a l l q u o t e ü b e r h a u p t auf, w ä h r e n d sie nach v o l l s t r e c k t e r 
F re ihe i t s s t r a fe recht u n g ü n s t i g abschneide t . L e d i g l i c h b e i E r s t t ä t e r n , d i e i rgend
wie sonst vorbelas te t s ind ( N r . 3 d , klass. K r i m i n a l i t ä t ode r V e r k e h r s ü b e r t r e t u n 
gen) , s che inen s ich F re ihe i t s s t r a fen m i t B e w ä h r u n g u n g ü n s t i g e r a u s z u w i r k e n , eine 
T e n d e n z , d ie auch be i den V o r b e s t r a f t e n insgesamt ( N r . 2b) am M a ß s t a b II er
k e n n b a r w i r d . 

G e w i ß w i r d m a n aus diesen Ergebn issen n i ch t ab le i t en d ü r f e n , d a ß d ie F re ihe i t s 
strafe m i t B e w ä h r u n g generel l ü b e r l e g e n sei. W i e d e r h o l u n g s t ä t e r ( N r . 1) ode r 
T ä t e r , b e i d e n e n das M e r k m a l , , Z e c h t o u r " ode r G a s t s t ä t t e n b e s u c h vor l i eg t 
( N r . 3a) ode r s c h l i e ß l i c h Vorbes t r a f t e m i t k lass ischer K r i m i n a l i t ä t ( N r . 2c) h ä t 
ten v e r m u t l i c h a u c h nach S t r z B ke ine ger ingeren R ü c k f a l l q u o t e n au fzuwe i sen . 
V i e l m e h r ist a n z u n e h m e n , d a ß z u diesen T ä t e r n eine G r u p p e schwer b e e i n f l u ß 
barer P e r s o n e n g e h ö r t , deren V e r h a l t e n d u r c h die ü b l i c h e n S a n k t i o n e n o h n e h i n 
k a u m z u ä n d e r n ist. 
U n b e s t r e i t b a r ist aber, d a ß die Fre ihe i t s s t ra fe mi t B e w ä h r u n g b e i e iner beacht
l i c h e n A n z a h l v o n T ä t e r n n ich t z u sch lech te ren , s o n d e r n eher — w e n n a u c h n i c h t 
s ta t i s t i sch s ign i f ikan t — z u besseren Ergebn issen g e f ü h r t hat. E s ist z w a r n i ch t 
a u s z u s c h l i e ß e n , d a ß die G e r i c h t e i nne rha lb der e inze lnen T ä t e r g r u p p e n i n t u i t i v 
die „ R i c h t i g e n " für d ie S t r z B a u s g e w ä h l t haben . N a c h d e m aber o b e n festgestell t 
w u r d e , d a ß i n m a n c h e n G e r i c h t s b e z i r k e n p r a k t i s c h ü b e r h a u p t ke ine S t r z B be
w i l l i g t w u r d e , i n m a n c h e n wei t ü b e r die H ä l f t e , d ü r f t e diese These nu r für e inen 
k l e i n e n T e i l der F ä l l e als E r k l ä r u n g i n B e t r a c h t k o m m e n . Selbs t w e n n es so w ä r e , 
s t ü n d e j edenfa l l s fest, d a ß eine beach t l i che T ä t e r g r u p p e m i t dieser S a n k t i o n aus
r e i c h e n d o d e r besser b e e i n f l u ß t w e r d e n k a n n u n d d a ß diese M ö g l i c h k e i t i n vie
len B e z i r k e n n ich t g e n ü t z t w u r d e . A n h a l t s p u n k t e für eine geringere E i g n u n g der 
S t r z B s che inen s ich nur be i den T ä t e r g r u p p e n z u ergeben, d ie a u c h „ V o r b e s t r a f t e " 
m i t u m f a s s e n . A l l e r d i n g s ist eine Gene ra l i s i e rung dieser Aussage z u pauscha l . D e n n 
insbesondere die Ergebnisse für W i e d e r h o l u n g s t ä t e r oder für d ie un te r N r . 2a—c 
a u f g e f ü h r t e n G r u p p e n ze igen , d a ß b e i strenger A u s w a h l S t r z B auch b e i „ V o r b e 
s t r a f t e n " du rchaus s i n n v o l l sein k a n n . A l l e r d i n g s hande l t es s ich i n der R e g e l nu r 
u m wen ige F ä l l e , be i denen die G e r i c h t e dieses , , R i s i k o " gewagt haben . 
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4 D a u e r der E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s u n d R ü c k f a l l 

D i e v e r h ä l t n i s m ä ß i g g l e i c h m ä ß i g e n R ü c k f a l l q u o t e n be i versch iedenen T ä t e r g r u p 
pen legen die A n n a h m e nahe, d a ß die A r t der Strafe i n v ie l en F ä l l e n ke ine aus
schlaggebende B e d e u t u n g für das k ü n f t i g e Lega lve rha l t en hat , d a ß v i e l m e h r neben 
der Ta t sache , d a ß eine Bes t ra fung ü b e r h a u p t erfolgt , die E n t z i e h u n g der F a h r e r 
laubnis o d e r deren Daue r für d ie E i n w i r k u n g auf den T ä t e r g r ö ß e r e s G e w i c h t 
hat. 
Desha lb w i r d i m fo lgenden versucht , Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n F ü h r e r s c h e i n e n t 
zug u n d R ü c k f a l l z u ü b e r p r ü f e n . M e t h o d i s c h ist das nur begrenzt m ö g l i c h , w e i l 
die W i r k u n g e n v o n Strafe u n d M a ß r e g e l n ich t getrennt w e r d e n k ö n n e n (s. d a z u 
un t en 5). 
M i t ü b e r r a s c h e n d e r D e u t l i c h k e i t ze igen d i e in T a b . 4 0 z u s a m m e n g e f a ß t e n E rgeb 
nisse, d a ß die R ü c k f a l l q u o t e n nach be iden M a ß s t ä b e n be i a l l en T ä t e r g r u p p e n u m 
so n iedr iger s ind , je l ä n g e r d ie E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s dauert . D i e U n t e r 
schiede s ind t ro t z relat iv k l e i n e r G r u p p e n te i lweise sogar s ta t i s t i sch s ign i f ikan t . 
D i e R ü c k f a l l q u o t e n l iegen b e i a l len V e r u r t e i l t e n ü b e r d e m G e s a m t d u r c h s c h n i t t 
v o n 16 % , w e n n nur eine Sperrfr is t v o n 6 M o n a t e n vorausging. B e i einer Sper r 
frist v o n 6 - 1 2 M o n a t e n s ind E r s t t ä t e r u n d Nich tvo rbes t r a f t e e rheb l i ch unter
d u r c h s c h n i t t l i c h rückfä l l i g . B e t r ä g t die Sperrfr is t dagegen m e h r als 12 M o n a t e , 
so l iegen alle G r u p p e n - z u m T e i l e rheb l i ch - un te r d e m D u r c h s c h n i t t . Ä h n 
l i c h sind die Ergebnisse , w e n n m a n als K o n t r o l l m a ß s t a b s ä m t l i c h e V e r k e h r s a u f 
f ä l l i g k e i t e n (II , D u r c h s c h n i t t 35 %) heranz ieh t . 
D i e festgestel l ten Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n D a u e r des F ü h r e r s c h e i n e n t z u g s u n d 
R ü c k f a l l s ind also w e s e n t l i c h k la rer als d ie Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n Strafar t 
u n d R ü c k f a l l (anders für d ie N i e d e r l a n d e B u i k h u i s e n , s.o. S. 160 , A n m . 68 ) . 
M a n k ö n n t e dagegen e i n w e n d e n , es handle s ich nur u m e inen ( v o r ü b e r g e h e n d e n ) 
Sche ine f fek t , da be i e inem 5 - j äh r igen K o n t r o l l z e i t r a u m die l ä n g e r e E n t z i e h u n g 
der F a h r e r l a u b n i s s chon deshalb z u ger ingerem R ü c k f a l l f ü h r e n m ü s s e , w e i l d ie 
V e r u r t e i l t e n l ä n g e r dem V e r k e h r en tzogen seien. N u n ist es aber ke ineswegs 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a ß a l l e in s chon 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 we i t e re V e r 
keh r sde l ik t e verh inder t , d e n n die V e r s u c h u n g z u m F a h r e n ohne F ü h r e r s c h e i n ist 
be i der b e k a n n t l i c h ger ingen Z a h l v o n V e r k e h r s k o n t r o l l e n sehr g r o ß . 
U m so bemerkenswer t e r ist es, d a ß aus der Un te r suchungsg ruppe inne rha lb des 
K o n t r o l l z e i t r a u m e s nur 4,7 % wegen Fah rens ohne ( b z w . t ro tz entzogener) F a h r 
er laubnis verur te i l t w u r d e n . D i e Ta tsache , d a ß 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 
we i tgehend „ o f f i z i e l l " beachtet w i r d (das m ö g l i c h e D u n k e l f e l d ist n ich t feststel l
bar) , ist e in wesen t l i cher Bes t and t e i l ihrer E f f e k t i v i t ä t u n d en tspr ich t ihrer S i 
c h e r u n g s f u n k t i o n . 

U n a b h ä n g i g davon geht die D a u e r - W i r k u n g der vesch iedenen Sper r f r i s ten erheb
l i c h ü b e r das h inaus , was d e m re inen , , Z e i t g e f ä l l e " ( d u r c h v o r ü b e r g e h e n d e F e r n 
hal tung v o m V e r k e h r ) e n t s p r ä c h e . A u f je 6 M o n a t e Sperrfr is t e n t f ä l l t be i 5- jäh
r igem K o n t r o l l z e i t r a u m eine V e r m i n d e r u n g der , , r ü c k f a l l g e f ä h r d e t e n Z e i t " v o n 
10 %. W ä r e es a l l e in die ze i tbed ing te S i c h e r u n g s f u n k t i o n , die für die g ü n s t i g e 
W i r k u n g l ä n g e r e r Sper r f r i s ten v e r a n t w o r t l i c h w ä r e , so d ü r f t e e twa die R ü c k f a l l 
quo t e be i a l len V e r u r t e i l t e n v o n der 6 -monat igen bis zu r e i n j ä h r i g e n E n t z i e h u n g 
n icht v o n 19,4 % auf 13,9 % a b n e h m e n , sondern nur auf e twa 1 7 , 5 % ( 1 9 , 4 - 1 , 9 ) . 



Tabelle 40. Zusammenhänge zwischen Dauer der Entziehung der Fahrerlaubnis und einschlägigem Rückfall (I) sowie Verkehrsauffälligkeiten 
insgesamt (II) 

Tätergruppe aus 
den Trunkenheits
tätern 

Sperrfrist-Dauer 
(Grundzahlen) 

bis 
6 M 

üb. 6 bis über 
12 M 12 M 

Rückfall (%) nach Dauer 
der Sperrfrist 

bis 
6 M 

üb.6 bis 
12 M 

über 
12 M 

Verk. Auff. insg. (%) nach 
Dauer der Sperrfrist 

bis 
6 M 

üb.6 bis 
12 M 

über 
12 M 

Sign.Niv. 

I II 

Alle Verurteilten 

Erst tä ter 

Wiederholungstäter 

„Vorbestrafte"" 1* insg. 

Nicht „Vorbes t r a f t e "* 

300 

225 

75 

176 

124 

144 

139 

(5) 

66 

78 

108 

76 

32 

66 

42 

48 

10 

38 

44 

(4) 

19.4 

18,0 

(60,0) 

18,2 

20.5 

13,9 

7,9 

28.1 

18.2 

7,1 

10,4 

0 

13,2 

11,4 

(0) 

40,3 

38,8 

(80,0) 

47,0 

34,6 

31,5 

25,0 

46,9 

40,9 

16,7 

27,1 

30,0 

26,3 

25,0 

(50,0) 

n.s. 

2 

5 

n.s. 

5 

Erläuterung: * Vorbestrafte im weiteren Sinne, also einschließlich registrierter Verkehrsüber t re tungen. 
( ) = Zahl der zugrundeliegenden Fälle für Signifikanztest zu gering; in diesen Fällen wurde der Signifikanztest durch Zusammen
fassung mit der vorhergehenden oder nachfolgenden Spalte durchgeführt . 
Durchschnitt für alle Fäl le : bei I = 16 %, bei II = 35 %. 
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E t w a s s t ä r k e r scheint der E i n f l u ß der r e in z e i t l i c h e n S i c h e r u n g be i den ü b e r ein
j ä h r i g e n E n t z i e h u n g e n z u se in , deren D u r c h s c h n i t t b e i e twa 2 J ah ren liegt. M a n 
k a n n also a n n e h m e n , d a ß b e i E n t z i e h u n g e n der F a h r e r l a u b n i s bis z u 12 oder 18 
M o n a t e n d ie i n d i v i d u e l l e A b s c h r e c k u n g oder E r z i e h u n g i m V o r d e r g r u n d steht, 
w ä h r e n d b e i den l ä n g e r e n Sper r f r i s t en der S i c h e r u n g s z w e c k d o m i n i e r t . V e r s t ä r 
k e n d w i r k t s i ch dabe i m ö g l i c h e r w e i s e aus, d a ß e inem k l e i n e n T e i l der w i e d e r h o l t 
V e r u r t e i l t e n v o n der V e r w a l t u n g s b e h ö r d e k e i n neuer F ü h r e r s c h e i n er te i l t w i r d . 
F ü r d ie besondere B e d e u t u n g der F ü h r e r s c h e i n - E n t z i e h u n g spr ich t n o c h eine an
dere B e o b a c h t u n g . G e l e g e n t l i c h w i r d behaupte t , d ie W i r k s a m k e i t der Strafe sei 
u m so besser, je rascher d ie V e r u r t e i l u n g auf die T a t f o l g e 9 1 . A b b . 4 zeigt die 
p rozen tua l e V e r t e i l u n g der Z e i t r ä u m e v o n der T a t bis z u m U r t e i l 9 2 . 

% 

Monate 
0 1 2 3 t* 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 

Abb. 4. Zeitraum von der Tat bis zum Urteil 

„ U n t e r t e i l t m a n n u n diese Z e i t e n i n dre i A b s c h n i t t e (s. T a b . 41 ) , so zeigt s ich , d a ß 
die R ü c k f a l l q u o t e n b e i der geringsten D a u e r arn h ö c h s t e n s ind . Z w a r s ind diese 
Un te r sch i ede s ta t is t i sch n ich t s ign i f ikant u n d be i den V e r k e h r s a u f f ä l l i g k e i t e n ins
gesamt nur s c h w a c h a u s g e p r ä g t , d o c h sprechen sie eher gegen d ie e r w ä h n t e These. 
E i n e m ö g l i c h e E r k l ä r u n g f indet diese ü b e r r a s c h e n d e Fes t s t e l l ung , w e n n m a n be
r ü c k s i c h t i g t , d a ß i n a l len F ä l l e n , i n denen d ie T ä t e r n i ch t berei ts ohne Fahre r 
laubnis gefahren s ind , u n m i t t e l b a r n a c h der T a t d ie F a h r e r l a u b n i s v o r l ä u f i g ent-
zogen w u r d e ( § l i l a S t P O ) . 
9 1 Vg l . Middendorff 1967 a, 16 (mit Hinweis auf Beccaria). 
9 2 Bei rechtskräftig gewordenen Strafbefehlen wurde der Zeitpunkt der Zustellung des Straf

befehls zugrundegelegt. In 7 % der Fälle führte die Einlegung eines Rechtsmittels zu einer 
gewissen Verzögerung. 
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Tabelle 41 . Zeitraum von der Tat bis zum Urteil und Rückfall 

Zeitraum n Rückfall Verk. Auff. 
Tat - Urtei l (300) % % 

0 - 3 M 147 19,7 36,1 

4 - 6 M 112 10,7 33,9 

7 M ü. mehr 41 17,1 34,1 

Sign. Niveau - n.s. n.s. 

D iese z u s ä t z l i c h e W i r k u n g der v o r l ä u f i g e n E n t z i e h u n g w i r d a u c h d e u t l i c h , w e n n 
m a n d ie R ü c k f a l l q u o t e n be i Zusammenfas sung v o n v o r l ä u f i g e r u n d e n d g ü l t i g e r 
E n t z i e h u n g bet rachte t ( T a b . 42) . Daue r t die v o r l ä u f i g e E n t z i e h u n g 0 - 3 M o n a t e , 
so zeigt d ie erste G r u p p e b e i h ö c h s t e n s bis z u 9 M o n a t e n G e s a m t e n t z i e h u n g (oft 
aber n u r 6 M o n a t e ) d ie berei ts bekann te hohe R ü c k f a l l q u o t e . E r h ö h t s ich d ie 
G e s a m t e n t z i e h u n g dagegen d u r c h eine v o r l ä u f i g e E n t z i e h u n g v o n 3 - 6 M o n a t e n 
auf bis z u 12 M o n a t e , so erre icht d ie R ü c k f a l l q u o t e i h r en n iedr igs ten S t a n d . 
Ä h n l i c h , w e n n a u c h n i ch t so d e u t l i c h , ist der E i n f l u ß dieser be iden S t u f e n b e i 
d e n w e i t e r e n G r u p p e n (b is 15, bis 18 u n d ü b e r 18 M o n a t e ) . Jedenfa l l s s ind d ie 
U n t e r s c h i e d e insgesamt s ign i f ikan t au f d e m 5 % - N i v e a u . 

Tabelle 42. Gesamtdauer der Entziehung der Fahrerlaubnis und Rückfall 

Gesamtdauer der Ent
ziehung des F'scheins n 

Rückfall 
% 

Verk.Auff . 
% 

bis 9 M 65 27,7 46,2 
bis 12 M 56 8,9 30,4 
bis 15 M 84 16,7 36,9 
bis 18 M 38 13,2 31,6 
über 18 M 57 10,5 26,3 

Sign. Niveau % - 5 n.s.(20) 

Leg t m a n die h ier dargeste l l ten E r f a h r u n g e n zugrunde , so m u ß festgestellt wer
d e n , d a ß d ie G e r i c h t e - i m Gegensa tz z u r Strenge be i der W a h l der Strafar t -
be i der Bemessung der Sperrfr is t recht m i l d waren . 
O h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g der v o r l ä u f i g e n E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s w u r d e n f o l 
gende Spe r r f r i s t en ausgesprochen: 
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bis 6 M (e insch l . ) 4 8 , 0 % 
m e h r als 6 M bis 12 M (e inschl . ) 36 ,0 % 
m e h r als 12 M bis 18 M (e inschl . ) 3,3 % 
m e h r als 18 M bis 2 J (e inschl . ) 6,0 % 
m e h r als 2 J bis 3 J (e insch l . ) 2,7 % 
m e h r als 3 J bis 4 J (e inschl . ) 2 ,0 % 
m e h r als 4 J bis 5 J (e inschl . ) 1,3 % 
für i m m e r 0,7 % 

H i n z u k o m m t d ie D a u e r der v o r l ä u f i g e n E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s . S ie be
t rug i m D u r c h s c h n i t t e twa 3 - 4 M o n a t e (s. A b b . 4 ) , w u r d e aber oft g e m ä ß § 4 2 n 
A b s . 4 b e r ü c k s i c h t i g t , so d a ß i m U r t e i l das M i n d e s t m a ß v o n 6 M o n a t e n o d e r 
e inem J a h r ( § 4 2 n A b s . 3) i n v ie l en F ä l l e n un t e r sch r i t t en w u r d e . 
N u n w ä r e es ver feh l t , au fg rund der m i tge t e i l t en Ergebnisse z u e m p f e h l e n , d ie G e 
richte s o l l t e n i n Z u k u n f t nu r Spe r r en v o n m e h r als e inem J a h r aussprechen, w e i l 
diese n a c h w e i s l i c h bessere E r f o l g s q u o t e n aufweisen . D e n n a u c h be i der Bemes 
sung der Sperr f r i s t m u ß der 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 beachte t w e r d e n 
( § 4 2 a A b s . 2) . S c h o n eine 6-monat ige E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s k a n n d ie 
w i r t s c h a f t l i c h e E x i s t e n z b e d r o h e n oder den A r b e i t s p l a t z kos t en . A u c h i m U n t e r 
suchungsma te r i a l k a m e n derar t ige F ä l l e v o r u n d m a n w i r d den G e r i c h t e n n i c h t 
v o r w e r f e n d ü r f e n , d a ß sie s i ch be i E r s t t ä t e r n i n s o l c h s chwerwiegenden K o n f l i k t 
s i t u a t i o n e n am gese tz l i chen M i n d e s t m a ß der Sperrf r is t o r i en t i e ren . D a r ü b e r h i n 
aus besteht b e i ü b e r m ä ß i g e r H ä r t e d ie G e f a h r , d a ß dieses w i r k s a m e In s t rumen t 
abs tumpf t ode r d u r c h N i c h t b e a c h t u n g umgangen w i r d . 
W e n n aber i n e twa der H ä l f t e al ler F ä l l e nur das gesetz l iche M i n d e s t m a ß der 
Sperr f r i s t e r re icht u n d die G r e n z e v o n e inem Jah r nur be i 16 % ü b e r s c h r i t t e n 
w i r d , d a n n k a n n diese P r a x i s n i ch t als o p t i m a l e r A u s g l e i c h z w i s c h e n i n d i v i d u e l l e r 
B e s c h r ä n k u n g u n d k r i m i n a l p o l i t i s c h e r Z w e c k m ä ß i g k e i t angesehen w e r d e n . 
S c h o n b e i e iner E r h ö h u n g der d u r c h s c h n i t t l i c h e n Sper r f r i s ten für E r s t t ä t e r a u f 
k n a p p 1 J a h r u n d für e infache W i e d e r h o l u n g s f ä l l e auf e twa 2 Jahre w ä r e n a c h 
den o b i g e n Ergebn i s sen m i t einer s p ü r b a r e n V e r r i n g e r u n g der R ü c k f a l l q u o t e au f 
e twa d ie H ä l f t e z u rechnen . D a m i t s o l l ke ine neue , ,Rege lp rax i s 4 4 u n d ke ine 
g rund legende V e r h ä r t u n g b e f ü r w o r t e t w e r d e n ; d e n n es g ib t g e n ü g e n d F ä l l e , b e i 
denen a u c h d ie Mindes t f r i s t a u s r e i c h t 9 3 . D i e bisher ige P rax i s e rweck t j e d o c h d e n 
E i n d r u c k , als sei sie z u sehr auf , , K o n v e n t i o n a l e n t s c h e i d u n g e n 4 4 ausger ichtet 
( z . B . R e c h t s m i t t e l v e r z i c h t be i Mindes t spe r r f r i s t ; Jahres -Grenze i m Strafbefehls
ver fahren , § 4 0 7 A b s . 2 N r . 2 S t P O ) . H i n z u k o m m t , d a ß s i ch die G e r i c h t s p r a x i s 
be i der B e m e s s u n g der Sperr f r i s t m e h r v o m Er fo lgs - u n d V e r g e l t u n g s d e n k e n l e i 
ten l ä ß t als v o n s p e z i a l p r ä v e n t i v e n B e d ü r f n i s s e n . So ergibt s ich aus T a b . 43 k l a r , 
d a ß die Spe r r f r i s t en be i f a h r l ä s s i g e r T ö t u n g in V e r b i n d u n g mi t T r u n k e n h e i t , aber 
auch o h n e T r u n k e n h e i t 9 4 , w e s e n t l i c h h ö h e r ausfa l len als be i e infachen T r u n k e n -

9 3 Dazu gehören m.E. die Fälle, in denen die Fahrerlaubnis zur Ausübung des Berufes unbe
dingt erforderlich ist. So beträgt z.B. bei den Tätern , die im Zusammenhang mit der Be
rufsausübung tranken, die Rückfallquote nur 6,9 % (vgl. unten Tab. 46); das ist ein Indiz 
für die besondere Effektivität der Entziehung der Fahrerlaubnis bei einzelnen Tätergrup
pen, auch wenn sie von kürzerer Dauer ist; vgl. auch v. Schlotheim 1973, 69 ff. 

9 4 Bei fahrlässiger Tö tung ohne Trunkenheit wird allerdings bei einem geringeren Prozent
satz die Fahrerlaubnis entzogen, so daß die gesamte Entziehungspraxis - bezogen auf 
die Zahl der Verurteilten - hier etwas milder wäre. 
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he i t s fahr ten , o b w o h l b e i l e t z t e ren d ie R ü c k f a l l g e f a h r h ö h e r ist . Se lbs t b e i d e n 
p r o g n o s t i s c h besonders u n g ü n s t i g z u b e u r t e i l e n d e n V o l l r a u s c h t ä t e r n i m V e r k e h r 
sind d ie Spe r r f r i s t en d u r c h s c h n i t t l i c h ger inger als be i f a h r l ä s s i g e r T ö t u n g . 

Tabelle 43. Entziehung der Fahrerlaubnis bei verschiedenen Straf ta tbes tänden (1966) 
Angaben in % der Entziehungen insgesamt 

§§ des S tGB 
F ' E n t z . 
insges. 

bis 6 M üb. 6 M 
bis 2 J 

länger od. 
für immer 

222, 315c 646 8,7 58,8 32,5 
222 721 23,4 58,8 17,8 
230, 315c 9 688 45,5 49,7 4,7 
315c m. Unf. 23 440 48,7 47,0 4,3 
316 38 946 49,6 46,3 4,1 
330a 1 373 37,9 51,5 10,6 

315c, 3 1 6 9 6 300 48,0 45,3 6,7 

5 Die Wechselwirkung von Strafe und Entziehung der Fahrerlaubnis unter 
s p e z i a l p r ä v e n t i v e m Aspekt 

/ D i e b i she r igen A u s f ü h r u n g e n weisen d a r a u f h i n , d a ß der E i n f l u ß der E n t z i e h u n g 
| der F a h r e r l a u b n i s auf das k ü n f t i g e V e r k e h r s v e r h a l t e n g r ö ß e r ist als die W i r k u n g 

der S t ra fe . W ä h r e n d s i c h d ie R ü c k f a l l q u o t e n i n A b h ä n g i g k e i t v o n d e n S t r a fa r t en 
; nur g e r i n g f ü g i g u n t e r s c h e i d e n , s ind d ie U n t e r s c h i e d e be i ve rsch iedener D a u e r der 

Sperr f r i s t rech t d e u t l i c h u n d te i lweise sogar s ta t is t isch s ign i f ikan t . 
D e n n o c h b l e i b t d ie F rage , o b es s i ch d a b e i nu r u m eine W i r k u n g der E n t z i e h u n g 
der F a h r e r l a u b n i s hande l t o d e r o b diese g ü n s t i g e W i r k u n g n i ch t d a v o n a b h ä n g t , 
d a ß h ö h e r e Sper r f r i s t en n o r m a l e r w e i s e m i t Fre ihe i t ss t ra fe ohne B e w ä h r u n g ode r 
mi t e i n e m h ö h e r e n S t r a f m a ß g e k o p p e l t s i nd . 

Z u r K l ä r u n g dieser F rage d i e n e n die i n T a b . 4 4 u n d 45 z u s a m m e n g e s t e l l t e n E r 
gebnisse. S i e ze igen , d a ß a u c h i nne rha lb derse lben Strafart ( T a b . 44) der A n t e i l 
der R ü c k f ä l l i g e n b z w . der V e r k e h r s a u f f ä l l i g e n insgesamt m i t z u n e h m e n d e r D a u e r 
der E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s ger inger w i r d . Dasselbe gil t i n n e r h a l b g le icher 
S t r a f m a ß g r u p p e n ( T a b . 4 5 ) 9 7 . 

Quelle: S taBA, Rechtspflege 1966, Tab. A 2 (für alle Altersgruppen zusammen). 
Ergebnisse aus der eigenen Untersuchung. 
Die Ergebnisse sind bis auf eine Ausnahme nicht signifikant. Das Signifikanz-Niveau be
trägt in den meisten Fällen 20 %. Bei einer größeren Zahl von Fällen hä t t en sich vermut
lich die meisten Unterschiede als signifikant erwiesen. 



Tabelle 44. Rückfall bei gleicher Strafart und unterschiedlicher Dauer der Entziehung der Fahrerlaubnis 

Strafart n 
289 

Dauer der F Entz. 
(Grundzahlen) 

I 
Rückfal lquote (%) 

nach F ' Entz. 

II 
Verk. Auff. insg. (%) Sign. Niveau 

% n 
289 

bis 
6 M 

über 6 
- 12 M 

über 
12 M 

bis 
6 M 

über 6 
- 12 M 

über 
12 M 

bis 
6 M 

über 6 
- 12 M 

über 
12 M 

I II 

F .o .B. 202 82 77 43 24,4 15,6 11,6 43,9 32,5 27,9 n.s. n.s. 

F .m.B. 87 51 31 (5) 13,7 9,7 (0) 39,2 29,0 (20,0) n.s. n.s. 

Tabelle 45. Rückfall bei gleicher Strafart und Strafhöhe und unterschiedlicher Dauer der Entziehung der Fahrerlaubnis 

Strafart und Höhe n 
Dauer der F Entz. 

(Grundzahlen) 

I 
Rückfal lquote (%) 

nach F ' Entz . 

II 
Verk. Auff . insg. (%) 

nach F ' Entz. 
Sign. Niveau 

% 
289 bis 6 M üb. 6 M bis 6 M üb. 6 M bis 6 M üb. 6 M I II 

F .o .B. bis 3 W 106 68 38 22,1 7,9 45,6 26,3 n.s.(10) n.s.(10] 

F .o .B . üb. 3 W 96 14 82 35,7 17,1 35,7 32,9 n.s. n.s. 

F .m.B. bis 3 W 53 38 15 13,2 6,7 42,1 6,7 n.s. 5 

F .m.B. üb. 3 W 34 13 21 15,4 9,5 30,8 42,9 n.s. n.s. 
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] Z u s a m m e n f a s s e n d ist z u b e m e r k e n , d a ß s p e z i a l p r ä v e n t i v e W i r k u n g e n b e i der 
\ 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 o n angemessener D a u e r deu t l i che r fes tzus te l l en 

s ind als b e i M o d i f i k a t i o n e n der St rafe (Strafar t u n d S t r a f m a ß ) 9 8 D i e M a ß r e g e l 
ve rmag d ie Strafe in sowe i t w i r k u n g s v o l l z u e n t l a s t e n 9 9 

V. K r i t e r i e n für die Rückfallprognose 

D i e m e i s t e n s ta t is t i schen Prognosever fahren i m R a h m e n der k lass ischen K r i m i 
n a l i t ä t b e r u h e n auf den E r f a h r u n g e n ü b e r die R ü c k f ä l l i g k e i t ( i . d . R . Gese tzesver
s t ö ß e a l lgemein) einer s t r a f f ä l l i g e n P r o b a n d e n g r u p p e inne rha lb eines b e s t i m m t e n 
Ü b e r p r ü f u n g s z e i t r a u m e s 1 0 0 . A l s G r u n d l a g e für d ie Prognose d i enen dabe i so lche 
M e r k m a l e aus d e m p e r s ö n l i c h e n oder soz ia len B e r e i c h , die b e i R ü c k f ä l l i g e n we
s e n t l i c h h ä u f i g e r als be i N i c h t r ü c k f ä l l i g e n festgestellt w e r d e n . G e l e g e n t l i c h w i r d 
a u c h d ie M e r k m a l s v e r t e i l u n g be i V e r g l e i c h s g r u p p e n v o n S t r a f f ä l l i g e n u n d N i c h t -
s t r a f f ä l l i g e n für die A u s w a h l p rognos t i s ch re levanter M e r k m a l e h e r a n g e z o g e n 1 0 1 . 
F ü r d ie E r s t e l l u n g der P rognose ta fe ln w i r d d e n P r o g n o s e k r i t e r i e n e in P u n k t w e r t 
zugeo rdne t (meis t einfaches S c h l e c h t p u n k t e v e r f a h r e n ) . D i e P u n k t w e r t e w e r d e n 
add ie r t u n d d ie P u n k t w e r t s u m m e n i n mehrere K l a s s e n eingetei l t . In diese K l a s s e n 
w e r d e n d ie P r o b a n d e n j ewe i l s nach der Z a h l der für sie zu t r e f f enden Prognose 
k r i t e r i e n e ingeordnet . F ü r d ie d a d u r c h geb i lde ten P r o b a n d e n g r u p p e n w e r d e n d a n n 
erneut d ie P r o z e n t z a h l e n der R ü c k f ä l l i g e n e rmi t t e l t . Diese P r o z e n t z a h l e n ge l t en 
z u g l e i c h als E r fah rungswer t e für die R ü c k f a l l w a h r s c h e i n l i c h k e i t be i der A n w e n 
d u n g der Prognosek lassen i m E i n z e l f a l l . 
F ü r T r u n k e n h e i t s t ä t e r i m V e r k e h r gibt es b isher ke ine Prognose ta fe ln . E s er
schein t zwe i f e lha f t , ob b e i V e r k e h r s t ä t e r n solche V e r f a h r e n ü b e r h a u p t s i n n v o l l 
s i n d , selbst w e n n m a n v o n der g r u n d s ä t z l i c h e n P r o b l e m a t i k der h e r k ö m m l i c h e n 
P r o g n o s e t a b e l l e n e i n m a l a b s i e h t 1 0 2 . Jedenfa l l s wa ren d ie U n t e r l a g e n ü b e r P e r s ö n 
l i c h k e i t s m e r k m a l e oder S o z i a l d a t e n i n den bearbe i te ten V e r k e h r s s t r a f a k t e n v i e l 
z u d ü r f t i g , u m a u c h nur e i n i g e r m a ß e n relevante B e u r t e i l u n g s k r i t e r i e n z u f i n d e n . 
A u ß e r d e m s ind die R ü c k f a l l a n t e i l e w e s e n t l i c h geringer als i m R a h m e n der klas
s i schen K r i m i n a l i t ä t , so d a ß eine mindes tens 3 m a l so g r o ß e S t i c h p r o b e er forder
l i c h w ä r e , u m ausre ichend besetzte U n t e r g r u p p e n z u e rha l ten , v o n d e n e n wie 
d e r u m der g r ö ß t e T e i l i n das p rognos t i s ch u n b e s t i m m t e M i t t e l f e l d fa l l en w ü r d e . 
S c h l i e ß l i c h w e r d e n i m R a h m e n der h e r k ö m m l i c h e n Prognosever fahren d ie E i n 
f lüsse der Strafe oder der M a ß r e g e l n ich t b e r ü c k s i c h t i g t . A n g e s i c h t s der festge-

Interessant ist auch die aus Tab. 45 zu entnehmende Feststellung, daß die Rückfal lquoten 
bei einem Strafmaß über 3 Wochen meist etwas höher sind als bei geringeren Strafen. 
Die Frage, ob die Strafe unter spezialpräventivem Aspekt völlig durch die Maßregel er
setzt werden könn te , konnte anhand des vorliegenden Materials empirisch nicht geprüft 
werden, da ja in allen Fällen eine Strafe festgesetzt worden war. 
Vg l . hierzu und zum folgenden die zusammenfassenden Darstellungen bei Schneider 1967, 
397 ff.; Mey 1967, 511 ff.; Göppinger 1971, 241 ff. 
Hartmann/Eberhard (1972, 28) verwenden für die Ausgangsgruppe anschaulich den Be
griff , ,Eichpopulation 4 ' . 
So z .B. in der bekannten sozialen Prognosetafel des Ehepaares Glueck 1957, 258 ff. 
Dazu Göppinger 1971, 242 ff. 
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s tel l ten R ü c k f a l l u n t e r s c h i e d e b e i un te r sch ied l i che r D a u e r der F ü h r e r s c h e i n e n t 
z i ehung b l iebe d a m i t e in F a k t o r u n b e r ü c k s i c h t i g t , der m ö g l i c h e r w e i s e für das 
k ü n f t i g e V e r k e h r s v e r h a l t e n w i c h t i g e r ist als viele andere M e r k m a l e . 
D a aber b isher nur w e n i g E r f a h r u n g e n ü b e r d ie Z u s a m m e n h ä n g e e inze lner Ta t 
oder T ä t e r m e r k m a l e m i t R ü c k f ä l l i g k e i t be i T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r v o r l i e g e n 1 0 3 , 
so l len wenigs tens die K r i t e r i e n g e p r ü f t w e r d e n , die für eine Prognose relevant 
werden k ö n n t e n u n d die s ich aus den ü b l i c h e n A k t e n in Verkehr s s t r a f sachen 
feststel len lassen. D i e Er fassung so lcher K r i t e r i e n ist n i ch t nur für die s ta t is t ische 
Prognose s i n n v o l l . 

Z u diesem Z w e c k w u r d e für alle fests tel lbaren M e r k m a l e u n d M e r k m a l s a u s p r ä 
gungen g e p r ü f t , we lche r A n t e i l der V e r u r t e i l t e n j ewe i l s rück fä l l i g oder a l l geme in 
i m V e r k e h r au f fä l l i g w u r d e . In T a b . 46 s ind nur die Resu l t a t e a u f g e f ü h r t , be i 
denen s i ch e r h e b l i c h ü b e r - ode r u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e R ü c k f a l l q u o t e n ergaben. 
B e i e inem R ü c k f a l l - A n t e i l v o n 16 % für alle F ä l l e w u r d e n S c h w a n k u n g e n v o n 
± 5 %, also z w i s c h e n 11 % u n d 21 % d e m d u r c h s c h n i t t l i c h e n R ü c k f a l l b e r e i c h 
zugerechnet , da o h n e h i n m i t e inem V e r t r a u e n s i n t e r v a l l v o n ± 4 ,14 % gerechnet 
werden m u ß t e 1 0 4 . I n d iesem S c h w a n k u n g s b e r e i c h k o n n t e n weder be i A l t e r n a t i v 
m e r k m a l e n n o c h be i mehre ren M e r k m a l s a u s p r ä g u n g e n s ign i f ikan te U n t e r s c h i e d e 
b e z ü g l i c h R ü c k f ä l l i g k e i t festgestellt w e r d e n . Z w a r un te r sche iden s ich a u c h d ie 
d a r ü b e r oder da run te r l i egenden R ü c k f a l l q u o t e n n ich t d u r c h w e g s ta t is t i sch s ign i 
f ikant v o m j e w e i l i g e n Rest der F ä l l e 1 0 5 , d o c h l iegen sie jedenfa l l s a u ß e r h a l b des 
Ver t rauens in te rva l l es u n d ersche inen insofern für die Da r s t e l l ung m ö g l i c h e r T e n 
denzen bemerkenswer t . E b e n s o w u r d e für d ie V e r k e h r s a u f f ä l l i g k e i t e n insgesamt 
verfahren. B e i e inem D u r c h s c h n i t t v o n 35 % u n d e inem V e r t r a u e n s i n t e r v a l l v o n 
± 5,38 % w u r d e die Spanne v o n 3 0 - 4 0 % dem D u r c h s c h n i t t s b e r e i c h zugerechne t , 
so d a ß i n T a b . 46 nur die M e r k m a l e a u f g e f ü h r t s i nd , be i deren V o r l i e g e n un t e r 
30 % oder ü b e r 4 0 % der V e r u r t e i l t e n i m V e r k e h r au f fä l l i g w u r d e n . 
Be ide B e w ä h r u n g s m a ß s t ä b e ze igen i m wesen t l i chen ü b e r e i n s t i m m e n d e Resu l t a t e . 
Der e i n s c h l ä g i g e R ü c k f a l l scheint j e d o c h e in etwas besserer I n d i k a t o r für p r o g n o 
stische Z w e c k e z u se in , da d ie R ü c k f a l l q u o t e n hier h ä u f i g e r v o m D u r c h s c h n i t t s 
bere ich ( D ) a b w e i c h e n . B e i den M e r k m a l e n , die m i t h o h e n R ü c k f a l l q u o t e n z u 
s a m m e n h ä n g e n , s tehen e r w a r t u n g s g e m ä ß die V o r s t r a f e n i m V o r d e r g r u n d . A l l e r 
dings stehen die e i n s c h l ä g i g e n V o r s t r a f e n erst an 8. S te l l e , v e r m u t l i c h eine F o l g e 
der strengen P rax i s be i der E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s i n diesen F ä l l e n . 

Gewisse Anhaltspunkte ergeben sich aus der Untersuchung der rückfälligen Verkehrsdelin
quenten von Mayer, K . 1968, 117 ff. sowie Mayer/Romeis/Mayer 1968, 157 ff.; ein er
heblicher Antei l der Mehrfachtäter entfiel auf Trunkenhei t s tä te r (61 %); Buikhuisen (1971, 
40 ff.) stellte bei einer holländischen Vergleichsuntersuchung zwischen rückfälligen und 
nicht rückfälligen Trunkenhei t s tä te rn fest, daß folgende Merkmale bei den Rückfälligen 
signifikant häufiger vorlagen: Alter 3 0 - 4 5 J . , niedriger sozialer Status, berufliche Benut
zung des K f z , Alkoholkonsum im Beruf und gewohnhei tsmäßiges Trinken, höhere BÄK, 
Vorstrafen wegen Verkehrs- und Alkoholdelikten und wegen allg. Kriminali tät . 
Bei einem Signifikanz-Niveau von 5 % und n = 300. 
Überwiegend waren die Unterschiede signifikant; wegen der verschiedenen Größe der Merk
malsgruppen ist jedoch eine Trennung zwischen signifikanten und nichtsignifikanten Unter
schieden der Rückfal lquoten nicht zweckmäßig. 
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Tabelle 46. Einschlägiger Rückfall und sonstige Verkehrsauffälligkeiten bei einzelnen Tat
oder Tä te rmerkmalen 

Zahl der Rückf. Verk. Auff. 
Kennzeichnung der Fallgruppen Pb 

n 
% 
I 

% 
II 

Al le Fälle 300 16 35 

A M e r k m a l e m i t überdurchschnittlichen 
Rückfallquoten 

1 Vorstrafen (auch) wegen Vermögensdel . 47 29,8 49,0 
2 Vorstrafen (auch) wegen Gewaltdel. 21 28,6 42,9 
3 3 u. mehr frühere Verurt. (einschl.Übertr .) 60 26,7 48,3 
4 „ Z e c h t o u r 4 4 33 24,2 D 
5 Vorstrafen (auch) wegen klass. K r i m . 

(insges.) 62 24,2 45,2 
6 Überdurchschni t t l . Einkommen 86 23,3 D 
7 Dauer d. F 'Scheinbesitzes bis 3 J . 65 23,1 44,6 
8 Einschlägige Vorstrafen 75 22,7 D 
9 Blutalkoholgehalt 1,8-2,2 %o 124 22,6 D 
10 Frühere Entz. d. Fahrerlaubnis 69 21,7 D 

B M e r k m a l e m i t u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
Rückfaliquoten 

1 Benutzung eines Arbeitsfahrzeuges (z.B. 
L k w , Traktor, Baufahrzeug) 15 6,7 20,0 

2 Alk.-Genuß im Zus.hang mit Beruf 58 6,9 22,4 
3 Vorstrafen wegen klass. Kriminali tät , 

aber ohne Verkehrsvorstrafen 15 7,7 26,7 
4 Dauer des F ' Scheinbesitzes 7 J . 

und mehr 81 9,9 D 
5 Alk.-Genuß bei bes. Feiern oder Festen 49 10,2 D 
6 Blutalkoholgehalt unter 1,8 %o 107 10,3 D 
7 Unterdurchschnittl. Einkommen 152 10,5 D 
8 Ohne jede Vorstrafe 124 D 29,0 

D i e h ö c h s t e n R ü c k f a l l q u o t e n t re ten i m Z u s a m m e n h a n g m i t V o r s t r a f e n wegen 
V e r m ö g e n s - u n d G e w a l t d e l i k t e n auf, d o c h ist h i e rbe i eine wesen t l i che E i n s c h r ä n 
k u n g g e b o t e n : W e n n a u s s c h l i e ß l i c h V o r s t r a f e n wegen klass ischer K r i m i n a l i t ä t 
v o r l i e g e n , dagegen bisher n o c h ke ine e inzige V e r u r t e i l u n g wegen eines V e r k e h r s 
de l i k t e s , ist d ie Prognose sogar v e r h ä l t n i s m ä ß i g g ü n s t i g ( N r . B 3) . Diese Ergeb
nisse en t sp rechen den i n der T ü b i n g e r J u n g t ä t e r u n t e r s u c h u n g festgestell ten Z u 
s a m m e n h ä n g e n , w o n a c h klassische K r i m i n a l i t ä t n i ch t s c h l e c h t h i n ve rkeh r swid 
riges V e r h a l t e n i n d i z i e r t , sonde rn nur d a n n , w e n n sie m i t e inem Verkehrsauf -
f ä l l i g k e i t s - S y n d r o m v e r k n ü p f t i s t 1 0 6 . Diese V e r b i n d u n g ist a l lerdings n icht selten. 
V o r s t r a f e n wegen klass ischer K r i m i n a l i t ä t k o r r e l i e r e n a u c h i m R a h m e n der vor -

V g l . Schöch 1971, 1862 f. 
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l i egenden U n t e r s u c h u n g h o c h s i g n i f i k a n t m i t V e r k e h r s v o r s t r a f e n u n d sehr s ign i f i 
kan t m i t V o r s t r a f e n wegen T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r 1 0 7 . 
A l s re la t iv le icht feststel lbare K r i t e r i e n a u ß e r d e n V o r s t r a f e n u n d i h r e n verschie
denen A u s p r ä g u n g e n sprechen für h ö h e r e R ü c k f a l l q u o t e n das V o r h e g e n einer 
„ Z e c h t o u r " , ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e s E i n k o m m e n , k u r z e D a u e r des F ü h r e r s c h e i n 
besi tzes (bis 3 J.) u n d e i n h ö h e r e r B l u t a l k o h o l g e h a l t ( 1 , 8 - 2 , 2 %o) . F ü r d ie le tz 
ten d r e i M e r k m a l e gibt es A l t e r n a t i v - K o r r e l a t e b e i den besonders n i ed r igen R ü c k 
f a l l q u o t e n ( N r . B 4 , 6, 7) . Z u r B l u t a l k o h o l k o n z e n t r a t i o n ist z u e r g ä n z e n , d a ß 
entgegen der E r w a r t u n g ü b e r 2,2 %o die R ü c k f a l l q u o t e n d e u t l i c h a b n e h m e n 
( D u r c h s c h n i t t 13 % ) 1 0 8 . E i n e E r k l ä r u n g für diese u n e i n h e i t l i c h e T e n d e n z k o n n t e 
n icht gefunden w e r d e n . A l s ü b e r r a s c h e n d m ü s s e n auch die h ö h e r e n R ü c k f a l l 
q u o t e n b e i ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n E i n k o m m e n beze ichne t w e r d e n . A n s c h e i n e n d 
s ind Pe r sonen m i t h ö h e r e m E i n k o m m e n v o n d e n te i lweise e rheb l i chen f i n a n z i e l 
len F o l g e n einer V e r u r t e i l u n g wegen T r u n k e n h e i t am Steuer weniger n a c h h a l t i g 
zu b e e i n d r u c k e n . H i n z u k o m m t , d a ß d ie K o m b i n a t i o n v o n K r a f t f a h r z e u g u n d 
A l k o h o l g e n u ß o h n e h i n b e i e inem gewissen W o h l s t a n d wah r sche in l i che r ist als 
be i sehr n iedr igen E i n k o m m e n . 
B e i d e n besonders n ied r igen R ü c k f a l l q u o t e n t r i t t die vö l l i ge Vor s t r a f en f r e ihe i t 
nur ganz am R a n d e i n E r s c h e i n u n g . N e b e n d e n berei ts genannten M e r k m a l e n 
sprechen n o c h solche K r i t e r i e n für eine geringere R ü c k f a l l n e i g u n g , b e i denen der 
V e r u r t e i l t e d u r c h 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 e r m u t l i c h hart ge t ro f fen 
w i r d ode r be i denen besondere A n l ä s s e z u m D e l i k t g e f ü h r t haben ( N r . B 1, 2, 5 ) . 
V e r g l e i c h t m a n d ie h ie r darges te l l ten U n t e r s c h i e d e i n den R ü c k f a l l q u o t e n b e i 
e inze lnen M e r k m a l e n m i t den R ü c k f a l l q u o t e n b e i un t e r sch i ed l i che r D a u e r der 
E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s (s .o. T a b . 40 ) , so w i r d die p rognos t i sche R e l e v a n z 
e inze lner K r i t e r i e n stark re la t iv ier t . O h n e E i n b e z i e h u n g bre i terer E r f a h r u n g e n 
ü b e r d ie 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 ä ß t s ich k a u m eine t r a g f ä h i g e Prognose
tafel erstel len. Im R a h m e n der eigenen U n t e r s u c h u n g w a r e n die e inze lnen F a l l 
g ruppen für eine s o l c h d i f fe renz ie r te K o m b i n a t i o n mehrere r V a r i a b l e n z u ger ing . 
Jedenfa l l s m u ß m a n b e i P r o g n o s e n für e i n s c h l ä g i g V o r b e s t r a f t e ode r andere T ä 
te rgruppen m i t h o h e r R ü c k f a l l q u o t e b e r ü c k s i c h t i g e n , d a ß i n diesen F ä l l e n a u c h 
F ü h r e r s c h e i n - E n t z i e h u n g e n ü b e r e inem J a h r z u einer e rheb l i chen S e n k u n g der 
R ü c k f a l l q u o t e n f ü h r e n k ö n n e n . L e d i g l i c h be i einer K u m u l i e r u n g u n g ü n s t i g e r u n d 
g ü n s t i g e r M e r k m a l e , w i e sie i n T a b . 47 wiedergegeben w i r d , scheint d ie B e d e u 
tung der P e r s ö n l i c h k e i t s s t r u k t u r g r ö ß e r z u sein als d ie C h a n c e einer B e e i n f l u ß 
barkei t d u r c h l ä n g e r e E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s , da i n diesen F ä l l e n d ie S t r eu 
ung der R ü c k f a l l q u o t e n we i t ü b e r das M a ß hinausgeht , das b e i u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Bemessung der Sperrf r is t i m D u r c h s c h n i t t fes tzus te l len ist. A l l e r d i n g s hande l t es 
s ich h ie rbe i j ewei l s nur u m wenige F ä l l e . 

r<j> = 0,24; Sign. = 0,1 % (mit Verkehrsvorstrafen). 
r<j> = 0,16; Sign. = 1 % (mit Trunkenheit im Verkehr). 
In ähnliche Richtung weisen die Ergebnisse von Mayer/Romeis/Mayer 1968, 164: Beim 
ersten Alkoholdelikt betrug die durchschnittliche Blutalkoholkonzentration 1,9 %o, 
beim zweiten 2,1 %o; ähnlich auch Mallach/Törpisch 1968, 179: beim 1. Delikt durch
schnittlich 1,81 %o, beim 3. Delikt 2,05 %o. Es läßt sich zwar ein Ansteigen der Blut
alkoholkonzentration von Delikt zu Delikt feststellen, doch dürfte bei etwa 2,2 %o die 
obere Grenze der positiven Korrelation zwischen Rückfall und Blutalkoholkonzentration 
liegen. 
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Tabelle 47. Rückfall und Verkehrsauffälligkeit bei Merkmalskombinationen 

Lfd . 
Merkmalskombination 

Anzahl Rückf. Verk. Auff. 
Nr. Merkmalskombination der Pb % % 

A 1 Einschlag. Vorstrafen, Blutalkoholgehalt 
1,8-2,2 %o, 3 u. mehr frühere Verurtei
lungen (einschl. Übertr .) 13 46,2 53,8 

2 Einschl . Vorstrafen u. Vorstrafen wegen 
Vermögens- u. Gewaltkr iminal i tä t 23 43,5 56,5 

3 Blutalkoholgehalt 1,8-2,2 %o, einschläg. 
Vorstr. 27 37,0 48,1 

4 Blutalkoholgehalt 1,8-2,2 %o, 3 u. mehr 
frühere Verurteilungen (einschl. Übertr . ) 27 33,3 40,7 

5 Vorstrafen wegen Vermögens- und Gewalt
kr iminal i tä t , 3 u. mehr frühere Verurteilungen 34 29,4 47,1 

B 1 Ohne jede Vorstrafe, unterdurchschnittl. 
Einkommen 62 8,1 21,0 

2 Führerscheinbesi tz 7 J . und länger, 
Blutalkoholgehalt unter 1,8 %o, ohne > 

jede Vorstrafe 13 7,7 23,1 
3 Blutalkoholgehalt unter 1,8 %o F 'Schein

besitz 7 J . u. länger 29 6,9 51,7 
4 Alkoholgenuß im Zusammenhang mit 

Berufsausübung, Blutalkoholgehalt 
unter 1,8 %o 20 5,0 20,0 

5 Führerscheinbesi tz 7 J . und länger, unter
durchschnittliches Einkommen 31 3,2 29,3 

VI. Notwendigkeit breiter angelegter Untersuchungen über die T a t 
i m Lebenslängsschnitt 

A n h a n d der b isher igen Ergebnisse lassen s i ch ke ine ausre ichend ges icher ten M a ß 
s t ä b e für e ine Behand lungsp rognose e n t w i c k e l n . N e b e n der E i n b e z i e h u n g der Be
hand lungse r fah rungen w ä r e n bre i te r angelegte U n t e r s u c h u n g e n ü b e r „ d i e P e r s ö n 
l i c h k e i t i n i h r en soz ia len B e z ü g e n " 1 0 9 e r fo rde r l i ch . D i e w e n i g e n A n h a l t s p u n k t e , 
d ie ü b l i c h e r w e i s e i n V e r k e h r s s t r a f a k t e n en tha l t en s ind , r e i chen h i e r fü r n i ch t aus. 
F ü r d ie D u r c h f ü h r u n g solcher U n t e r s u c h u n g e n erschiene insbesondere eine s t ä r 
kere B e a c h t u n g der S t e l l u n g der T a t i m L e b e n s l ä n g s s c h n i t t e r fo lgversprechend . 
D i e Z u s a m m e n h ä n g e der T a t m i t der Lebensgesch ich te u n d m i t den für e inen 
T ä t e r r e l evan ten B e z ü g e n , die Göppinger v o r w i e g e n d i m H i n b l i c k auf die klass i 
sche K r i m i n a l i t ä t beschr ieben h a t 1 1 0 , lassen a u c h für die P rognose w i c h t i g e H i n 
weise e r w a r t e n 1 1 1 . Sie v e r b i n d e n die V o r t e i l e der sog. i n t u i t i v e n u n d der stat ist i
schen Prognose . 

1 0 9 Göppinger 1971, 208 ff., 209. 
1 1 0 Göppinger 1971, 211 ff. 
1 1 1 Göppinger 1971, 256 f.; Ansätze für Trunkenhei t s tä te r bei Buikhuisen 1971, 34 ff. 
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Z w a r l ä ß t s i ch dieser Fo r schungsansa t z n i ch t ohne A k z e n t v e r l a g e r u n g auf die 
V e r k e h r s k r i m i n a l i t ä t ü b e r t r a g e n ; d e n n h ier steht h ä u f i g die k o n k r e t e T a t s i t u a 
t i o n als d e l i k t a u s l ö s e n d e s M o m e n t i m M i t t e l p u n k t . 
M i t d e m S c h l a g w o r t v o n der „ p o t e n t i e l l e n D e l i k t s s i t u a t i o n 4 4 1 1 2 des V e r k e h r s t e i l 
nehmers w i r d dieser Sachverha l t t ref fend gekennze ichne t . D e n n o c h gibt es a u c h 
hier, besonders be i den T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n , deren Z w i s c h e n s t e l l u n g z w i s c h e n 
klassischer K r i m i n a l i t ä t u n d V e r k e h r s k r i m i n a l i t ä t berei ts e r w ä h n t w u r d e , eine 
R e i h e v o n T ä t e r n , be i d e n e n das D e l i k t Z e i c h e n oder F o l g e einer k o n t i n u i e r l i 
chen H i n e n t w i c k l u n g 1 1 3 z u v e r k e h r s w i d r i g e m V e r h a l t e n ist. 
V e r s u c h t m a n anhand der b isher igen E r f a h r u n g e n , d ie T r u n k e n h e i t s t ä t e r u n t e r 
diesem A s p e k t z u erfassen, so k a n n ve rmute t w e r d e n , d a ß es s ich i n der M e h r 
zah l der F ä l l e (ca . 65—70 %) u m D e l i n q u e n z be i „ s o n s t i g e r sozia ler U n a u f f ä l l i g -
k e i t 4 4 1 1 4 hande l t . D a f ü r spr ich t insbesondere die Ta t sache , d a ß der E i n f l u ß der 
Strafe u n d besonders der M a ß r e g e l auf das k ü n f t i g e V e r h a l t e n w e s e n t l i c h s t ä r k e r 
ist als i m R a h m e n der k lass i schen D e l i n q u e n z . 

F ü r die K e n n z e i c h n u n g dieser G r u p p e ist z w a r Vors t r a fen f re ihe i t e in w i c h t i g e s 
Ind iz , d o c h ist a u c h be i der M e h r z a h l der jenigen, d ie e in- oder z w e i m a l wegen 
ge r ing füg ige r Ve rkeh r sve rgehen ohne A l k o h o l ode r wegen O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n 
vorbestraft s i nd , das D e l i k t n i ch t A u s d r u c k einer beg innenden oder berei ts vo r 
handenen E n t w i c k l u n g z u m g e f ä h r l i c h e n V e r k e h r s s ü n d e r m i t asozialer G r u n d 
e ins te l lung g e g e n ü b e r den A n f o r d e r u n g e n des V e r k e h r s oder gar z u r K r i m i n a l i t ä t 
s ch lech th in . A l l e r d i n g s d ü r f t e a u c h diese G r u p p e v o m D u r c h s c h n i t t der F ü h r e r 
scheinbesi tzer a b w e i c h e n , sei es d u r c h eine gewisse L e i c h t f e r t i g k e i t ode r B e d e n -
ken los igke i t , sei es d u r c h s c h w a c h a u s g e p r ä g t e h y p e r t h y m i s c h e oder gel tungsbe
d ü r f t i g e P e r s ö n l i c h k e i t s z ü g e 1 1 5 . V e r m u t l i c h w ü r d e aber eine e ingehende L ä n g s 
s chn i t t un t e r suchung ke ine „ k r i m i n o v a l e n t e n K o n s t e l l a t i o n e n 4 4 i .S . Göppingers116 

ergeben, sonde rn z u m T e i l sogar „ k r i m i n o r e s i s t e n t e K o n s t e l l a t i o n e n 4 4 , z u m T e i l 
weder die eine, n o c h die andere F o r m v o n F a k t o r e n b ü n d e l n . 
D i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , d a ß e in T ä t e r z u dieser re la t iv u n p r o b l e m a t i s c h e n T ä t e r 
gruppe g e h ö r t , e r h ö h t s ich m i t d e m Z u s a m m e n t r e f f e n mehrerer M e r k m a l e , d ie 
für eine g ü n s t i g e Prognose sprechen. In d iesem Z u s a m m e n h a n g s ind b e d e u t s a m : 
K e i n r e g e l m ä ß i g e r ( t ä g l i c h e r ) A l k o h o l g e n u ß in g r ö ß e r e n M e n g e n , T r u n k e n h e i t s 
fahrt nach A l k o h o l g e n u ß b e i besonderen A n l ä s s e n (Fes te , Fe i e rn ) ode r aus (ver
me in t l i che r ) gesel lschaf t l icher N o t w e n d i g k e i t , B l u t a l k o h o l g e h a l t nur w e n i g ü b e r 
der G r e n z e der abso lu t en F a h r u n t a u g l i c h k e i t (b is ca . l , 7 % o ) , l a n g j ä h r i g e r F ü h r e r 
scheinbesi tz ohne E n t z i e h u n g oder F a h r v e r b o t , vö l l i ge Vors t r a fen f re ihe i t . 
D ie E i n o r d n u n g der T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r als e inmal ige A u f f ä l l i g k e i t i m R a h 
men der P e r s ö n l i c h k e i t s r e i f u n g d ü r f t e be i e twa 5 - 1 0 % der T ä t e r die z u t r e f f e n d e 
K e n n z e i c h n u n g se in , w o b e i d ie Ü b e r g ä n g e z u r ersten G r u p p e f l i e ß e n d s ind . 
Besondere A u f m e r k s a m k e i t sol l te d ie wei te re F o r s c h u n g der e igen t l i ch p r o b l e 
mat ischen R e s t - G r u p p e w i d m e n , z u der e twa 25—30% der T r u n k e n h e i t s t ä t e r ge
h ö r e n d ü r f t e n . O b w o h l es s ich keineswegs u m eine homogene G r u p p e h a n d e l t , 

1 1 2 Göppinger 1959, 2282; 1971, 397. 
1 1 3 Dazu Göppinger 1971, 212 ff. 
1 1 4 Göppinger 1971, 219. 
1 1 5 Vgl . Göppinger 1971, 138 f., 219. 
1 1 6 Göppinger 1970, 88 f f ; 1971, 209 f. 
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scheint hier r e g e l m ä ß i g e r A l k o h o l g e n u ß i n g r ö ß e r e n M e n g e n , v o n der A l k o h o l g e 
w ö h n u n g bis z u m c h r o n i s c h e n A l k o h o l i s m u s , das d o m i n a n t e K r i t e r i u m z u sein. 
D i e U n t e r t e i l u n g i n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r , k lass i sch K r i m i n e l l e u n d V i e l f a c h t ä t e r 
i m V e r k e h r w ä r e v e r m u t l i c h z u pauscha l u n d w ü r d e die Z u s a m m e n h ä n g e dieser 
D e l i k t s t y p e n un te re inander u n d m i t d e m P r o b l e m des A l k o h o l i s m u s n i ch t aus
re ichend b e r ü c k s i c h t i g e n . Z w a r gibt es i n dieser G r u p p e einige T ä t e r , d ie nur 
wegen T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r aufgefal len s i nd , d o c h da r f n i c h t ü b e r s e h e n wer
den , d a ß auch b e i k lass i sch K r i m i n e l l e n oft A l k o h o l i s m u s als B e s t a n d t e i l e iner 
„ k r i m i n o v a l e n t e n K o n s t e l l a t i o n " a u f t a u c h t 1 1 7 A n h a l t s p u n k t e für d ie zen t ra le Be 
deu tung dieses F a k t o r s gaben eine R e i h e v o n F ä l l e n , i n denen A l k o h o l k o n s u m 
i n e rheb l i chen M e n g e n d e n ganzen T a g ü b e r , z . B . s c h o n v o r u n d w ä h r e n d der 
A r b e i t , festgestellt w e r d e n k o n n t e . A u c h das h ä u f i g e A u f s u c h e n v o n G a s t s t ä t t e n 
d i r ek t nach der A r b e i t ohne besonderen ä u ß e r e n A n l a ß u n d ohne v o r h e r n a c h 
Hause z u gehen, weis t da rau f h i n , d a ß A l k o h o l z u den lebensgesta l tenden B e 
z ü g e n g e h ö r t . D i e A u s p r ä g u n g e n i m e inze lnen s ind s icher u n t e r s c h i e d l i c h . E i n 
a l lgemein rech t s fe ind l iches V e r h a l t e n , w i e es b e i mehre ren b e a c h t l i c h e n V o r s t r a 
fen auf d e m G e b i e t der k lass i schen K r i m i n a l i t ä t u n d der V e r k e h r s d e l i n q u e n z ver
mute t w e r d e n k a n n , k o n n t e nu r sel ten (ca . 5 %) festgestellt w e r d e n . Z u m T e i l 
d ü r f t e t r o t z r e g e l m ä ß i g e n A l k o h o l k o n s u m s i m ü b r i g e n sozia le U n a u f f ä l l i g k e i t vor 
l iegen. T e i l w e i s e aber ergaben s c h o n d ie A k t e n A n h a l t s p u n k t e für eine wei tge
hende V e r n a c h l ä s s i g u n g des A r b e i t s - u n d Le i s tungsbere iches , u n r e g e l m ä ß i g e s A r 
bei tsverhal ten , S c h e i d u n g oder T r e n n u n g v o n der F a m i l i e sowie u n p r o d u k t i v e s 
F re i ze i t ve rha l t en ( g a n z t ä g i g e r G a s t s t ä t t e n b e s u c h an f re ien T a g e n u .a.) . D a b e i han
delt es s ich , v o r a l l em v o r d e m H i n t e r g r u n d des A l k o h o l i s m u s , s chon u m wesent
l iche Bes tand te i l e , , k r i m i n o v a l e n t e r K o n s t e l l a t i o n e n " 1 1 8 . W e n n a u c h eine so lche 
Ver fes t igung soz i a l abwe ichende r V e r h a l t e n s w e i s e n nu r b e i e inem k l e i n e n T e i l 
vor l iegen d ü r f t e ( insgesamt e twa 10—15 % ) , so hande l t es s i ch h i e r b e i d o c h u m 
den T e i l , dessen r i ch t ige B e h a n d l u n g i m R a h m e n der s t r a f r i ch te r l i chen A b u r t e i 
lung besondere P r o b l e m e aufwi r f t . 

VII Konsequenzen für die Anwendung der §§ 1 4 , 23 und 4 2 m , n 

A b s c h l i e ß e n d b le ib t die F rage , ob s i ch aus d e n b isher igen E r f a h r u n g e n p rak t i sche 
E m p f e h l u n g e n für eine s p e z i a l p r ä v e n t i v o p t i m a l e S t ra fzumessung i . w . S . u n d für 
die Bemessung der Sperrf r is t be i der E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s ab le i t en lassen. 
M a ß g e b e n d für d ie B e a n t w o r t u n g dieser F rage s ind v o r a l l em die § § 14, 23 u n d 
4 2 m , n S t G B . A l l e r d i n g s g e h ö r t be i T r u n k e n h e i t am Steuer d ie E n t s c h e i d u n g 
ü b e r G e l d - u n d Fre ihe i t s s t ra fe n i ch t z u m e igen t l i chen A n w e n d u n g s b e r e i c h des 
§ 14, da i n § 3 1 5 c u n d § 3 1 6 Ge lds t r a f e neben Fre ihe i t s s t ra fe angedroht i s t 1 1 9 

B e i so l chen t a tbes t and l i ch f i x i e r t e n A l t e r n a t i v e n k a n n i n F ä l l e n geringer S c h u l d 
v o n v o r n h e r e i n d ie E n t s c h e i d u n g für Ge lds t r a f e gebo ten s e i n 1 2 0 D a aber die 

1 1 7 Vg l . Göppinger 1970, 89. 
1 1 8 Vg l . Göppinger 1970, 89. 
1 1 9 Vg l . Maurach 1971, 853; Schönke/Schröder 1972, § 14, Rdn. 12. 

Vg l . Lenckner 1971, 322 f. Das dürfte besonders wichtig werden, wenn nach § 38 
2. S t rRG das Mindestmaß der Freiheitsstrafe einen Monat beträgt . 
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schuldangemessene St rafe i n d iesem un te ren G r e n z b e r e i c h n ich t so exak t f ix ie r t 
w e r d e n k a n n , d a ß eine Fre ihe i t s s t r a fe v o n e twa 3 ode r 5 W o c h e n v o n vo rnhe re in 
als s c h u l d i n a d ä q u a t beze i chne t w e r d e n m ü ß t e , s ind für d ie A u s ü b u n g der W a h l 
z w i s c h e n G e l d - u n d Fre ihe i t s s t ra fe die M a ß s t ä b e der § § 14, 23 ( z u m i n d e s t analog) 
h e r a n z u z i e h e n 1 2 1 . 
N a c h § 14 ist d i e V e r h ä n g u n g einer Fre ihe i t s s t ra fe un te r 6 M o n a t e n stark einge
s c h r ä n k t . U n t e r spezialpräventivem Aspekt k o m m t eine so lche Fre ihe i t s s t ra fe 
nur i n B e t r a c h t , , , w e n n besondere U m s t ä n d e , die i n der T a t oder der P e r s ö n l i c h 
ke i t des T ä t e r s l iegen, d ie V e r h ä n g u n g einer Fre ihe i t s s t ra fe z u r E i n w i r k u n g auf 
den T ä t e r . . . u n e r l ä ß l i c h m a c h e n " . S o w o h l d ie gesetz l iche Ü b e r s c h r i f t des § 14 
( „ K u r z e F re ihe i t s s t r a fe nu r i n A u s n a h m e f ä l l e n " ) , als auch d ie S a t z k o n s t r u k t i o n 
„ n u r , w e n n . . . " u n d die W o r t e „ b e s o n d e r e U m s t ä n d e " u n d „ u n e r l ä ß l i c h " ze i 
g e n 1 2 2 , d a ß d ie k u r z e Fre ihe i t s s t ra fe für A u s n a h m e f ä l l e v o r b e h a l t e n se in sol l . 
D i e A b g r e n z u n g der , , b e s o n d e r e n Umstände" ist a l lerdings schwie r ig , w e i l k a u m 
exak t de f in ie r t w e r d e n k a n n , w i e s i ch die „ b e s o n d e r e n U m s t ä n d e " v o n den a l l 
g e m e i n e n U m s t ä n d e n u n t e r s c h e i d e n 1 2 3 . D i e ve rsch iedenen U m s c h r e i b u n g e n lassen 
e inen w e i t e n k r i m i n a l p o l i t i s c h e n S p i e l r a u m für den R i c h t e r . So w e r t e t e n z . B . die 
E m p f e h l u n g e n der B e r l i n e r V e r k e h r s r i c h t e r ( 1 9 6 9 ) b e i T r u n k e n h e i t am Steuer 
berei ts e inen W i e d e r h o l u n g s f a l l i nne rha lb v o n 10 J a h r e n als besonderen U m s t a n d 1 2 4 

u n d d ie E m p f e h l u n g e n des 8. Verkehrsger ich t s tages ( 1 9 7 0 ) e r w ä h n t e n neben 
W i e d e r h o l u n g s t a t e n a u c h schwerwiegende F ä l l e b e i E r s t t ä t e r n 1 2 5 , d .h . so lche , d ie 
schwerer als d ie D u r c h s c h n i t t s f ä l l e wiegen . 

D i e B e z u g n a h m e auf das „ N o r m a l b i l d " der T a t ode r des T ä t e r s 1 2 6 ode r auf den 
„ D u r c h s c h n i t t der F a l l g e s t a l t u n g e n " 1 2 7 re icht s icher n ich t aus, u m der ra t io legis 
gerecht z u w e r d e n . D i e „ b e s o n d e r e n U m s t ä n d e " m ü s s e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
d e m Z i e l der „ E i n w i r k u n g auf d e n T ä t e r " gesehen w e r d e n 1 2 8 ; deshalb k o m m e n 
nur so lche U m s t ä n d e i n B e t r a c h t , die eine besondere N o t w e n d i g k e i t der V e r h i n 
de rung k ü n f t i g e r S t ra f ta ten i n d i z i e r e n . E s m ü s s e n also p rognos t i s ch relevante Ta t 
ode r T ä t e r m e r k m a l e vo r l i egen , d ie da rauf h i n w e i s e n , d a ß eine Fre ihe i t s s t ra fe 
besser geeignet ist als e ine Ge lds t r a f e , d ie R ü c k f a l l g e f a h r z u v e r m i n d e r n . D a b e i 
dar f die W i r k u n g der Ge lds t r a f e n i ch t i so l ier t be t rachte t w e r d e n , v i e l m e h r m u ß 
die W i r k u n g der g l e i chze i t i g ausgesprochenen Nebens t ra fe oder M a ß r e g e l der 
S i c h e r u n g u n d Besserung ( b e i T r u n k e n h e i t am Steuer also insbesondere 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 ) m i t b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n 1 2 9 

1 2 1 Meist werden die §§ 14, 23 direkt angewandt; vgl. z .B. O L G Köln B A 1971, 61; O L G 
Frankfurt NJW 1971, 666 u. 669; O L G Hamm NJW 1971, 670; vgl. auch Schönke / 
Schröder 1972, § 14, Rdn. 12. 

1 2 2 Vg l . Lenckner 1971, 326. 
1 2 3 Dazu und zum folgenden insbes.: Lackner 1970, 3 ff.; Lenckner 1971, 328 ff. 
1 2 4 Abgedruckt bei Granicky 1969, 456. Berechtigte Kri t ik an den Berliner Empfehlungen 

bei Lackner 1970, 4 f., insbes. wegen des 10-Jahreszeitraumes, der im Widerspruch zum 
Rechtsgedanken des § 17 stehe (Beschränkung der Fernwirkung früherer Verfehlungen 
auf 5 Jahre); ebenso Lenckner 1971, 333 f. 

1 2 5 K u V 1970 (H. 3/4), 3. 
1 2 6 V g l . Kunert 1969, 708. 
1 2 7 Horstkotte 1969, 1602. 

1 2 9 Vg l . O L G Frankfurt NJW 1971, 669 f.; Lenckner 1971, 332; Schönke/Schröder 1972, 
§ 14, Rdn . 14; e inschränkend Dreher 1972, § 14, Nr. 2 C. 
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W e n n § 14 d a r ü b e r h inaus be ton t , d a ß d ie Fre ihe i t s s t ra fe z u r E i n w i r k u n g au f 
d e n T ä t e r „unerläßlich" sein m u ß , so bedeute t das i n d iesem Z u s a m m e n h a n g 
eine besondere H e r v o r h e b u n g des E f f e k t i v i t ä t s v e r g l e i c h s u n d der Prognose u n d 
z u g l e i c h eine R e g e l für Z w e i f e l s f ä l l e . E s m ü s s e n A n h a l t s p u n k t e für eine of fen
s i c h t l i c h bessere W i r k u n g der Fre ihe i t ss t ra fe v o r l i e g e n 1 3 0 . Im Z w e i f e l s o l l eher 
die G e l d s t r a f e g e w ä h l t w e r d e n 1 3 1 , da das Gese tz v o m G r u n d s a t z der U n e r w ü n s c h t 
heit u n d v o n der V e r m u t u n g der U n z w e c k m ä ß i g k e i t der k u r z e n Fre ihe i t ss t ra fe 
ausgeht. „ U n e r l ä ß l i c h " ist e in n o c h strengerer M a ß s t a b als „ e r f o r d e r l i c h " 1 3 2 . 
L e n c k n e r de f in ie r t diese engen V o r a u s s e t z u n g e n t ref fend f o l g e n d e r m a ß e n : 
„ ' U n e r l ä ß l i c h ' ist d ie k u r z e Fre ihe i t s s t ra fe danach d a n n , w e n n eine andere 
S t ra fe s c h l e c h t h i n i n d i s k u t a b e l ist, w e n n also die G r ü n d e , w e l c h e die P rognose 
t ragen u n d für d ie E r f o r d e r l i c h k e i t sp rechen , a u c h un te r B e r ü c k s i c h t i g u n g der 
g r u n d s ä t z l i c h e n B e d e n k e n gegen S t r a fen un te r 6 M o n a t e n i n ihrer S t r i ngenz ge
r a d e z u h a n d g r e i f l i c h s i n d " 1 3 3 . 

Ist n a c h d iesen V o r a u s s e t z u n g e n die Fre ihe i t s s t ra fe „ u n e r l ä ß l i c h " , so ist die 
W e i c h e für § 23 gestellt . D i e E n t s c h e i d u n g , ob die Fre ihe i t s s t ra fe z u r B e w ä h r u n g 
ausgesetzt w i r d , h ä n g t v o n einer p o s i t i v e n Prognose ab. N a c h § 23 „ s e t z t das 
G e r i c h t d i e V o l l s t r e c k u n g der St rafe z u r B e w ä h r u n g aus, w e n n z u e rwar t en ist, 
d a ß de r V e r u r t e i l t e s i ch s c h o n d ie V e r u r t e i l u n g z u r W a r n u n g d i e n e n lassen u n d 
k ü n f t i g a u c h ohne die E i n w i r k u n g des S t ra fvo l lzuges k e i n e S t ra f ta ten m e h r be
gehen w i r d " . 
W e n n a u c h für d ie E r w a r t u n g k ü n f t i g e r S t r a f f r e i h e i t 1 3 4 e in Wahr sche in l i chke i t s 
u r t e i l g e n ü g t 1 3 5 , so gehen d o c h hier Z w e i f e l z u L a s t e n des A n g e k l a g t e n 1 3 6 Das 
bedeute t aber n i ch t , d a ß d ie St rafausse tzung zu r B e w ä h r u n g v o n einer e x t r e m 
n i ed r igen R ü c k f a l l w a h r s c h e i n l i c h k e i t a b h ä n g i g w ä r e , d e n n i n diesen F ä l l e n b le ib t 
es j a bere i t s nach § 14 be i der Ge lds t r a fe . V i e l m e h r m u ß es g e n ü g e n , w e n n die 
R ü c k f a l l g e f a h r be i Fre ihe i t ss t ra fe m i t B e w ä h r u n g geringer ode r g l e i ch g r o ß ist 
w ie b e i Fre ihe i t s s t ra fe ohne B e w ä h r u n g . 
D a f ü r sp r ich t z u n ä c h s t der verfassungsrecht l iche G r u n d s a t z der E r f o r d e r l i c h k e i t 
u n d V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t der M i t t e l , w o n a c h be i mehre ren g l e i c h t aug l i chen 
M i t t e l n d ie W a h l des am wenigs ten be las tenden E ing r i f f s gebo ten i s t 1 3 7 H i n z u 
k o m m t der gedank l i che Z u s a m m e n h a n g v o n § 14 u n d § 2 3 , den L e n c k n e r ü b e r 
zeugend dargestel l t h a t 1 3 8 : N a c h § 14 k o m m t nu r eine „ u n e r l ä ß l i c h e " F re ihe i t s 
strafe i n B e t r a c h t . U n e r l ä ß l i c h ist aber Fre ihe i t s s t ra fe ohne B e w ä h r u n g nur d a n n , 
w e n n sie n i ch t nur bessere W i r k u n g e n als Ge lds t r a f e , sonde rn a u c h bessere W i r -

Lenckner 1971, 336. 
Dreher 1972, § 14, Nr. 2 C; O L G Celle NJW 1970, 872 (bei vermutlich gleicher Wir
kung m u ß der Richter Geldstrafe verhängen). 
Lenckner 1971, 330 f. 
Lenckner 1971, 331. 
Nach Schönke /Schröder 1972, § 23, Rdn. 16a kommen für die Prognose nur Straftaten 
in Betracht, die ,,in ihrer Art und Schwere den bereits begangenen Taten entsprechen 4 1. 
V g l . Lenckner 1971, 331. 
Vgl . Kof fka 1971, § 23 Rdn. 10; Schönke/Schröder 1972, § 23, Rdn. 17; Dreher 1972, 
§ 23, Nr. 4 (alle m.w.N.). 
V g l . Lenckner 1971, 330; allgemein dazu Maunz/Dürig Art . 20, Rdn. 71, 115; Warda 
1962, 146 f f ; s. oben S. 16. 
Lenckner 1971, 336 f f , 339, 341. 
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k u n g e n als Fre ihe i t s s t ra fe m i t B e w ä h r u n g e rwar ten l ä ß t . U n e r l ä ß l i c h ist also j e w e i l s 
nur die Fre ihe i t ss t ra fe , be i der die R ü c k f a l l w a h r s c h e i n l i c h k e i t geringer ist. 
Ge lds t r a f e u n d Fre ihe i t s s t ra fe m i t u n d ohne B e w ä h r u n g b i l d e n nach d e m S y s t e m 
der § § 14 u n d 23 eine S tu fenfo lge , i n der d ie j ewe i l s n ä c h s t e S c h w e l l e nu r d a n n 
besch r i t t en w e r d e n darf, w e n n ihre A n w e n d u n g g ü n s t i g e r e E r fo lge ve r sp r i ch t , d .h . 
w e n n sie b e i b e s t i m m t e n Ta t - ode r T ä t e r g r u p p e n e indeu t ig niedrigere R ü c k f a l l 
q u o t e n e rwar t en l ä ß t als der vorangehende m i l d e r e E ing r i f f . 
E i n e k r i m i n o l o g i s c h bef r ied igende S t e l l u n g n a h m e z u r A n w e n d u n g der s p e z i a l p r ä 
v e n t i v e n K r i t e r i e n i n § 14 u n d § 23 ist also erst m ö g l i c h , w e n n ausre ichende E r 
fahrungen ü b e r d ie W i r k u n g de r 3 S t ra fa r ten be i verg le ichbaren T ä t e r g r u p p e n v o r 
l iegen. D i e Ergebnisse der e igenen N a c h u n t e r s u c h u n g stel len e inen T e i l der er
f o r d e r l i c h e n e m p i r i s c h e n G r u n d l a g e n zu r V e r f ü g u n g 1 3 9 E i n e E r g ä n z u n g w ä r e m i t 
e inem en t sp rechenden S a m p l e f r ü h e s t e n s 1974 m ö g l i c h , u n d zwar m i t den E n d e 
1969 n a c h den M a ß s t ä b e n des 1. S t r R G V e r u r t e i l t e n . E i n e so lche U n t e r s u c h u n g 
w ä r e e r f o r d e r l i c h , u m die n o c h feh lenden E r f a h r u n g e n m i t Ge lds t ra fe a l l g e m e i n 
sowie d ie E r f a h r u n g e n m i t Ge lds t r a fe u n d S t r z B bei W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n o d e r 
anderen p rognos t i s ch u n g ü n s t i g beu r t e i l t en T ä t e r g r u p p e n m i t he ranz i ehen z u 
k ö n n e n 1 4 0 . A u c h die e r g ä n z e n d e W i r k u n g un te r sch ied l i che r Sper r f r i s ten b e i der 
E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s m ü ß t e we i t e r vert ief t we rden . 
T r o t z U n v o l l s t ä n d i g k e i t der e m p i r i s c h e n G r u n d l a g e n hat die P rax i s s c h o n j e t z t 
t ä g l i c h z u en t sche iden , n ich t nur be i T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r , sondern a u c h be i 
a l len anderen D e l i k t e n , für d ie n o c h wei t weniger ob jek t iv ie r t e E r f a h r u n g e n vo r 
l iegen. 

M a n k a n n deshalb der F rage n ich t auswe ichen , wie s ich die G e r i c h t e v e r h a l t e n 
so l len , u m be i B e a c h t u n g der b isher igen k r i m i n o l o g i s c h e n E r f a h r u n g e n den In
t e n t i o n e n des Gesetzgebers am n ä c h s t e n z u k o m m e n . 
L e n c k n e r 1 * 1 k o m m t be i seiner A n a l y s e ü b e r den A n w e n d u n g s b e r e i c h der k u r z e n 
Fre ihe i t ss t ra fe nach den S t ra f rech ts re formgese tzen z u d e m Ergebn is , d a ß eine 
n ich t ausgesetzte Fre ihe i t ss t ra fe z w a r n ich t schon beg r i f f l i ch ausgeschlossen sei , 
d a ß sie aber p r a k t i s c h ke ine nennenswer te R o l l e sp ie len d ü r f t e . N u r w e n n es ge
l inge, d e n ku rz f r i s t i gen S t r a f v o l l z u g s p e z i a l p r ä v e n t i v s i n n v o l l z u gesta l ten, k ö n n e 
s ich dies ä n d e r n . V o r l ä u f i g liege jedenfa l l s d ie D o m ä n e der 1. A l t e r n a t i v e des 
§ 14 be i der V e r h ä n g u n g einer Fre ihe i t ss t ra fe , d ie ausgesetzt u n d mi t B e w ä h 
r u n g s m a ß n a h m e n v e r b u n d e n werde . K o m m e a u c h dies n ich t i n Be t r ach t , so 
m ü s s e es be i einer Ge lds t r a fe b l e i b e n , w e i l d ie V e r h ä n g u n g einer z w e c k l o s e n F r e i -

139 
Ergänzend ist noch zu bemerken, daß die Art der Zahlungsweise einer Geldbuße oder 
-strafe nach den Erfahrungen der eigenen Untersuchung nicht ganz bedeutungslos für die 
Rückfallneigung zu sein scheint. Bei 84 einschlägigen Fällen ergaben sich zwar keine Un
terschiede in den Quoten für einschlägigen Rückfall, wohl aber für Verkehrsauffälligkei
ten nach der Verurteilung: 
Bei sofortiger Zahlung: 27,6 %; bei regelmäßiger Ratenzahlung 34 %; bei verschleppter 
Zahlung 50 %. Für beweiskräftige Aussagen sind die Zahlen jedoch zu gering. 

1 4 0 Über erste Erfahrungen mit StrzB bei allen Tätergruppen (einschl. Wiederholungstäter) 
berichtet Schultz 1971, 355. Aufgrund der Empfehlungen der Justizministerkonferenz 
vom 31.5.1969 wurden in Berlin bei 721 Trunkenhei t s tä te rn rechtskräftige Gefängnis
strafen im Gnadenweg zur Bewährung ausgesetzt. Innerhalb von 2 Jahren wurden 5 % 
der Täter rückfällig. Die Rückfal lquote liegt damit etwas höher als in den milden Ge
richtsbezirken in Baden-Württemberg (s.o. Tab. 35, S. 163). 

1 4 1 Lenckner 1971, 341; im Erg. ähnlich Dünnebier 1970, 246. 
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hei tss t rafe n i ch t nur k r i m i n a l p o l i t i s c h u n ö k o n o m i s c h e r , s o n d e r n auch w i d e r s p r ü c h 
l i c h w ä r e . E s m ü ß t e sonst etwas als „ u n e r l ä ß l i c h " angesehen w e r d e n , was i n 
W a h r h e i t s inn los sei. I n diesen F ä l l e n k ö n n e daher nur die 2. A l t e r n a t i v e des § 1 4 
z u r V e r h ä n g u n g einer Fre ihe i t s s t ra fe f ü h r e n . 
N a c h d e n o b i g e n E r g e b n i s s e n 1 4 2 w i r d m a n dieser E m p f e h l u n g n i c h t widerspre 
c h e n k ö n n e n . D i e Fre ihe i t ss t ra fe ohne B e w ä h r u n g hat a l lgemein u n d b e i e inze l 
nen T ä t e r g r u p p e n ke ine besseren W i r k u n g e n gezeigt als d ie F re ihe i t s s t r a fe mi t 
B e w ä h r u n g 1 4 3 . O b es be i dieser E r k e n n t n i s b l e ib t , w e n n a u c h be i d e n schwie r ig 
sten T ä t e r n die Fre ihe i t s s t ra fe zu r B e w ä h r u n g ausgesetzt oder gar Ge lds t r a f e ver
h ä n g t w i r d , ist a b z u w a r t e n . Z u n ä c h s t j edenfa l l s rech t fe r t igen n i ch t nur d i e ra t io 
legis, s o n d e r n auch die b i sher igen E r f a h r u n g e n diesen S c h r i t t . W i r d insbesondere 
d ie i n i h re r W i r k u n g e indeu t ig ü b e r l e g e n e E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s r i c h t i g 
e ingesetzt u n d b e i den besonders r ü c k f a l l g e f ä h r d e t e n T ä t e r n 1 4 4 d ie gese tz l i ch 
vorgesehene Sperrfr is t besser a u s g e s c h ö p f t 1 4 5 , so ist das R i s i k o v e r m u t l i c h n ich t 
g r ö ß e r als b e i der b i sher igen Prax i s . M a n m u ß j a b e r ü c k s i c h t i g e n , d a ß gerade die 
T ä t e r m i t besonders h o h e n R ü c k f a l l q u o t e n s c h o n bisher fast d u r c h w e g ih re F r e i 
he i t s s t ra fen v e r b ü ß e n m u ß t e n . U n t e r d iesen V o r a u s s e t z u n g e n k o m m e n für d ie 
F re ihe i t s s t r a fe ohne B e w ä h r u n g e igen t l i ch nur d ie jenigen T r u n k e n h e i t s t ä t e r i n 
B e t r a c h t 1 4 6 , d ie t r o t z en tzogener F a h r e r l a u b n i s erneut b e t r u n k e n am V e r k e h r 
t e i l n e h m e n (ca. 4 - 5 %) . In diesen F ä l l e n zeigt der R ü c k f a l l , d a ß die sonst w i r k 
samste S a n k t i o n erfolglos ist. B e i mehre ren derar t igen W i e d e r h o l u n g e n w i r d ohne
h i n e ine Fre ihe i t s s t r a fe ü b e r 6 M o n a t e n schuldangemessen sein. 
O b b e i e iner so l chen E x t r e m g r u p p e m i t v o l l s t r e c k t e n Fre ihe i t s s t r a fen bessere 
W i r k u n g e n erziel t w e r d e n , ist a l le rd ings zwei fe lhaf t . E s w u r d e berei ts e r w ä h n t , 
d a ß ge l egen t l i ch A n h a l t s p u n k t e für c h r o n i s c h e n A l k o h o l i s m u s vor l i egen u n d diese 
d ü r f t e n b e i so lchen W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n besonders nahel iegen. V e r m u t l i c h w ü r d e 
m a n d e m S a n k t i o n e n s y s t e m des S t G B besser gerecht w e r d e n , w e n n i n s o l c h e n 
F ä l l e n n e b e n einer l ä n g e r e n E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s u n d einer G e l d s t r a f e 
d i e U n t e r b r i n g u n g i n e iner T r i n k e r h e i l a n s t a l t oder En tz i ehungsans ta l t g e m ä ß 
§ 4 2 c i n E r w ä g u n g gezogen w ü r d e . Z w a r ist v o n dieser A l t e r n a t i v e b i sher nur 
sel ten G e b r a u c h gemacht w o r d e n (we i t weniger als 0,1 % aller T r u n k e n h e i t s 
d e l i k t e i m V e r k e h r ) 1 4 7 S ie p a ß t a u c h n i ch t i n das S c h e m a einer s u m m a r i s c h e n 
g e r i c h t l i c h e n V e r h a n d l u n g u n d w ä r e ohne e ingehende B e g u t a c h t u n g n i ch t z u ver-

1 4 2 S. oben Tab. 38 u. 39, S. 168-170 . 
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Daran ändern auch die subjektiven Eindrücke über die positiven Auswirkungen des Straf
vollzuges nichts, die Rive (1970, 60 ff.) als Leiter eines sog. „Verkehrssündergefängnisses 4 4 

wiedergegeben hat. 
1 4 4 S. oben Tab. 47, Nr. A 1-5, S. 182. 
1 4 5 Dünnebier 1970, 245 weist mit Recht darauf hin, daß man trotz der Effektivität der Ent

ziehung der Fahrerlaubnis die Gefahren einer allzulangen Entziehung nicht übersehen dürfe. 
„Dre i Jahre sollte man nicht allzuleicht übersteigen 4 4 . Dem ist zuzustimmen. E in allzustren
ger Gebrauch würde zur Abstumpfung dieses Instrumentes führen; die Hoffnungslosigkeit 
lebenslänglicher oder 5-jähriger Entziehungen verleitet zu leicht zu völliger Nichtbeachtung. 
Deshalb ist die bisherige Zurückhal tung der Praxis (vgl. S. 175) bei lebenslänglicher oder 
5-jähriger Entziehung sachgerecht. Auszuschöpfen wäre dagegen mehr die Spanne bis zu 
2 oder 3 Jahren. 
Dünnebier 1970, 246 hält Freiheitsstrafe für angebracht beim „zwei ten raschen Rückfall 4 4 ; 
es wird jedoch nicht ganz deutlich, ob in diesen Fällen auch StrzB versagt werden soll. 

1 4 7 Quelle: S taBA, Rechtspflege 1966, Tab. A 2 und 1970, Tab. 2; ähnliche Ergebnisse und 
Vorschläge bei Buikhuisen 1971, 57 ff. 
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a n t w o r t e n . D a es aber u m d ie e igen t l i ch p r o b l e m a t i s c h e n F ä l l e geht, w ä r e h ie r 
eine s t ä r k e r e I n d i v i d u a l i s i e r u n g der S a n k t i o n e n angebracht . D e r 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 , der i n § 4 2 a A b s . 2 a u s d r ü c k l i c h he rvo rgehoben w i r d , w ä r e 
t r o t z de r l ä n g e r e n D a u e r des F re ihe i t s en tzuges d u r c h die U n t e r b r i n g u n g i n e iner 
T r i n k e r h e i l a n s t a l t ( i n der R e g e l mindes tens 6 M o n a t e ) w o h l k a u m tangier t , d e n n 
a u c h d i e b isher ige P r a x i s sprach i n diesen A u s n a h m e f ä l l e n oft F re ihe i t s s t r a f en 
v o n 3 — 5 M o n a t e n aus. 
Z u r A b g r e n z u n g des A n w e n d u n g s b e r e i c h e s v o n Ge lds t r a fe u n d Fre ihe i t s s t r a fe 
m i t B e w ä h r u n g k a n n aus k r i m i n o l o g i s c h e r S i c h t fast n o c h n i ch t s ausgesagt wer 
den. J eden fa l l s geben d ie w e n i g e n b isher igen E r f a h r u n g e n m i t Ge lds t r a f e k e i n e n 
A n l a ß , d i e I n t e n t i o n e n des Gesetzes au f we i tgehende E r s e t z u n g der F r e i h e i t s 
strafe d u r c h d ie Ge lds t r a fe für d ie T r u n k e n h e i t s d e l i k t e i m V e r k e h r s k e p t i s c h z u 
beu r t e i l en . B e r ü c k s i c h t i g t m a n a u c h h ie r die M ö g l i c h k e i t e n einer E f f e k t i v i t ä t s 
s te igerung d u r c h A u s s c h ö p f u n g der F a h r e r l a u b n i s - E n t z i e h u n g , so w i r d m a n b i s 
z u m B e w e i s gegentei l iger E r f a h r u n g e n k a u m T ä t e r g r u p p e n nennen k ö n n e n , b e i 
denen d i e U n e r l ä ß l i c h k e i t der Fre ihe i t ss t ra fe m i t B e w ä h r u n g z u r E i n w i r k u n g a u f 
den T ä t e r ü b e r z e u g e n d b e g r ü n d e t w e r d e n k a n n . 

D i e E m p f e h l u n g des 8. Verkehrsger ich t s tages ( 1 9 7 0 ) , W i e d e r h o l u n g s t ä t e r inne r 
ha lb eines Z e i t r a u m e s v o n 10 J a h r e n so z u b e h a n d e l n , geht jedenfa l l s z u w e i t 
u n d ist m i t d e m 5-Jahres -Zei t raum des § 17, der e in a l lgemeines A n l i e g e n des 
Gese tzes z u m A u s d r u c k b r ing t , n i ch t z u v e r e i n b a r e n 1 4 8 . A u c h d ie R e c h t s p r e c h u n g 
der R e v i s i o n s g e r i c h t e ist h ie r w e s e n t l i c h z u r ü c k h a l t e n d e r . 
A l l e n f a l l s b e i d e n T ä t e r g r u p p e n , d ie s c h o n b isher besonders h o h e R ü c k f a l l q u o t e n 
aufwiesen , w ä r e es ver t re tbar , bis z u m V o r l i e g e n v o l l s t ä n d i g e n e m p i r i s c h e n M a t e 
rials z u v e r m u t e n , d a ß b e i i h n e n die Fre ihe i t s s t ra fe m i t B e w ä h r u n g etwas w i r 
k u n g s v o l l e r ist als d ie G e l d s t r a f e 1 4 9 W o l l t e m a n § 14 aber ganz streng auslegen, 
so m ü ß t e a u c h i n diesen F ä l l e n Ge lds t r a fe v e r h ä n g t w e r d e n , da wede r i n der 
e inen n o c h i n der anderen Richtung ausre ichende E r f a h r u n g e n vor l i egen u n d 
deshalb d ie „ U n e r l ä ß l i c h k e i t " der Fre ihe i t ss t ra fe n ich t feststeht. F r e i l i c h w i r d 
m a n i n so lchen G r e n z f ä l l e n , solange die emp i r i s che Basis feh l t , der ( sub jek t iven ) 
P r i m ä r e r f a h r u n g der P r a k t i k e r 1 5 0 e inen gewissen E n t s c h e i d u n g s s p i e l r a u m e i n r ä u 
m e n m ü s s e n . E s w ä r e j edenfa l l s i m S inne einer s o r g f ä l t i g e n R i s i k o a b w ä g u n g 
n i ch t vö l l i g unver t re tbar , w e n n e twa b e i m V o r l i e g e n v o n M e r k m a l s k o m b i n a t i o n e n , 
w i e sie i n T a b . 47 un te r A 1—4 a u f g e f ü h r t s ind , z u n ä c h s t F re ihe i t s s t r a fen m i t 
B e w ä h r u n g e rprob t w e r d e n , w e i l h ie r d ie R ü c k f a l l q u o t e n n a c h b i sher igen E r f a h 
rungen m e h r als d o p p e l t so h o c h sind als b e i m D u r c h s c h n i t t der F ä l l e . P r a k t i s c h 
d ü r f t e es s ich v o r a l l em u m W i e d e r h o l u n g s t ä t e r h a n d e l n , die a u c h wegen V e r 
m ö g e n s - ode r G e w a l t d e l i k t e n vorbestraf t s ind oder sonst n o c h mehrere V e r u r 
t e i lungen ( auch wegen O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n i m V e r k e h r ) aufweisen . A u c h e in 
h ö h e r e r B l u t a l k o h o l g e h a l t ( z w i s c h e n 1,8 u n d 2,2 % 0 ) k a n n b e i m Z u s a m m e n 
treffen m i t d e n anderen K r i t e r i e n e r g ä n z e n d herangezogen w e r d e n . F e r n e r k ö n n -

1 4 8 Vgl . oben S. 185, A n m . 124. 
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Für eine günstige Wirkung laufender Bewährungsfristen sprechen die Ergebnisse aus der 
Untersuchung des JMBW (vgl. oben Tab. 35, S. 163). Freilich reichen diese Erfahrungen 
nicht aus, zumal kein Vergleich mit Geldstrafen vorliegt. 

1 5 0 Vgl . z .B. Behnke 1969, 335 f f ; Krüger 1969, 361 f.; Schneble 1969a, 438, Granickv 
1969; 453 f.; Middendorff 1970a, 52 f f , 58. 



190 Spezial- und generalpräventive Aspekte 

ten b e i etwas strengerer Prax i s Wiede rho lungs t a t en i nne rha lb eines k ü r z e r e n Ze i t 
r aumes ( e t w a bis z u 3 Jahren) sowie die krassesten F ä l l e der Z e c h t o u r (vg l . T a b . 
46) g l e i c h behandel t w e r d e n . V e r m u t l i c h l iegen be i den genann ten F a l l g r u p p e n 
n i c h t se l ten A n h a l t s p u n k t e für e in bestehendes oder beginnendes A l k o h o l i s m u s -
S y n d r o m v o r 1 5 1 . 
Insgesamt k ä m e n dami t e twa 1 0 - 2 0 % der T ä t e r für eine Fre ihe i t s s t ra fe mi t Be
w ä h r u n g i n Be t r ach t . D i e D a u e r der F a h r e r l a u b n i s - E n t z i e h u n g sol l te i n der R e g e l 
n i c h t u n t e r 2 J ah ren b e t r a g e n 1 5 2 . 
D a n e b e n so l l te be i S t r z B h ä u f i g e r als b isher die N o t w e n d i g k e i t oder M ö g l i c h k e i t 
e iner W e i s u n g g e m ä ß § 24b A b s . 3 N r . 1 g e p r ü f t w e r d e n . D a n a c h k a n n das G e 
r i c h t d e n V e r u r t e i l t e n anweisen , s ich einer 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 
z u u n t e r z i e h e n . E i n e solche Wei sung ist nur m i t E i n w i l l i g u n g des V e r u r t e i l t e n 
m ö g l i c h . Das ist j e d o c h eher als V o r t e i l anzusehen , besteht d o c h auf d i e sem Weg 
die C h a n c e , den T ä t e r z u r f r e iw i l l i gen M i t a r b e i t i m R a h m e n seiner B e h a n d l u n g 
z u b r i n g e n . A l l e r d i n g s s ind dauerhaf te E r f o l g e be i E n t z i e h u n g s k u r e n n i c h t sehr 
h ä u f i g . E i n e s t a t i o n ä r e B e h a n d l u n g , d ie i n der R e g e l mindes tens 6 M o n a t e dauert , 
w i r d a u f f r e iwi l l ige r Basis sel ten z u e r re ichen s e i n 1 5 3 . Desha lb b le ib t no rma le r 
weise n u r d ie M ö g l i c h k e i t e iner a m b u l a n t e n B e h a n d l u n g ( z . B . m e d i k a m e n t ö s e 
E n t z i e h u n g s k u r , andere ä r z t l i c h e B e h a n d l u n g oder P s y c h o t h e r a p i e ) , d e r e n E r 
fo lgsauss ich ten be i A l k o h o l i s m u s recht ger ing s ind . 
D e n n o c h sol l te be i massiven A n h a l t s p u n k t e n für A l k o h o l i s m u s ( s p ä t e s t e n s b e i m 
3. A l k o h o l d e l i k t ) e in S a c h v e r s t ä n d i g e r be igezogen w e r d e n , u m auch d i e M ö g l i c h 
k e i t e n dieser Wei sung i n den wen igen geeigneten F ä l l e n s i n n v o l l e inzuse tzen . Je
denfa l l s w ä r e dies s innvo l l e r als e in vorze i t ige r R ü c k g r i f f auf F re ihe i t s s t r a f en ohne 
B e w ä h r u n g . 
In d e n ü b r i g e n F ä l l e n (ca . 75—85 %) k a n n bis z u m N a c h w e i s gegente i l iger E r f a h 
rungen d ie Ge lds t ra fe als ausre ichende Strafe angesehen w e r d e n . Ihre W i r k u n g ist 
a u c h i n k r i t i s c h e n F ä l l e n ( z . B . be i e in fachen W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n ) z u n ä c h s t v o l l 
a u s z u s c h ö p f e n , insbesondere d u r c h E r h ö h u n g der Sper r f r i s t en für die Wiedere r 
t e i l ung der Fah re r l aubn i s . 

Vg l . oben S. 183 f.; außerdem Buikhuisen 1971, 38, 59. 
Insoweit ist den Empfehlungen des 8. Verkehrsgerichtstages (1970) aufgrund der oben 
dargestellten Erfahrungen zuzustimmen (vgl. S. 171 ff., bes Tab. 40, 42; sowie S. 176 ff., 
Tab. 44, 45). 
Jeder mittelbare Zwang wäre bedenklich; auf keinen Fal l dürfen auf diesem Weg die 
Voraussetzungen und Schranken des § 42c umgangen werden (vgl. Schönke /Schröder 1972, 
§ 24b, Rdn . 12, 25 m.w.N.); zur ähnlichen Problematik bei Auflagen zur Berufsausübung 
vgl. Peters J Z 1957, 64 ff., A n m . zu B G H JZ 1957, 63. 
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VIII. D i e Anwendung der §§ 1 4 , 23 und 4 2 m , n i n der Gerichtspraxis 
nach I n k r a f t t r e t e n des 1 . S t r R G 

Der k ü r z l i c h e rschienenen St rafver fo lgungss ta t i s t ik 1970 ist z u e n t n e h m e n , d a ß 
s ich die G e r i c h t e k o n s e q u e n t auf d ie neue Rech t s lage eingestell t haben . T a b . 48 
zeigt , d a ß d ie R e g e l n des § 14 n i ch t un te r l au fen w e r d e n . A u ß e r b e i f a h r l ä s s i g e r 
T ö t u n g un te r A l k o h o l e i n f l u ß , w o s c h o n bisher F re ihe i t s s t r a fen ü b e r 6 M o n a t e n 
die R e g e l w a r e n , steht die Ge lds t r a f e b e i a l l en T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n e i n d e u t i g 
i m V o r d e r g r u n d . D i e Q u o t e n v o n 5—6 % für die Fre ihe i t ss t ra fe ohne B e w ä h r u n g 
en t sprechen jedenfa l l s z a h l e n m ä ß i g d e n hier vorgeschlagenen K r i t e r i e n , d ie Q u o 
ten für d ie Fre ihe i t ss t ra fe m i t B e w ä h r u n g l iegen sogar an der un te ren G r e n z e des 
für ver t re tbar geha l tenen A n w e n d u n g s b e r e i c h e s . 

Tabelle 48. Strafzumessungspraxis i.w.S. bei Trunkenheitsdelikten seit dem 1. S t rRG. 
Ergebnisse aus der Verurteiltenstatistik 1 9 7 0 1 5 4 

Straftatbestand (m.T.) N F .o .B . 
Strafarten % 
F.m.B. Geld 

Unfallflucht § 142 7 794 8,6 12,2 79,2 
Fahrl . Tö tung § 222 865 29,0 63,4 7,6 
Fahrl. K V § 230 13 239 5,6 10,6 83,8 
Verk. Gef. § 315c 30 151 5,4 9,6 85,0 
T. im Verk. § 316 76 860 6,0 9,2 84,8 
Vollrausch i . Verk. § 330 a 2 139 8,1 15,4 76,5 

B e i der E n t z i e h u n g der F a h r e r l a u b n i s ( T a b . 49) ist eine V e r l a g e r u n g des S c h w e r 
punk tes auf die Sper r f r i s ten z w i s c h e n 6 M o n a t e n u n d 2 J a h r e n fes tzus te l len ( v g l . 
dazu oben T a b . 4 3 ) . 
A u c h diese T e n d e n z en tspr ich t den V o r s c h l ä g e n , die auf bisheriger k r i m i n o l o 
gischer E r f a h r u n g be ruhen . D a es s ich nur u m eine geringe V e r s c h i e b u n g hande l t 
( e twa 10 % der V e r u r t e i l t e n w e r d e n strenger bestraft) , besteht hier v e r m u t l i c h 
n o c h eine gewisse Reserve z u r S te igerung der E f f e k t i v i t ä t der neuen S a n k t i o n s 
prax is , fal ls sie s p e z i a l p r ä v e n t i v weniger w i r k s a m sein sol l te als die f r ü h e r e 
Prax is . 

Quelle: StaBA, Rechtspflege 1970, Tab. 5 (nach allg. Strafrecht Verurteilte); Prozentan
teile vom Verf. berechnet. 
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Tabelle 49. Entziehung der Fahrerlaubnis nach dem 1. S t rRG. Ergebnisse aus der 
Verurteiltenstatistik 1 9 7 0 1 5 5 

Straftatbestand N Dauer der Fahrerlaubnis-Entz. (Sperre) 
(m.T.) Entz. insges. 

bis 6 M 6 M - 2 J 2 - 5 J Für immer 

§ 142 7 343 28,5 64,4 6,4 0,6 
§ 222 835 15,6 63,0 20,0 1,4 
§ 230 12 441 35,1 60,9 3,8 0,2 
§ 315c m.Unf. 23 531 35,9 60,4 3,4 0,2 
§ 315c o.Unf. 4 483 35,1 59,7 4,8 0,4 
§ 316 m. Unf. 16 783 43,9 52,3 3,6 0,3 
§ 316 o.Unf. 52 294 35,2 60,0 4,5 0,3 
§ 330a 1 803 35,2 54,2 9,8 0,8 

B. Generalprävention im Rahmen der Strafzumessung 

/. Begrenzung generalpräventiver Einflüsse a u f die „Verteidigung der 
Rechtsordnung" 

N a c h der o b e n dargelegten k r i m i n o l o g i s c h e n K o n z e p t i o n der S t r Z k ö n n e n gene
r a l p r ä v e n t i v e G e s i c h t s p u n k t e nu r b e i der S t r a fzumessung i . w . S . ( e i n s c h l i e ß l i c h 
S t r z B ) b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n . A u c h au f dieser S tu fe hat der Gese tzgeber i h r en 
E i n f l u ß i m V e r g l e i c h z u r f r ü h e r e n Rech t s l age stark reduz ie r t . B e i Fre ihe i t ss t ra 
fen un t e r 6 M o n a t e n r e i chen g e n e r a l p r ä v e n t i v e G r ü n d e n i c h t m e h r aus, u m die 
V e r s a g u n g der S t r z B z u rech t fe r t igen ( § 23 A b s . 3 ) . A u ß e r d e m ist i h r A n w e n 
dungsbe re i ch d a d u r c h e r h e b l i c h b e s c h r ä n k t , d a ß für die „ V e r t e i d i g u n g der Rech t s 
o r d n u n g " strengere M a ß s t ä b e anzu legen s ind als bisher b e i m „ ö f f e n t l i c h e n Inte
resse" ode r b e i m „ S t r a f z w e c k " ( § § 2 3 , 27 b a . F . ) 1 5 6 . 

B e i d e n T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n i m V e r k e h r ( a u ß e r f a h r l ä s s i g e r T ö t u n g i . V . m i t 
T r u n k e n h e i t ) k o m m e n Fre ihe i t s s t r a fen v o n 6 M o n a t e n u n d m e h r nu r i n wen igen 
F ä l l e n i n Be t r ach t . In der eigenen G e s a m t s t i c h p r o b e wies nur e iner v o n 6 0 0 V e r 
u r t e i l t e n eine G e f ä n g n i s s t r a f e v o n 6 M o n a t e n auf (0 ,17 % ) . I n z w i s c h e n ist der 
A n t e i l z w a r etwas angestiegen, d o c h zeigt T a b . 5 0 , d a ß er b e i d e n G e f ä h r d u n g s 
d e l i k t e n n o c h un te r 1 % liegt. A u c h be i den anderen T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n ( a u ß e r 
f a h r l ä s s i g e r T ö t u n g ) k o m m e n Fre ihe i t s s t r a fen ab 6 M o n a t e n so sel ten vor , d a ß 
be i de r E n t s c h e i d u n g , ob die Fre ihe i t s s t ra fe vo l l s t r eck t w e r d e n s o l l , d ie V e r t e i 
d igung der R e c h t s o r d n u n g k a u m eine R o l l e sp ie len d ü r f t e 1 5 7 . 
D e s h a l b k o m m e n g e n e r a l p r ä v e n t i v e G r ü n d e be i d e n e infachen T r u n k e n h e i t s d e l i k 
ten , insbesondere be i d e n G e f ä h r d u n g s d e l i k t e n , p r a k t i s c h nur i m R a h m e n des 
§ 14 z u m Z u g e , w o b e i s ich nur die A l t e r n a t i v e z w i s c h e n Ge lds t r a f e und F r e i 
hei tsstrafe m i t B e w ä h r u n g stel l t . 

1 5 5 Quelle: StaBA, Rechtspflege 1970, Tab. 2 (alle Altersgruppen zusammengerechnet); Pro
zentanteile vom Verf. berechnet. 

1 5 6 V g l . oben S. 95 f., sowie B G H 24, 40; 24, 64; (=JZ 1971, 267, 268; NJW 1971, 439, 664). 
1 5 7 In diesen Fällen handelt es sich meist um mehrfach einschlägig Vorbestrafte, bei denen 

die Versagung der StrzB schon wegen schlechter Prognose gerechtfertigt ist. 
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Tabelle 50. Freiheitsstrafen von 6 Monaten und mehr bei Trunkenheitsdelikten im Verkehr 
(Verurteilte nach allg. Strafrecht 1 9 7 0 ) 1 5 8 

Straftatbestand Verurteilte insges. Freiheitsstrafe 6 M . u. mehr 
(m.T.) abs. % der Verurt. 

Unfallflucht § 142 7 794 158 2,0 
Fahrl. T ö t u n g § 222 865 693 80,1 
Fahrl . K V § 230 13 239 162 1,2 
Verk. Gef. § 315c 30 151 200 0,7 
T. im Verk. § 316 76 860 512 0,7 
Vollrausch § 330a 2 139 61 2,9 

D i e en tsche idende F rage i m R a h m e n des z u bea rbe i t enden T h e m a s lautet a lso: 
W a n n l iegen be i G e f ä h r d u n g s d e l i k t e n d u r c h T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r besondere 
U m s t ä n d e i n der T a t ode r i n der P e r s ö n l i c h k e i t des T ä t e r s v o r , d ie die V e r h ä n 
gung einer Fre ihe i t ss t ra fe m i t B e w ä h r u n g z u r V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g 
u n e r l ä ß l i c h machen . 
Es ist k a u m m ö g l i c h , d ie V i e l z a h l v o n Aus legungs- u n d A b g r e n z u n g s v e r s u c h e n z u 
d iesem B e g r i f f auf e inen N e n n e r z u b r ingen . Wei tgehende E i n m ü t i g k e i t sche in t 
jedenfa l l s da r in z u bes tehen , d a ß der B e g r i f f enger sei als derjenige des „ ö f f e n t 
l i c h e n Interesses" u n d d a ß es s ich nu r u m e inen T e i l a s p e k t der G e n e r a l p r ä v e n t i o n 
h a n d l e 1 5 9 . D r e h e r versteht i h n j e d o c h als „ G e n e r a l p r ä v e n t i o n i m e rwe i t e r t en 
S i n n e " 1 6 0 , w e i l er a u c h d ie A u f g a b e umfasse, die d u r c h die T a t ver le tz te R e c h t s 
o r d n u n g g e g e n ü b e r d e m T ä t e r d u r c h z u s e t z e n u n d k ü n f t i g e n V e r l e t z u n g e n d u r c h 
i h n v o r z u b e u g e n 1 6 1 . E i n e so lche A u s d e h n u n g ist aber n ich t gerechtfer t ig t , w e i l 
dieser G e s i c h t s p u n k t aus re ichend v o n der s p e z i a l p r ä v e n t i v ausger ich te ten „ E i n 
w i r k u n g au f den T ä t e r " w a h r g e n o m m e n w i r d 1 6 2 . 

Z u m K e r n des Begriffes „ V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g " g e h ö r t d e m n a c h d ie 
A u f g a b e , die A l l g e m e i n h e i t ( b z w . po t en t i e l l e T ä t e r ) v o n der Begehung ä h n l i c h e r 
P e l i k t e a b z u h a l t e n 1 6 3 . D i e v e r s c h ä r f t e B e g r ü n d u n g s p f l i c h t g e g e n ü b e r e in fachen 
g e n e r a l p r ä v e n t i v e n Ü b e r l e g u n g e n w i r d meis t d u r c h die B e g r e n z u n g s f o r m e l z u m 
A u s d r u c k gebracht , d a ß d ie Rech t s t r eue der B e v ö l k e r u n g u n d ihr V e r t r a u e n au f 
die D u r c h s e t z u n g des R e c h t s g e s c h ü t z t w e r d e n m ü s s e 1 6 4 . O h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g 
des Zusammenhanges mi t den anderen T a t b e s t a n d s m e r k m a l e n w ä r e j e d o c h a u c h 
diese F o r m u l i e r u n g n o c h z u we i t . V i e l m e h r m ü s s e n besondere U m s t ä n d e i n der 

Quelle: StaBA, Rechtspflege 1970, Tab. 5, Prozentberechnung vom Verf. 
Vg l . oben S. 95, A n m . 204, 205 und S. 192, A n m . 156; ferner Horstkotte 1969, 1603 f.; 
1970, 124; Koch 1970, 842; Lenckner 1971, 343 f. 
Dreher 1972, § 13 Nr. 2 C. 
Entgegen Dreher a.a.O. ist nicht festzustellen, daß B G H 24, 40 ff. insoweit dieser Be
griffsbestimmung folgt. Der B G H unterscheidet nur zwischen „spezieller Generalpräven
tion'* (Einfluß auf potentielle Täter) und Erhaltung der „Rechts t reue des Volkes" . 
Ebenso Lenckner 1971, 345. 
B G H 24, 44; Schönke/Schröder 1972, § 14, Rdn . 17. 
Ähnlich z.B. B G H 24, 45; 24, 66; Maurach 1971, 855; Lenckner 1971, 344; Schönke / 
Schröder 1972, § 14, Rdn. 17. 

13 S c h ö c h , Strafzumessungspraxis und Verkehrsdelinquenz 
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Ta t oder der Pe r son des T ä t e r s vo r l i egen , d ie eine Fre ihe i t ss t ra fe z u r E r f ü l l u n g 
dieser A u f g a b e „unerläßlich" m a c h e n . E s m ü s s e n also a u c h hier so lche U m s t ä n d e 
sein, be i denen die Rech t s t r eue der B e v ö l k e r u n g d u r c h die Fre ihe i t s s t ra fe besser 
erhal ten w i r d als d u r c h die Ge lds t r a fe . A l s besondere U m s t ä n d e i n d iesem S inne 
gel ten a u ß e r g e w ö h n l i c h e , v o m D u r c h s c h n i t t negativ abwe ichende Fa l lges ta l tungen 
oder T ä t e r m e r k m a l e 1 6 5 . 
In diesem Z u s a m m e n h a n g k a n n nach A n s i c h t v o n Schröder auch d ie S c h w e r e 
der S c h u l d m i t b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n 1 6 6 . O b w o h l d a m i t d ie G e f a h r e iner u fe r losen 
A u s d e h n u n g des Begriffes b e s t e h t 1 6 7 , w i r d m a n d o c h zugeben m ü s s e n , d a ß e in 
(mi t te lbarer ) fak t i scher Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n S c h w e r e der S c h u l d u n d N o t 
wend igke i t der S t ü t z u n g des V e r t r a u e n s der B e v ö l k e r u n g au f die strenge D u r c h 
setzung des R e c h t s h ä u f i g b e s t e h t 1 6 8 . D i e „ b e s o n d e r e n U m s t ä n d e " legen nahe, 
d a ß es s ich u m a u ß e r g e w ö h n l i c h e F ä l l e h a n d e l n m u ß , d ie i n der Ö f f e n t l i c h k e i t 
besonderes A u f s e h e n erregen. D i e aus der h ö c h s t r i c h t e r l i c h e n R e c h t s p r e c h u n g 
bekann t en F ä l l e b e s t ä t i g e n diesen Z u s a m m e n h a n g 1 6 9 . 
D a m i t s ind f r e i l i ch die besonderen U m s t ä n d e , d ie z u einer V e r t e i d i g u n g der 
R e c h t s o r d n u n g A n l a ß geben k ö n n e n , ke inesfa l l s a b s c h l i e ß e n d def in ie r t . D e m ge
n e r a l p r ä v e n t i v e n Beg r i f f ske rn en t sprechend ist i n der R e c h t s p r e c h u n g a u c h an
erkannt w o r d e n , d a ß eine ( loka le ) H ä u f u n g b e s t i m m t e r D e l i k t e A n l a ß z u r V e r 
te id igung der R e c h t s o r d n u n g sein k ö n n e 1 7 0 . D iese r A s p e k t füh r t z u den n o r m a l e n 
g e n e r a l p r ä v e n t i v e n Ü b e r l e g u n g e n , b e i denen s i ch d ie e m p i r i s c h p r ü f b a r e F r a g e 
stel l t , ob Fre ihe i t s s t r a fen besser geeignet s ind als G e l d s t r a f e n , andere v o n der 
Begehung ä h n l i c h e r S t ra f ta ten a b z u h a l t e n u n d d a d u r c h d ie R e c h t s o r d n u n g z u 
ver te id igen. 
B e i Massende l i k t en d ü r f t e diese Frage sogar i m V o r d e r g r u n d stehen. Insbesondere 
bei den G e f ä h r d u n g s d e l i k t e n d u r c h T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r - be i f a h r l ä s s i g e r 
T ö t u n g , K ö r p e r v e r l e t z u n g u n d U n f a l l f l u c h t mag es A u s n a h m e n geben — lassen 
s ich k a u m besonders schwere oder a u ß e r g e w ö h n l i c h aufsehenerregende F ä l l e f i n 
den , be i denen der B e v ö l k e r u n g d ie W a h r u n g der R e c h t s o r d n u n g i n b e s o n d e r e m 
M a ß e deu t l i chgemach t w e r d e n m ü ß t e 1 7 1 . 
So hat bereits H o r s t k o t t e , der un te r B e r ü c k s i c h t i g u n g der En t s t ehungsgesch ich te 
der neuen V o r s c h r i f t e n strenge M a ß s t ä b e für d iesen T e i l a s p e k t der G e n e r a l p r ä v e n 
t i o n e n t w i c k e l t hat , spez ie l l für T r u n k e n h e i t s f a h r t e n ( § 3 1 5 c , § 316) fo lgendes 
a u s g e f ü h r t 1 7 2 : A b w e i c h e n d v o n der b isher ü b e r w i e g e n d e n P rax i s sei be i d iesen De 
l i k t e n r e g e l m ä ß i g eine Ge lds t r a f e z u v e r h ä n g e n , sofern n i c h t die V e r h ä n g u n g einer 
Fre ihei tss t rafe zu r E i n w i r k u n g auf d e n T ä t e r u n e r l ä ß l i c h sei. Es m ü s s e de r R e c h t 
sprechung ü b e r l a s s e n b l e i b e n , ob be i e iner a u ß e r g e w ö h n l i c h e n Z u n a h m e dieser 

1 6 5 Vgl . Maurach 1971, 854; Schönke/Schröder 1972, § 14, Rdn . 17. 
ĵ 6 Schröder 1971, 242 f. und Schönke/Schröder 1972, § 14, Rdn . 18. 

Gegen die Einbeziehung des Schuld-Sühne-Gedankens: Horstkotte 1969, 1603. 
Im Sinne dieses mittelbaren Zusammenhanges im Rahmen der Gesamtabwägung 
schließen auch B G H 24, 44 und 24, 66 einen Einfluß der Schuld nicht generell aus; 
ähnlich Lenckner 1971, 347 und Dreher 1972, § 14, Nr. 2 B c. 

6 9 Z .B. B G H 24, 40 f f ; B a y O b L G NJW 1970, 871; O L G Celle NJW 1970, 872. 
O L G Stuttgart NJW 1971, 629 f.; zustimmend Schönke /Schröder 1972, § 14, Rdn. 17; 
allgemein zur Zunahme der Trunkenheitsdelikte und deren Feststellung: O L G Frankfurt 
NJW 1971, 668. 
In Betracht kommen allenfalls ortsbekannte Wiederholungstäter . 

1 7 2 Horstkotte 1969, 1604. 
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T a t e n ausnahmsweise a n g e n o m m e n w e r d e n d ü r f e , d a ß d ie V e r t e i d i g u n g der 
R e c h t s o r d n u n g d ie V e r h ä n g u n g einer Fre ihe i t ss t ra fe a u c h d a n n fordere , w e n n 
sie z u r E i n w i r k u n g au f d e n T ä t e r n i ch t n o t w e n d i g sei. 
Dieser A u s w e g ist v o r a l l em v o n P r a k t i k e r n i m m e r w iede r he rvorgehoben wor 
den , u n d s c h o n b a l d nach V e r a b s c h i e d u n g des 1. S t r R G w u r d e n E m p f e h l u n g e n 
g e ä u ß e r t , b e i T r u n k e n h e i t s f a h r t e n genere l l oder i n g r ö ß e r e m U m f a n g z u r F r e i 
heitsstrafe z u r ü c k z u k e h r e n , w e i l eine a u ß e r g e w ö h n l i c h e Z u n a h m e z u ve rze i chnen 
s e i 1 7 3 . U n a b h ä n g i g v o n der F rage der sach l i chen Be rech t i gung der k o n k r e t e n 
E m p f e h l u n g e n ist heute jedenfa l l s anerkannt , d a ß eine a u ß e r g e w ö h n l i c h e Z u n a h m e 
oder H ä u f u n g b e s t i m m t e r D e l i k t e besondere U m s t ä n d e sein k ö n n e n , die zu r V e r 
t e id igung der R e c h t s o r d n u n g Fre ihe i t s s t r a fen u n e r l ä ß l i c h m a c h e n 1 7 4 

E i n i g e n A u t o r e n sch ien a u c h dieses V e n t i l , das i m m e r h i n n ich t ohne k o n t r o l l i e r 
bare empi r i s che A n h a l t s p u n k t e h ä t t e g e ö f f n e t w e r d e n k ö n n e n 1 7 5 , n o c h z u eng. 
So w u r d e e m p f o h l e n , T r u n k e n h e i t s t ä t e r i m V e r k e h r we i tgehend als „ b e s o n d e r e " 
T ä t e r g r u p p e i .S . des § 14 z u b e h a n d e l n , da b e i i h n e n die s c h ä d l i c h e n W i r k u n g e n 
der k u r z e n Fre ihe i t s s t ra fe n ich t z u b e f ü r c h t e n seien u n d deshalb die ra t io legis 
der E i n s c h r ä n k u n g k u r z e r F re ihe i t s s t r a fen be i i h n e n e n t f a l l e 1 7 6 ; i m Gegensa tz z u 
sonst igen K r i m i n e l l e n sei d ie k u r z e Fre ihe i t ss t ra fe be i A l k o h o l t ä t e r n als S c h o c k 
strafe g e e i g n e t 1 7 7 I n einer Wohls tandsgesel l schaf t h ä t t e d ie Ge lds t r a fe be i Massen
d e l i k t e n ke ine g e n ü g e n d abschreckende W i r k u n g 1 7 8 T r u n k e n h e i t s t ä t e r seien d u r c h 
Ge lds t r a fe n ich t z u b e e i n d r u c k e n 1 7 9 . 

Z u m T e i l w u r d e n Sonder rege ln für T r u n k e n h e i t s t ä t e r abgelehnt , z u r W a h r u n g 
der K o n t i n u i t ä t aber e in elast ischer A u s t a u s c h v o n G e l d - u n d Fre ihe i t s s t r a fen für 
angemessen g e h a l t e n 1 8 0 . 
D i e t i e fve rwurze l t e „ Ü b e r z e u g u n g v o n der a l lgemeinen Ü b e r l e g e n h e i t der A b 
s c h r e c k u n g s w i r k u n g einer Fre ihe i t s s t ra fe g e g e n ü b e r der , b l o ß e n 4 G e l d s t r a f e " 1 8 1 

Führ te auch z u V e r s u c h e n , d ie „ b e s o n d e r e n U m s t ä n d e " b e i T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n 
g r o ß z ü g i g auszulegen. So w u r d e z . B . e m p f o h l e n , b e i a l len n i c h t d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
T r u n k e n h e i t s f a h r t e n Fre ihe i t s s t r a fen z u v e r h ä n g e n . A l s „ b e s o n d e r e U m s t ä n d e " i n 
d iesem S inne w u r d e n genannt : F a h r t auf A u t o b a h n oder stark be lebter Bundes
s t r a ß e , G e s c h w i n d i g k e i t s ü b e r s c h r e i t u n g u m m e h r als 50 %, N i c h t b e a c h t u n g eines 
S top -Sch i lde s , F a h r t d u r c h E i n b a h n s t r a ß e i n falscher R i c h t u n g , Z e c h t o u r , Stras-
s e n v e r k e h r s g e f ä h r d u n g m i t Sachschaden , mehrere E i n t r a g u n g e n i m V e r k e h r s z e n 
t r a l r eg i s t e r 1 8 2 . N a c h diesen K r i t e r i e n w ä r e n e twa 80 % der V e r u r t e i l u n g e n nach 

Z .B . Behnke 1969, 339; Schneble 1969a, 437 f.; Zabel 1970, 137; Schoene 1970, 2242; 
Winter 1971a, 44; ausführlicher dazu unten II, 2. 

1 7 4 Vg l . Martin 1970, 21; Winter 1971a, 44; Kaiser 1972a, 151 f.; O L G Frankfurt NJW 
1971, 666 f f ; 1972, 298. 

1 7 5 Janiszewski (1971, 200 f.) weist zutreffend darauf hin, daß der allgemeine Hinweis auf 
eine Zunahme der Delikte nicht genüge, daß vielmehr Ursachen und andere Entwicklungs
tendenzen mitberücksichtigt werden müssen. 

1 7 6 Vg l . Granicky 1969, 452; ähnlich Schneble 1969a, 436 und bereits 1969, 115. 
1 7 7 Behnke 1969, 337. 
1 7 8 Winter 1971a, 44. 
1 7 9 Krüger 1969, 361 f. 
<~ Spiegel 1970, 28 f f ; Middendorff 1970a, 58 (Maßhalten und Anknüpfen an Kont inui tä t ) . 

1 8 1 Lackner 1970, 7; vgl. auch Tröndle 1971b, 81 f. 
1 8 2 Diese Beispiele nennt Behnke 1969, 338 f. 
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§ 3 1 5 c und ü b e r 50 % der V e r u r t e i l u n g e n nach § 3 1 6 für eine Fre ihe i t s s t ra fe i n 
Be t rach t g e k o m m e n . 
N o c h wei te r g ing z . B . K o c h 1 8 3 , der besondere U m s t ä n d e a u c h d a n n a n n e h m e n 
w o l l t e , w e n n der T ä t e r b e i m A l k o h o l g e n u ß w u ß t e , d a ß er a n s c h l i e ß e n d n o c h 
ein K r a f t f a h r z e u g fahren werde , ode r w e n n s ich aus der F a h r w e i s e des T ä t e r s 
oder den ä u ß e r e n V e r k e h r s v e r h ä l t n i s s e n (belebte S t r a ß e , lange Wegst recke) eine 
hohe latente G e f a h r ergab. E i n e so lche A u s d e h n u n g h ä t t e d ie Ge ld s t r a f e z u r sel
tenen A u s n a h m e gemacht u n d d a m i t d ie S t ra f rech t s re fo rm auf e inem w i c h t i g e n 
G e b i e t umgangen. 
D a ß es z u einer so l chen E n t w i c k l u n g auch n i ch t a n n ä h e r n d g e k o m m e n i s t 1 8 4 , ist 
zumindes t te i lweise besonnenen Ä u ß e r u n g e n f ü h r e n d e r P r a k t i k e r 1 8 5 u n d den er
sten E n t s c h e i d u n g e n der O b e r l a n d e s g e r i c h t e 1 8 6 z u ve rdanken . Gene ra lbundesan 
wal t M a r t i n hat w o h l m i t fo lgenden W o r t e n am t ref fends ten die k r i m i n a l p o l i t i 
sche H a l t u n g z u m A u s d r u c k gebracht , m i t der s ich d ie M e h r z a h l der R i c h t e r für 
eine Prax i s en t sch ieden hat , d ie d e n I n t e n t i o n e n des Gesetzgebers en t sp r i ch t : 

„Dieses gesetzliche Verbot kurzer Freiheitsstrafen gilt generell, ohne Rücksicht auf die Art 
und die Gemeingefährlichkeit des Deliktes, also auch im Bereiche der Trunkenheitsdelikte 
im Straßenverkehr; es ist daher auch von den Staatsanwälten und Richtern zu beachten, 
welche die ,Milde 4 des Gesetzgebers nicht nachvollziehen zu k ö n n e n glauben. . . . Ich je
denfalls halte es für unzulässig, die gesetzgeberischen Intentionen dadurch in Frage zu stel
len, daß für den Verkehrsbereich - wieder - Sonderregeln hinsichtlich der Strafzumessung 
und der Strafaussetzung zur Bewährung entwickelt werden, oder diese Intentionen gar da
durch zu unterlaufen, daß man nun etwa generell zu schärferen Maßstäben übergeht , um die 
Sechs-Monatsgrenze . . . überschreiten und dadurch das Verbot des Ausspruchs einer Freiheits
strafe umgehen zu können . . . . Ich halte es vielmehr für unumgänglich, daß Richter und 
Staatsanwälte sich den besseren Einsichten des Gesetzgebers und seiner wissenschaftlichen 
Ratgeber beugen im Bewußtsein, daß die Verantwortung für den Erfolg oder Mißerfolg der 
neuen Linie der Gesetzgeber t r ä g t . " 1 8 7 

A l s entscheidendes K r i t e r i u m für die U n e r l ä ß l i c h k e i t der V e r t e i d i g u n g der Rech t s 
o r d n u n g b le ib t daher nur d ie - a u c h v o n M a r t i n h e r v o r g e h o b e n e 1 8 8 - M ö g l i c h k e i t 
einer b e d r o h l i c h e n Z u n a h m e der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e . 

K o c h 1970, 843. 
Vgl . oben Tab. 48, S. 191. 
Z.B . Martin 1970, 13 f f ; Dünnebier 1970, 241 f f ; Horstkotte 1969, 1604; sowie das 
frühere Eintreten von Tröndle (1966, 457 f f ; 1967, 67 ff.) für die Geldstrafe bei Trun
kenheit im Verkehr. In gewissem Umfang wohl auch die Berliner Empfehlungen und 
die Beschlüsse des 8. Dt. Verkehrsgerichtstages 1970; später auch Janiszewski 1971, 
179 ff. 
Z.B. O L G Köln NJW 1970, 258; O L G Düsseldorf NJW 1970, 767; O L G Hamm NJW 
1970, 1384; B A 1971, 63 (Urt. v. 16.1.70); außerdem L G Waldshut B A 1970, 323 
(Urt. v. 19.8.69); 
Gefestigt wurde diese Rspr. durch B G H 24, 64 und O L G Frankfurt NJW 1971, 666 
und 669. 
Martin 1970, 16 f. 
Martin 1970, 23. 
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77. E r f a h r u n g e n über die generalpräventive Effektivität von F r e i 
heitsstrafen und Geldstrafen 

1 Statistische Grundlagen 

A l s I n d i k a t o r für d ie g e n e r a l p r ä v e n t i v e E f f e k t i v i t ä t s t ra f recht l icher S a n k t i o n e n 
ist d i e Z u - oder A b n a h m e v o n D e l i k t e n p r i n z i p i e l l g e e i g n e t 1 8 9 . 
Z w e i f e l h a f t ist j e d o c h , w i e d ie E n t w i c k l u n g der H ä u f i g k e i t v o n D e l i k t e n , insbe
sondere v o n V e r k e h r s d e l i k t e n u n d spez ie l l v o n T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n , einigermas-
sen z u v e r l ä s s i g festgestellt w e r d e n k a n n . D a die P o l i z e i l i c h e K r i m i n a l s t a t i s t i k seit 
1963 V e r k e h r s d e l i k t e n ich t m e h r registr ier t , k o m m e n nur Ve ru r t e i l t en s t a t i s t i k 
u n d U n f a l l s t a t i s t i k i n Be t r ach t . D i e Unfa l l s t a t i s t i k eignet s ich für T r u n k e n h e i t s 
d e l i k t e nu r bed ing t , da sie nur U n f ä l l e m i t Pe r sonenschaden u n d Sachschaden 
v o n 1 0 0 0 D M u n d m e h r ausweist . F ü r diese U n f ä l l e w i r d a u c h die Unfa l l u r sache 
„ A l k o h o l e i n f l u ß " registr iert . B e i U n f ä l l e n m i t S a c h s c h ä d e n m u ß aber m i t s tarken 
S c h w a n k u n g e n i n der A u f n a h m e p r a x i s gerechnet w e r d e n , ebenso te i lweise be i 
den U n f ä l l e n m i t L e i c h t v e r l e t z t e n . A l s z u v e r l ä s s i g für die h ie r verfo lg te Frage
s te l lung k a n n d e m n a c h nur d ie S ta t i s t ik für schwerere U n f ä l l e 1 9 0 m i t Personen
s c h ä d e n , insbesondere m i t G e t ö t e t e n gel ten. 

D a U n f a l l aber n i ch t m i t D e l i k t g l e i chzuse tzen ist u n d die A u f n a h m e d u r c h die 
P o l i z e i d e n Sachverha l t n i ch t a b s c h l i e ß e n d k l ä r e n k a n n ( z . B . h i n s i c h t l i c h A l k o 
h o l e i n f l u ß ) , k o m m e n die Ergebnisse der Unfa l l s t a t i s t i k nur m i t t e l b a r u n d e r g ä n 
zend für d ie Messung der V e r k e h r s d e l i n q u e n z i n Be t rach t . 
Besonder s b e i T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n i m V e r k e h r erscheint der g r ö ß t e T e i l ( T r u n 
kenhe i t s f ah r t en ohne U n f a l l ode r m i t nur ger ingem Sachschaden) ü b e r h a u p t n i ch t 
in der U n f a l l s t a t i s t i k . Desha lb s ind die bre i tes ten u n d z u v e r l ä s s i g s t e n A n h a l t s 
p u n k t e aus der V e r u r t e i l t e n s t a t i s t i k z u en tnehmen . Z w a r m u ß auch b e i dieser 
Q u e l l e wegen der h o h e n D u n k e l z i f f e r 1 9 1 d a m i t gerechnet w e r d e n , d a ß die Z a h l 
der V e r u r t e i l u n g e n d u r c h un te r sch ied l i che I n t e n s i t ä t der V e r k e h r s k o n t r o l l e u n d 
S t ra fver fo lgung b e e i n f l u ß t w i r d . G r u n d s ä t z l i c h e Ä n d e r u n g e n be i diesen E i n f l u ß 
f a k t o r e n s ind j e d o c h selten u n d i n ih ren K o n s e q u e n z e n oft e rkennbar . A u ß e r 
d e m sind spez ie l l T r u n k e n h e i t s f a h r t e n i n V e r b i n d u n g mi t f a h r l ä s s i g e r T ö t u n g 
u n d f a h r l ä s s i g e r K ö r p e r v e r l e t z u n g v o n so lchen V e r ä n d e r u n g e n v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
wen ig b e e i n f l u ß b a r , da hier a l l e in der E r f o l g A n l a ß für die T ä t i g k e i t der Straf
v e r f o l g u n g s b e h ö r d e n ist. Desha lb m ü s s e n gerade diese V e r u r t e i l u n g e n als die z u 
v e r l ä s s i g s t e n I n d i k a t o r e n für die z a h l e n m ä ß i g e E n t w i c k l u n g aller T r u n k e n h e i t s 
de l ik t e angesehen werden . 

Vgl . dazu Kaiser 1970, 365 ff.; 1972a, 151 f. 
Ähnlich Kaiser 1972a, 151 f. 
Vgl . Dünnebier 1970, 244; Kaiser 1972a, 155. 
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2 Bisherige Erfahrungen mit der Geldstrafenpraxis 

2.1 E i n z e l n e B e r i c h t e 

A u s der Ze i t vo r Inkra f t t r e t en des 1. S t r R G lagen ke ine b re i t en V e r g l e i c h s m ö g 
l i c h k e i t e n ü b e r die g e n e r a l p r ä v e n t i v e W i r k u n g v o n Ge lds t ra fe u n d Fre ihe i t ss t rafe 
vor . D i e v o n Seib192 be r i ch t e t en E r f a h r u n g e n ü b e r die Z u n a h m e der T r u n k e n h e i t s 
f ah r t en i n B e r l i n u n d H a m b u r g z w i s c h e n 1959 u n d 1964 waren n i ch t so exak t , 
d a ß sie als Basis für die j e t z t gebo tenen E n t s c h e i d u n g e n ausgereicht h ä t t e n , z u m a l 
ja i n dieser Z e i t i n B e r l i n neben G e l d s t r a f e n a u c h Fre ihe i t s s t r a fen m i t u n d ohne 
B e w ä h r u n g i n g r ö ß e r e m U m f a n g ausgesprochen w u r d e n . K a i s e r k o n n t e zwar i n 
seiner S e k u n d ä r a n a l y s e un te r V e r w e r t u n g zah l re i che r i n - u n d a u s l ä n d i s c h e r E i n 
ze lbe funde das V e r t r a u e n auf die g e n e r a l p r ä v e n t i v e Ü b e r l e g e n h e i t der k u r z e n 
Fre ihe i t s s t r a fen e r h e b l i c h e r s c h ü t t e r n 1 9 3 , m u ß t e s i ch aber z u r Frage der E f f e k t i 
v i t ä t der Ge lds t ra fe m i t „ V e r m u t u n g e n " b e g n ü g e n u n d für d ie E m p f e h l u n g z u 
guns t en der Ge lds t ra fe auf die a l lgemeine H y p o t h e s e v o n der A u s t a u s c h b a r k e i t 
der K r i m i n a l s a n k t i o n e n z u r ü c k g r e i f e n 1 9 4 . 

So ist es v e r s t ä n d l i c h , d a ß eine R e i h e v o n P r a k t i k e r n u n m i t t e l b a r nach V e r a b 
sch iedung , te i lweise n o c h v o r Inkra f t t r e t en des 1. S t r R G den V e r s u c h mach te , 
die E n t w i c k l u n g der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e z u k o n t r o l l i e r e n , u m rech tze i t ig die 
F rage b e a n t w o r t e n z u k ö n n e n , ob die V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g Fre ihe i t s 
strafe anstel le v o n Ge lds t r a fe e r fo rde r l i ch mache . In der M e h r z a h l der F ä l l e k a 
m e n d ie A u t o r e n z u d e m Resu l t a t , d ie T r u n k e n h e i t s d e l i k t e h ä t t e n b e d r o h l i c h z u 
g e n o m m e n , u n d empfah l en m e h r oder weniger d e u t l i c h die R ü c k k e h r zu r F r e i 
heitsstrafe. 

Behnke195 stell te berei ts vo r d e m 1. Sep t ember 1969 i m A G - B e z i r k P l ö n eine Z u 
n a h m e der v o r l ä u f i g e n E n t z i e h u n g e n der F a h r e r l a u b n i s nach § 11 l a S t P O fest 
u n d f ü h r t e dies auf die W i r k u n g der P u b l i k a t i o n e n ü b e r d ie S t ra f rech ts re form 
( „ k e i n e Fre ihe i t s s t ra fen un te r 6 M o n a t e n m e h r " ) z u r ü c k . D i e Z a h l e r h ö h t e s i ch 
v o n 29 für 1968 ( 1 . Ha lb j ah r ) auf 52 für 1969 ( 1 . Ha lb j ah r ) . 
K u r z da rau f s t ü t z t e Schneble196 d ie Aussage ü b e r d ie Z u n a h m e der T r u n k e n h e i t s 
d e l i k t e au f e inen V e r g l e i c h der b e i m Inst i tu t für G e r i c h t l i c h e u n d Soz ia l e M e d i 
z i n der U n i v e r s i t ä t K i e l e ingesandten B l u t p r o b e n ; w ä h r e n d es i m M a i 1967 8 0 6 
u n d i m M a i 1968 793 B l u t p r o b e n wa ren , w u r d e n i m M a i 1969 874 B l u t p r o b e n 
eingesandt , was der A u t o r da rauf z u r ü c k f ü h r t , d a ß d ie D e l i n q u e n t e n ab A p r i l 
1969 Fre ihe i t s s t r a fen n ich t m e h r ernsthaft e i n k a l k u l i e r e n m u ß t e n . 

Z a b e l 1 9 1 k o n n t e m i t d e m g le ichen M a ß s t a b anhand der B l u t p r o b e n des S taa t l i -

Seib 1966, 144 f f ; Einzelheiten dazu oben S. 87. 
Kaiser 1970, 339 f f ; Zusammenfassung 409 ff. 
Es entspricht nicht ganz den vorsichtigen und vorläufigen Formulierungen Kaisers, wenn 
Baumann (1969a, 7) daraus entnimmt, es sei „der Nachweis erbracht . . . , daß kurz
fristige Freiheitsstrafen weder generalpräventive noch spezialpräventive Wirkung (etwa 
im Bereich des § 316 StGB) entfalten"; vgl. auch Baumann 1972, 60. 
V g l . Kaiser 1970, 413 mit Hinweis auf die geringe Kenntnis der Wirkungsweise der Geld
strafen. 
Behnke 1969, 339. 
Schneble 1969a, 437. 
Zabel 1970, 137. 
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chen Ins t i tu t s für H y g i e n e i n S a a r b r ü c k e n be i e inem V e r g l e i c h v o n D e z e m b e r 
1967 b i s Januar 1970 n o c h k e i n e Z u n a h m e fests tel len (eher eine g e r i n g f ü g i g e 
A b n a h m e ) , h ie l t d ie E n t w i c k l u n g aber d e n n o c h für „ a l l e s andere als e r f r e u l i c h " . 
E r k ö n n e die F o r d e r u n g v o n Schneble nu r m i t a l l e r g r ö ß t e m N a c h d r u c k unter 
s t ü t z e n , d ie we i t e re E n t w i c k l u n g l aufend z u b e o b a c h t e n u n d berei t zu sein , 
„ b e i d e m ersten A l a r m z e i c h e n - dem Gese t z gehorchend - v o n der G e l d s t r a f e 
wiede r z u r ü b e r w i e g e n d e n V e r h ä n g u n g k u r z e r F re ihe i t s s t r a fen z u r ü c k z u k e h r e n " 1 9 8 . 
D e m g e g e n ü b e r k o n n t e Dünnebier199 auf brei tere E r f a h r u n g e n i n B r e m e n z u r ü c k 
greifen. D o r t seien bis 1965 fast nur G e f ä n g n i s s t r a f e n ohne B e w ä h r u n g v e r h ä n g t 
w o r d e n . A b 1966 sei m a n z u n e h m e n d auf G e l d s t r a f e n ü b e r g e g a n g e n ( 1 9 6 6 = 39 % ; 
1967 = 58 %; 1968 = 70 % ) . D e n n o c h sei d ie Z u n a h m e der fo lgen losen T r u n k e n 
he i t sde l ik te e r h e b l i c h un te r d e m B u n d e s d u r c h s c h n i t t geb l i eben u n d 1968 seien 
die T r u n k e n h e i t s d e l i k t e sogar u m 1 % z u r ü c k g e g a n g e n . 

A u c h d ie M o n a t s d u r c h s c h n i t t e der B l u t e n t n a h m e n seien v o n 1967 bis 1969 t r o t z 
z u n e h m e n d e r Ge lds t r a f enan t e i l e z u r ü c k g e g a n g e n (bezogen auf zugelassene K r a f t 
fahrzeuge) : 

1967: 295 = 2,40 % 
1968: 254 = 1,97 % 
1969: 269 = 1,96 % 

D a m i t sei z w a r n i ch t bewiesen , d a ß die Ge lds t r a fe w i r k s a m e r sei als d ie F r e i h e i t s 
strafe, d o c h k ö n n e a u c h ke ine bessere W i r k s a m k e i t der Fre ihe i t ss t ra fe nachgewie 
sen w e r d e n . L e t z t l i c h laufe alles auf d ie E r k e n n t n i s h inaus , „ d a ß n ich t d ie S t r a f e n 
w i r k e n , sondern — al lenfa l ls — das S t r a f e n " . 
Neben Dünnebier k a m z u n ä c h s t nur Seib200 aufgrund empi r i sche r D a t e n z u e iner 
p o s i t i v e n B e u r t e i l u n g der k r i m i n a l p o l i t i s c h e n T e n d e n z e n des Gesetzgebers . I n B e r 
l i n seien „ d i e besonders a u s s a g e k r ä f t i g e n § 3 1 5 c - F ä l l e v o m 1. O k t o b e r 1969 bis 
z u m 3 0 . Sep t ember 1970 g e g e n ü b e r d e m V o r j a h r nur u m 1,4 % gestiegen u n d i m 
Jahre 1970 sogar u m 5,5 % ge fa l l en" . A l s m ö g l i c h e G r ü n d e für dieses gute A b s c h n e i 
den B e r l i n s - „ g e m e s s e n an d e n Ste igerungsra ten i n anderen L a n d e s t e i l e n " - nenn t 
Seib: D i e besondere S i t u a t i o n des S tad tverkehrs , h ö h e r e p o l i z e i l i c h e Ü b e r w a c h u n g s 
i n t e n s i t ä t , A u f k l ä r u n g s a r b e i t i n den V e r k e h r s v e r b ä n d e n , f r ü h e B e k a n n t g a b e der 
„ B e r l i n e r E m p f e h l u n g e n " (2 M o n a t e v o r Inkra f t t r e t en der Refo rmgese tze ) . 
Besorgniserregend w i r k t e dagegen der B e r i c h t v o n R e i n h a r d t 2 0 1 , der au fg rund der 
p o l i z e i l i c h e n U n f a l l s t a t i s t i k i m B e z i r k Essen z u d e m Ergebn i s k a m , d a ß d ie U n 
fälle unter A l k o h o l e i n f l u ß bis M a i 1970 so stark z u g e n o m m e n h ä t t e n , d a ß en twe
der die Legis la t ive e inen en t sche idenden Sch r i t t t un m ü s s e oder aber der R e c h t 
sprechung auf die D a u e r n ich t s ü b r i g b l e i b e , „ a l s d ie V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d 
nung 4 auf diesem S e k t o r als n i ch t l ä n g e r aufzusch iebende V e r t e i d i g u n g der S i che r 
heit des S t r a ß e n v e r k e h r s gegen L e i c h t s i n n i g k e i t u n d V e r a n t w o r t u n g s l o s i g k e i t z u 
v e r s t e h e n 4 4 2 0 2 . In der Ta t w a r e n in den M o n a t e n N o v e m b e r 1969 , Januar u n d F e b 
ruar 1970 Z u n a h m e n v o n ca. 4 0 , 50 u n d 70 % g e g e n ü b e r den en t sp rechenden M o 
naten des Vor j ah re s z u ve rze i chnen u n d in den M o n a t e n M ä r z bis M a i 1970 i m m e r 
hin n o c h Z u n a h m e n v o n 2 5 , 30 u n d 22 %. R e i n h a r d t b e r ü c k s i c h t i g t aber b e i se inen 
S c h l u ß f o l g e r u n g e n n i ch t , d a ß in den M o n a t e n Sep t ember u n d D e z e m b e r 1969 e in 

1 9 8 Zabel 1970, 137. 2 0 1 Reinhardt 1970, 367 ff. 
1 9 9 Dünnebier 1970, 245. 2 0 2 Reinhardt 1970, 370 f. 

2 0 0 Seib 1971a, 46. 
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R ü c k g a n g v o n 12,5 u n d 6,5 % g e g e n ü b e r den en t sp rechenden M o n a t e n des V o r j a h 
res z u ve rze i chnen wa r u n d d a ß a u c h d ie a u ß e r o r d e n t l i c h h o h e n Z u w a c h s q u o t e n 
i m Januar u n d F e b r u a r 1970 e r h e b l i c h geringer s ind (17 u n d 20 % ) , w e n n m a n z u m 
V e r g l e i c h das J ah r 1967 statt 1969 h e r a n z i e h t 2 0 3 . 
Schoene20* e rmi t t e l t e aus der U n f a l l s t a t i s t i k für B a d e n - W ü r t t e m b e r g be i e i n e m V e r 
g le i ch der ersten vier M o n a t e v o n 1969 u n d 1970 eine Z u n a h m e der a l k o h o l b e e i n 
f l u ß t e n U n f ä l l e m i t Pe r sonenschaden u m 31 ,6 %, m i t Sachschaden u m 4 9 , 6 %. B e i 
den B l u t p r o b e n des C h e m i s c h e n Un te r suchungsamtes der S tad t S tu t tga r t u n d der 
C h e m i s c h e n Landesun te r suchungsans ta l t ergab s i ch i m 1. H a l b j a h r 1970 eine Z u 
nahme v o n 14,6 % g e g e n ü b e r 1969 . Schoene me in t e , nach diesen Ergebn i s sen 
k ö n n e „ m a n d e n , S c h w a r z e n Pe ter ' w i e d e r an die Obe rge r i ch t e z u r ü c k g e b e n mi t 
der B i t t e u m A u s k u n f t , v o n w e l c h e r Z u w a c h s r a t e ab sie d ie V e r h ä n g u n g e iner F r e i 
heitsstrafe für u n e r l ä ß l i c h e rachten u n d v o n w e l c h e r Z u w a c h s r a t e ab sie d ie W a f f e n 
s t recken , w e i l die A n s c h a u u n g i n der B e v ö l k e r u n g s i ch gegen die A n s c h a u u n g der 
G e r i c h t e gestellt h a t " 2 0 5 . 
W i n t e r 2 0 6 k n ü p f t e an diese Fes t s t e l l ungen an u n d te i l te m i t , i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
seien die a l k o h o l b e d i n g t e n U n f ä l l e i n d e n ersten 4 M o n a t e n des Jahres 1970 u m 
34,8 % gestiegen u n d d ie Staa tsanwal tschaf t G e l s e n k i r c h e n - B u e r me lde für 1970 
bei T r u n k e n h e i t am Steuer eine Z u w a c h s r a t e v o n 74 %. 
Händel201 s tell te i m L a n d g e r i c h t s b e z i r k Wa ldshu t ebenfal ls anhand der U n f a l l s t a 
t is t ik v o n 1969 auf 1970 eine Z u n a h m e der V e r k e h r s t o t e n v o n 61 auf 8 4 ( 3 7 , 7 %) 
fest, w o b e i s ich der A n t e i l der t ö d l i c h e n U n f ä l l e un te r A l k o h o l e i n f l u ß v o n 21 ,5 % 
auf 4 4 % e r h ö h t e . Es sei n i ch t v o n der H a n d z u we i sen , d a ß die j e tz t z u e rwar tende 
Gelds t ra fe , a u c h w e n n sie h o c h sei , entgegen a l len V e r m u t u n g e n der T h e o r i e i n der 
Prax is eben d o c h v o n den K r a f t f a h r e r n wei t weniger g e f ü r c h t e t werde als die n a c h 
f r ü h e r e m R e c h t d r o h e n d e , zu r B e w ä h r u n g ausgesetzte Fre ihe i t ss t ra fe . 
E i n e Wende i n dieser ü b e r w i e g e n d pess imis t i schen E i n s t e l l u n g des S c h r i f t t u m s ist 
seit A n f a n g 1971 z u e rkennen . 

Z u n ä c h s t warn te Janiszewski davor , au fgrund der bisher fes ts te l lbaren Z u n a h m e 
der A l k o h o l d e l i k t e u n d der U n f a l l - U r s a c h e A l k o h o l , „ d a s R u d e r s c h o n w i e d e r her
u m z u r e i ß e n " 2 0 8 . E r wies auf den m ö g l i c h e n Z u s a m m e n h a n g m i t der s ta rken Z u n a h 
me der Kra f t f ah rzeuge u n d auf den a l lgemeinen A n s t i e g der V e r k e h r s d e l i k t e i m 
Jahre 1970 h i n 2 0 9 N a c h a l l en E r f a h r u n g e n ü b e r f r ü h e r e S c h w a n k u n g e n k ö n n e m a n 
n ich t e infach das besonders g ü n s t i g e J a h r 1969 z u m V e r g l e i c h h e r a n z i e h e n 2 1 0 . 
Das O L G F r a n k f u r t 2 1 1 setzte s ich k r i t i s c h m i t der B e h a u p t u n g ause inander , d ie Z u 
nahme der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e sei auf die z u n e h m e n d e V e r h ä n g u n g v o n G e l d s t r a 
fen statt F re ihe i t s s t ra fen z u r ü c k z u f ü h r e n . N e b e n anderen E i n f l u ß f a k t o r e n - wie 
z u n e h m e n d e r W o h l s t a n d , wachsender A l k o h o l i s m u s u n d K r a f t f a h r z e u g - Z u n a h m e -
k ö n n t e n auch v o r ü b e r g e h e n d e M i ß v e r s t ä n d n i s s e ü b e r die „ w e i c h e W e l l e " i n der 

2 0 3 Vgl . Reinhardt 1970, 369 f. 
^ S c h o e n e 1970, 2241 f. 
^ S c h o e n e 1970, 2242. 
2 0 6 Winter 1971b, 220; weitere Zahlen aus einzelnen Bezirken: 1971a, 43 f. 
^ H ä n d e l 1971a, 115. 
2 0 8 Janiszewski 1971, 189. 
2 0 9 A.a.O. , S. 184, 186. 
2 1 0 A.a .O. , S. 189, 195. 
2 1 1 O L G Frankfurt NJW 1971, 666 ff., 668. 
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St raf rechtspf lege für das A n s t e i g e n der A l k o h o l d e l i k t e v e r a n t w o r t l i c h sein. B e i 
n a c h d r ü c k l i c h e r H a n d h a b u n g der anstel le der k u r z e n Fre ihe i t s s t ra fe z u r V e r f ü g u n g 
s tehenden S a n k t i o n s m i t t e l ( f ü h l b a r e G e l d s t r a f e n , langfris t ige E n t z i e h u n g der F a h r 
e r laubnis , e inschne idende B e w ä h r u n g s a u f l a g e n u n d Weisungen b e i S t r z B ) sowie be i 
einer S te igerung der V e r f o l g u n g s i n t e n s i t ä t sei n i c h t z u b e f ü r c h t e n , d a ß d ie Ö f f e n t 
l i c h k e i t i n ihrer R e c h t s t r e u e nachha l t i g e r s c h ü t t e r t werde . 
B e i der Wiener T a g u n g der „ G e s e l l s c h a f t für d ie gesamte K r i m i n o l o g i e " ä u ß e r t e 
s ich K a i s e r 2 1 2 skep t i s ch g e g e n ü b e r B e r i c h t e n ü b e r „ s p e k t a k u l ä r e A u f s t i e g s t e n d e n z e n 
der A l k o h o l d e l i n q u e n z " 2 1 3 u n d gegen die daraus gezogenen K o n s e q u e n z e n . K a i s e r 2 1 ' 
wies a u f die M ä n g e l derar t r eg iona l u n d z e i t l i c h begrenzter S t a t i s t i k e n h i n , sowie 
auf V e r f ä l s c h u n g s t e n d e n z e n d u r c h wechse lnde V e r f o l g u n g s i n t e n s i t ä t . D u r c h die 
V e r w e n d u n g absolu ter Z a h l e n ( s c : anstatt V e r h ä l t n i s z a h l e n ) e r g ä b e n s ich beson
ders h o h e P r o z e n t s ä t z e . A u c h k ö n n e die E n t w i c k l u n g des K f z - B e s t a n d e s n ich t un 
b e r ü c k s i c h t i g t b l e i b e n , u n d z w a r n i ch t nur wegen der e r h ö h t e n V e r k e h r s d i c h t e , 
sonde rn wegen des H i n z u k o m m e n s neuer, f ah rungewohn te r K r a f t f a h r e r , die als 
T r u n k e n h e i t s t ä t e r i n B e t r a c h t k o m m e n . 
Z w a r sei an der Z u n a h m e der A l k o h o l d e l i k t e i m S t r a ß e n v e r k e h r für das Jahr 1970 
n ich t z u z w e i f e l n , d o c h sei f rag l i ch , ob der A n s t i e g der p o l i z e i l i c h regis t r ier ten 
T r u n k e n h e i t s d e l i k t e so e r h e b l i c h sei, d a ß er d ie R e c h t s p r e c h u n g z u m R ü c k g r i f f auf 
eine „ h ä r t e r e " Strategie der G e n e r a l p r ä v e n t i o n z w i n g e n k ö n n t e . D i e a l k o h o l b e e i n 
f l u ß t e n U n f ä l l e m i t Pe r sonenschaden h ä t t e n v o n 1969 auf 1970 absolut gesehen 
u m 12,5 % z u g e n o m m e n , der relat ive A n t e i l an d e n gesamten U n f ä l l e n m i t Perso
nenschaden habe s ich j e d o c h nur v o n 13,3 % auf 13,8 % e r h ö h t . B e i d e n V e r k e h r s 
u n f ä l l e n mi t G e t ö t e t e n sei der A n t e i l der a l k o h o l b e e i n f l u ß t e n F a h r e r sogar v o n 
21 ,8% auf 21 % z u r ü c k g e g a n g e n 2 1 5 . 

Im ü b r i g e n habe s ich be i d e n v o n A u g u s t bis N o v e m b e r 1970 i n Nord rhe in -Wes t 
falen u n d in B a d e n - W ü r t t e m b e r g d u r c h g e f ü h r t e n p o l i z e i l i c h e n A l k o h o l - u n d V e r 
k e h r s s o n d e r k o n t r o l l e n ergeben, d a ß be i insgesamt 76 0 0 0 k o n t r o l l i e r t e n F a h r z e u 
gen nur i n 393 F ä l l e n (0,5 %) d ie V o r a u s s e t z u n g e n für d ie E n t n a h m e einer B l u t 
p robe erfül l t waren . Ä h n l i c h e Ergebnisse h ä t t e n s i ch i m ersten H a l b j a h r 1971 i n 
L u d w i g s h a f e n u n d M a i n z sowie 1970 u n d 1971 i n B e r l i n herausgestell t . B e i einer 
derart h o h e n V e r h a l t e n s g e l t u n g der N o r m k ö n n e m a n k a u m v o n einer G e f ä h r d u n g 
der Rech t s t r eue der B e v ö l k e r u n g s p r e c h e n 2 1 6 

A n f e c h t b a r sei a u c h die A r g u m e n t a t i o n , der A n s t i e g der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e sei 
mi t d em 1. S t r R G in V e r b i n d u n g zu b r ingen . D e n k b a r sei a l lenfal ls eine v o r ü b e r 
gehende F e h l e i n s c h ä t z u n g der B e v ö l k e r u n g ü b e r die A u s w i r k u n g der G e s e t z e s ä n 
de rung , die i n z w i s c h e n kor r ig ie r t w o r d e n sei, d e n n i m ersten Ha lb j ah r 1971 scheine 
die T r u n k e n h e i t s d e l i n q u e n z absolut u n d relat iv w iede r a b z u n e h m e n 2 1 7 

K r u s e 2 1 8 b e s t ä t i g t anhand der v o r l ä u f i g e n Unfa l l s t a t i s t i k für die M o n a t e Januar bis 
J u l i 1971 , d a ß die a l k o h o l b e d i n g t e n V e r k e h r s u n f ä l l e m i t Pe r sonenschaden i m V e r 
g le ich z u m en t sprechenden Z e i t r a u m des Vor j ah res im gesamten Bundesgebie t u m 
2,8 % a b g e n o m m e n haben, besonders stark i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n ( - 10,1 %) , 
B r e m e n ( - 1 2,3 %) und R h e i n l a n d - P f a l z ( - 9,2 % ) , w ä h r e n d die Z u n a h m e in Ber-

2 1 2 Kaiser 1972b, 92 ff. 2 1 6 A.a .O. , S. 119. 
2 1 3 A.a.O., S. 123. 2 1 7 A.a .O. , S. 124. 
2 1 4 A.a.O., S. 114 ff., 122. 2 1 8 Kruse 1972, 64 f. 
2 1 5 A.a.O., S. 121. 
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l i n (+ 8,8 %) am h ö c h s t e n war . K r u s e f ü h r t diese un te r sch ied l i che E n t w i c k l u n g auf 
die Ü b e r w a c h u n g s t ä t i g k e i t der P o l i z e i z u r ü c k . In N o r d r h e i n - W e s t f a l e n w ü r d e n lau
fend gez ie l te A l k o h o l k o n t r o l l e n d u r c h g e f ü h r t , w ä h r e n d sie i n B e r l i n g e g e n ü b e r 
1970 z u r ü c k g e g a n g e n seien. 

2.2 I n t e r p r e t a t i o n u n d K r i t i k 

D e r K r i t i k v o n K a i s e r an der Aussagekraf t der me i s t en der genann ten e m p i r i s c h e n 
B e f u n d e ist z u z u s t i m m e n , insbesondere w e n n m a n bedenk t , w e l c h e w e i t r e i c h e n 
den K o n s e q u e n z e n daraus gezogen w e r d e n . Z u v e r l ä s s i g e Aussagen ü b e r d ie E n t w i c k 
lung der K r i m i n a l i t ä t lassen s i ch aus V e r g l e i c h e n , die auf e inze lne M o n a t e u n d auf 
e inze lne G e r i c h t s b e z i r k e b e s c h r ä n k t s ind , n i ch t e r m i t t e l n 2 1 9 E i n e d y n a m i s c h e B e 
t r a c h t u n g der K r i m i n a l s t a t i s t i k ohne B e r e c h n u n g v o n V e r h ä l t n i s z i f f e r n ( V e r u r t e i l 
t e n z i f f e r n , U n f ä l l e je 1 0 0 0 Kra f t f ah rzeuge o . a . ) 2 2 0 f ü h r t fast i m m e r z u F e h l s c h l ü s 
sen, w e i l d ie Z u - oder A b n a h m e abso lu te r Z a h l e n a l l e in auf e iner V e r ä n d e r u n g des 
p o t e n t i e l l e n T ä t e r k r e i s e s b e r u h e n k a n n . E s ist k e i n Z u f a l l , d a ß gerade d ie U n t e r s u 
c h u n g , d i e n ich t i n die F o r d e r u n g nach einer R ü c k k e h r z u r Fre ihe i t s s t ra fe e i n m ü n 
det , n ä m l i c h der B e r i c h t v o n Dünnebier, z u m i n d e s t auf e inen d r e i j ä h r i g e n E r f a h 
r u n g s z e i t r a u m z u r ü c k g r e i f t u n d für den V e r g l e i c h n i ch t nur die E n t w i c k l u n g i m 
ü b r i g e n Bundesgeb ie t b e r ü c k s i c h t i g t , sonde rn auch die R e l a t i o n z u r Z a h l der zuge
lassenen Kra f t f ah rzeuge h e r s t e l l t 2 2 1 . 

V o r b e h a l t e s ind a u c h gegen d ie E i g n u n g der Z a h l der B l u t p r o b e n b e i G e r i c h t s m e 
d i z i n i s c h e n Ins t i tu ten als I n d i k a t o r e n für die E n t w i c k l u n g der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e 
a n z u m e l d e n . N i c h t s e i n z u w e n d e n ist gegen ihre V e r w e n d u n g als v o r l ä u f i g e A n h a l t s 
p u n k t e für eine n o c h ungewisse E n t w i c k l u n g ; als G r u n d l a g e für w e i t r e i c h e n d e k r i 
m i n a l p o l i t i s c h e K o n s e q u e n z e n in der G e r i c h t s p r a x i s s ind sie ungeeignet . 
Z u beans tanden ist auch das i sol ier te Herausgre i fen der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e 2 2 2 , ohne 
z u b e r ü c k s i c h t i g e n , d a ß die V e r k e h r s u n f ä l l e insgesamt, be i denen d ie A l k o h o l u n f ä l l e 
nur e inen A n t e i l v o n e twa 1 0 - 1 1 % ausmachen , i m Jahre 1970 ebenfal ls k r ä f t i g 
angest iegen s ind (be i U n f ä l l e n m i t Pe r sonenschaden 11,1 %, b e i G e t ö t e t e n 14,9 %) , 
u n d z w a r erstmals seit 20 J a h r e n auch re la t iv , d .h . bezogen auf den K f z - B e s t a n d 2 2 3 . 
D a s i ch b e i den a l k o h o l f r e i e n V e r k e h r s d e l i k t e n die S t r Z d u r c h die S t r a f rech t s re fo rm 
k a u m g e ä n d e r t hat u n d sie d e n n o c h z u g e n o m m e n haben , ist die A n n a h m e einer U r 
s ä c h l i c h k e i t der neuen S t r Z - P r a x i s für d ie Z u n a h m e der A l k o h o l d e l i k t e z u m i n d e s t 
zwe i f e lha f t . 
M i t d iesen E i n w ä n d e n so l l n ich t die t a t s ä c h l i c h vor l i egende absolu te u n d re la t ive 
Z u n a h m e der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e i m V e r k e h r in Frage gestellt w e r d e n , s o n d e r n 
das v o n e in igen A u t o r e n behaupte te A u s m a ß , das i n der Ta t d ie T o l e r a n z - S c h w e l l e 
des § 14 ü b e r s c h r e i t e n w ü r d e . 
Im ü b r i g e n ist den bisher be r i ch t e t en E r f a h r u n g e n n ich t s z u e n t n e h m e n für d ie Be
a n t w o r t u n g der nach § 14 en t sche idenden Frage , ob d u r c h Fre ihe i t s s t r a fen d ie Z u 
n a h m e der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e eher ve rh inder t w o r d e n w ä r e als d u r c h d ie neue 

V g l . Kaiser 1972b, 122. 
V g l . dazu Exner 1949, 14 f.; Göppinger 1971, 70 f. 
Dünnebier 1970, 245. 
Ebenso Kaiser 1972b, 123. 
Quelle: StaBA, Straßenverkehrsunfälle 1970 und Übersicht in WiSta 1971, 191 f. 
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S t ra fp rax i s m i t e indeut iger D o m i n a n z der Ge lds t r a fe . G e w i ß ist diese F r a g e n i c h t 
e in fach u n d l e t z t l i c h nur h y p o t h e t i s c h z u b e a n t w o r t e n . Es w ä r e aber ve r feh l t , d ie 
u n v e r m e i d l i c h e n V e r m u t u n g e n nu r auf der G r u n d l a g e der Z a h l e n für d ie Z e i t 
nach G e l t u n g des 1. S t r R G v o r z u n e h m e n . D e n n m a n k a n n n ich t ve r schwe igen , 
d a ß es a u c h v o r 1969 b e t r ä c h t l i c h e Z u n a h m e n der T r u n k e n h e i t s d e l i n q u e n z gege
ben ha t , o b w o h l v o n 1 9 6 0 - 1 9 6 8 fast nur F re ihe i t s s t r a fen v e r h ä n g t w u r d e n 2 2 4 

W e n n dama l s a u c h ü b e r w i e g e n d Fre ihe i t s s t r a fen ohne B e w ä h r u n g v e r h ä n g t w u r 
den u n d heute für d ie V e r t e i d i g u n g der R e c h t s o r d n u n g nur n o c h F r e i h e i t s s t r a f e n 
mi t B e w ä h r u n g i n B e t r a c h t k ä m e n , so stellt s i ch d o c h erst recht d ie F rage , o b 
damals die E n t w i c k l u n g der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e g ü n s t i g e r ver l i e f als seit M i t t e 
1 9 6 9 2 2 5 . 

Diese F rage s o l l i m fo lgenden g e p r ü f t w e r d e n . 

3 D i e E n t w i c k l u n g der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e i m V e r k e h r v o n 1960—1971 

G r u n d l a g e für e inen E f f e k t i v i t ä t s v e r g l e i c h v o n Ge lds t r a fe u n d Fre ihe i t s s t r a fe m ü s 
sen i n erster L i n i e d ie V e r u r t e i l u n g e n wegen T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n i m V e r k e h r 
ü b e r e inen l ä n g e r e n Z e i t r a u m sein. N u r w e n n s ich seit M i t t e 1969 eine e r h e b l i c h e , 
ü b e r p r o p o r t i o n a l e Z u n a h m e dieser V e r u r t e i l u n g e n ergeben w ü r d e , m ü ß t e v o n e i 
ner sch lech te ren g e n e r a l p r ä v e n t i v e n W i r k u n g der Ge lds t ra fe ausgegangen w e r d e n . 
In T a b . 51 s ind die aus d e n abso lu ten Z a h l e n der S t rafverfo lgungss ta t i s t ik e r rech
neten V e r u r t e i l t e n z i f f e r n für die versch iedenen T r u n k e n h e i t s d e l i k t e 2 2 6 wiederge
geben, d .h . d ie j ä h r l i c h e A n z a h l der V e r u r t e i l t e n p ro 100 0 0 0 Pe r sonen der straf
m ü n d i g e n B e v ö l k e r u n g . D a d u r c h w e r d e n die V e r ä n d e r u n g e n , d ie d u r c h d ie B e v ö l 
k e r u n g s z u n a h m e bedingt s i n d , e l im in i e r t . Z u r V e r a n s c h a u l i c h u n g der z e i t l i c h e n 
E n t w i c k l u n g s ind d ie Z a h l e n aus T a b . 51 i n A b b . 5 g raph i sch dargestel l t . 
Daraus ergibt s i ch , d a ß die T r u n k e n h e i t s d e l i k t e stetig z u g e n o m m e n haben u n d 
zwar auch die V e r u r t e i l u n g e n wegen f ah r l ä s s ige r T ö t u n g u n d K ö r p e r v e r l e t z u n g , 
die s ich als I n d i k a t o r e n für die w i r k l i c h e E n t w i c k l u n g am besten e ignen, w e i l sie 
am wenigs ten d u r c h Ä n d e r u n g e n i n der V e r f o l g u n g s i n t e n s i t ä t z u bee inf lussen 
s i n d 2 2 7 . 

226 

2 2 4 Vgl . oben Abb. 1, S. 71. 
225 

Die neue Strafpraxis begann in vielen Gebieten nicht erst am 1.9.1969, sondern wurde in 
Anpassung an die zu erwartende Rechtslage etwa seit Juli 1969 aufgenommen. Die Berli
ner Empfehlungen wurden etwa 2 Monate vorher beschlossen (vgl. Seib 1971a, 46) und in 
Baden-Württemberg einigten sich die Generals taatsanwälte und Lt . Obers taa tsanwäl te am 
2.6.1969 über die neuen Grundsätze (vgl. Middendorff 1970b, 264). 
Für § 316 ergab sich die Schwierigkeit, daß dieser Tatbestand vor 1965 nur als Über t re
tung nach § 2 S t V Z O strafbar war. In der Strafverfolgungsstatistik sind an sich nur Ver
gehen und Verbrechen verzeichnet, doch sind ausnahmsweise auch die Über t re tungen 
nach § 21 S t V G aufgenommen, bei denen die Fahrerlaubnis entzogen worden ist. Das 
sind fast ausschließlich Über t re tungen nach § 2 S t V Z O , die seit 1965 unter § 316 fallen. 
Deshalb wurden bis 1965 diese Zahlen herangezogen (für 1965 § 316 StGB und § 2 
S t V Z O zusammen). Da nicht in allen Fällen nach § 2 S t V Z O die Fahrerlaubnis entzogen 
wurde, sind die Zahlen für die folgenlose Trunkenheitsfahrt bis 1965 etwas zu gering 
(ca. 10-15 %), doch ändert dies am Gesamtbild einer stetigen Zunahme aller A lkoho l 
delikte im Verkehr nichts. 227 Demgegenüber besteht bei den Delikten nach § 316 ein erheblicher Spielraum infolge der 
hohen Dunkelziffer. Kaiser (1972b, 124) errechnet aus den Ergebnissen der polizeilichen 
Alkohol- und Verkehrssonderkontrollen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Würt temberg 



Tabelle 51. Entwicklung der Verurteilungen wegen Alkoholdel ikten im Verkehr von 1960-1971 (Verurteiltenziffern) und Vergleich mit 
der Entwicklung des Kfz-Bestandes 2 2 9 

Delikt (m.T.) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 + 

Unf. Flucht § 142 4,2 5,1 7,0 8,3 10,2 10,1 12,1 13,3 13,4 14,1 17,0 16,4 

Fahrl. Tö tung § 222 0,9 0,9 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,7 1,6 1,9 2,1 

Fahrl. K V § 230 14,9 14,6 15,0 16,3 19,7 20,2 22,7 25,0 24,0 24,7 29,0 28,9 

Verk. Gef. § 315c 32,2 33,9 35,7 38,4 42,8 47,6 66,4 56,2 53,6 54,9 65,2 66,9 

T. im Verk. § 316 56,9 69,0 67,1 76,2 86,7 84,6 97,8 128 138 146 165 175 

Vollrausch § 330a 2,3 2,3 2,8 3,4 3,9 3,7 4,1 3,8 3,8 4,4 4,7 5,3 

alle T.-Delikte 111 126 129 144 164 168 204 228 235 246 283 294 

Kfz.-Bestand in 1000 10217 10940 11506 12215 12824 13575 14445 15000 15500 16500 18000 19300 

1971: vorläufige Zahlen; erfahrungsgemäß ergeben sich bei den endgültigen Zahlen keine oder nur geringe Änderungen. 

eine Verurteiltenrate von weniger als 1 % aller a lkoholbeeinf lußten Kraftfahrer. Ähnlich lauten die Ergebnisse der Dunkelfeld-Untersuchung 
von Buikhuisen 1969, 69 ff. (3 von 3 000 Fällen selbstberichteter Trunkenheitsfahrten). 
Quelle für Grundzahlen: StaBA, Rechtspflege 1960-1971 , Berechnung der Verurteiltenziffern vom Verf.; Zunahme bei allen Trunkenheitsde-
likten von 1960-1971 : 155 %, bei fahrl. Tö tung : 133 % 
Quelle: WiSta 1972, 193; Zunahme des Kfz-Bestandes von 1960-1971 : 89 % 



Verurteiltenziffer 
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Abb. 5. Trunkenheitsdelikte 1960-1971 
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In A b b . 5 s ind auch die h ä u f i g als bedeu tsam a n g e n o m m e n e n Ere ignisse aus der 
R e c h t s p r e c h u n g u n d Gese t zgebung m a r k i e r t 2 3 0 . S ie w i r k t e n s i ch wen ige r als er
war t e t aus: 
N a c h d e n E n t s c h e i d u n g e n des B V e r f G ü b e r d ie Ver fa s sungswid r igke i t de r § § 7 1 
S t V Z O u n d 4 9 S t V O ist z w a r e in e rheb l i cher A n s t i e g z u v e r z e i c h n e n , d o c h ist 
dieser so langfr is t ig (b is 1964 ) , d a ß k a u m a n g e n o m m e n w e r d e n k a n n , d i e E n t 
s c h e i d u n g des B V e r f G sei h i e r fü r v e r a n t w o r t l i c h gewesen, z u m a l j a g l e i c h z e i t i g 
m i t der 2 . E n t s c h e i d u n g d ie Rech t sg rund lage für d ie V e r u r t e i l u n g fo lgen loser 
T r u n k e n h e i t s f a h r t e n b e s t ä t i g t w u r d e ( § 21 S t V G ) . 
Das 2. G e s e t z z u r S i c h e r u n g des S t r a ß e n v e r k e h r s f ü h r t e z w a r z u einer v o r ü b e r 
g e h e n d e n A b f l a c h u n g für das J a h r 1 9 6 5 , d o c h trat u n m i t t e l b a r d a n a c h i m Jahre 
1966 d ie s t ä r k s t e Z u n a h m e ü b e r h a u p t e in . W ä h r e n d 1967 b e i den m e i s t e n De
l i k t e n e ine geringe Z u n a h m e fes tzus te l len ist, n a h m die fo lgenlose T r u n k e n h e i t 
i m V e r k e h r d u r c h d ie He rabse t zung der G r e n z e für d ie absolu te F a h r u n t a u g l i c h 
k e i t s t ä r k e r z u . E r s t i m Jahre 1968 w u r d e n die Z u n a h m e q u o t e n a l l g e m e i n gerin
ger u n d e r h ö h t e n s ich auch n i ch t d u r c h die E n t s c h e i d u n g des B G H , m i t der der 
W e g für eine erwei te r te S t r z B e r ö f f n e t w u r d e . N a c h Inkra f t t r e t en des 1. S t r R G 
setzte i m Jahre 1970 eine starke Z u n a h m e e in , d ie aber n i ch t s t ä r k e r w a r als 
die jenige des Jahres 1966 . 1971 war w iede r d ie s c h w ä c h e r e Z u n a h m e t e n d e n z der 
vorangegangenen Jahre fes tzus te l len . 
In T a b . 51 s ind z u m V e r g l e i c h die Z a h l e n für d e n K f z - B e s t a n d wiedergegeben . , 
D a r a u s ergibt s i ch , d a ß d ie T r u n k e n h e i t s d e l i k t e insgesamt s t ä r k e r z u g e n o m m e n 
haben als der K f z - B e s t a n d . Ande re r se i t s s ind die m ö g l i c h e n E i n f l ü s s e des K f z -
Bes tandes d u r c h V e r m e h r u n g des p o t e n t i e l l e n T ä t e r k r e i s e s 2 3 1 d o c h so s tark, d a ß 
m a n s i c h für eine gü l t i ge Aussage ü b e r d ie E n t w i c k l u n g der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e 
n i c h t a l l e i n auf die V e r u r t e i l t e n z i f f e r n s t ü t z e n k a n n . 
A u s d i e s e m G r u n d w u r d e n V e r h ä l t n i s z a h l e n er rechnet , die s ich auf d e n K f z - B e 
s tand b e z i e h e n . S ie w e r d e n i n T a b . 52 wiedergegeben; i n A b b . 6 w i r d d ie z e i t l i che 
E n t w i c k l u n g g raph i sch dargestel l t . 

Er läu te rungen zu Abb. 5: 
a) 3.7. und 25.7.1962: B V e r f G E 14, 174 u. 254, Verfassungswidrigkeit von § 71 S t V Z O 

und § 49 S t V O ; 
b) 1.1.1965: Inkrafttreten des 2. StrVerkSichG (u.a. Trunkenheit am Steuer wird zum 

Vergehen, damit Erhöhung der ges. Strafdrohung); 
c) 9.12.1966: B G H St 21, 157: Herabsetzung der Grenze für die absolute Fahruntüch

tigkeit von 1,5 %o auf 1,3 % o \ 
d) 19.7.1968: B G H St 22, 192: In Durchschnittsfällen bei Ers t tä tern steht der Gesichts

punkt des öffentlichen Interesses der Aussetzung einer Gefängnisstrafe zur Bewährung 
nicht von vornherein entgegen; 

e) 1.9.1969: Inkrafttreten der §§ 14, 23 n.F. (1. St rRG). 
Das allein ist der entscheidende Gesichtspunkt für die Berücksichtigung des Kfz-Bestandes, 
nicht die daraus resultierende Verkehrsdichte (zutreffend Kaiser 1972b, 122). 
Noch brauchbarer wären als Bezugsgrößen Jahres-Fahrleistungen oder am Verkehr teil
nehmende Führerscheinbesitzer, doch gibt es hierfür keine offiziellen Statistiken, sondern 
nur Repräsentat iv-Umfragen, die auf einzelne Jahre begrenzt sind (vgl. dazu Kaiser 1970, 
172 f f ) . 



Tabelle 52. Verurteilungen wegen Alkoholdelikten auf je 100 000 zugelassene Kraftfahrzeuge von 1960-1971 (Vergleich mit Bierkonsum 
in Litern je Einwohner ab 15 J . ) 2 3 3 

Delikt (m.T.) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 + Durchschni 
Zunahme i 
auf 1960 = 

1961-68 

ttl. jährl . 
n % (bezogen 

100 %) 

1969-71 
(ab 68) 

Unf. Flucht § 142 16,9 20,8 27,3 30,7 36,2 34,5 38,9 41,5 40,6 40,5 45,1 40,4 17,5 - 0,4 

Fahrl. Tö tung § 222 3,58 3,50 3,12 4,04 4,17 4,75 4,76 5,20 5,19 4,60 5,10 5,17 5,6 - 0,2 

Fahrl. K V § 230 60,2 59,3 58,7 60,7 70,4 68,9 73,1 78,2 72,6 70,8 77,1 71,0 2,6 - 0,9 

Verk. Gef. § 315c 130 138 140 143 153 162 215 176 162 157 173 162 3,1 0 

T. im Verk. § 316 231 281 262 283 309 288 316 400 419 417 439 429 10,2 1,4 

Vollrausch § 330a 9,29 9,16 11,1 12,7 13,8 12,6 13,1 11,8 11,5 12,6 12,4 12,9 3,0 5,0 

alle T.-Delikte 451 512 502 533 586 571 660 713 711 702 752 723 7,2 0,9 

Bierkonsum 
je Einw. ab 15 J. 120 130 137 146 158 158 164 165 169 177 184 190 5,1 5,8 

1971: vorläufige Zahlen; erfahrungsgemäß ergeben sich bei den endgültigen Zahlen keine oder nur geringe Änderungen 

Quelle für Verurteilungen: StaBA, Rechtspflege 1960 -1971 ; für Kfz-Bestand: WiSta 1972, 193. Berechnung der Verhältnisziffern vom Verf. 
Quelle: Stat. Jahrbuch 1962, 541; 1965, 527; 1967, 503; 1971, 485; 1972, 496. 



Bierkonsum in Litern je 
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Abb. 6. Trunkenheitsdelikte (Kfz-Belastung) und Bierkonsum 
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In T a b . 52 w e r d e n a u ß e r d e m die d u r c h s c h n i t t l i c h e n j ä h r l i c h e n Z u w a c h s r a t e n für 
die K f z - B e l a s t u n g s z i f f e r n v o n 1 9 6 1 - 1 9 6 8 m i t denen für 1 9 6 9 - 1 9 7 1 v e r g l e i c h e n 2 3 4 

Daraus ergibt s i ch , d a ß v o n 1 9 6 9 - 1 9 7 1 be i f a h r l ä s s i g e r T ö t u n g u n d K ö r p e r v e r 
l e t zung un te r A l k o h o l e i n f l u ß sogar eine re la t ive A b n a h m e z u v e r z e i c h n e n ist. 
A u c h b e i d e n anderen T r u n k e n h e i t s d e l i k t e n s ind die d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z u n a h 
m e q u o t e n seit 1968 w e s e n t l i c h geringer als bis 1968 . T r e n d a n a l y s e n , die s i ch 
a l le in auf d e n s ta rken A n s t i e g des Jahres 1970 s t ü t z e n , ergeben e in verzerr tes 
B i l d . 

Insgesamt ist die E n t w i c k l u n g für die Jahre 1 9 6 9 - 1 9 7 1 also ke ineswegs u n g ü n 
stiger als i n den f r ü h e r e n Jahren . F ü r eine sch lechtere g e n e r a l p r ä v e n t i v e W i r k u n g 
der G e l d s t r a f e n p r a x i s l iegen keine A n h a l t s p u n k t e vo r . D i e i n T a b . 52 u n d A b b . 
6 z u m V e r g l e i c h herangezogene E n t w i c k l u n g des B i e r k o n s u m s je E i n w o h n e r l ä ß t 
v e r m u t e n , d a ß die stetige Z u n a h m e der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e eng m i t der Z u n a h m e 
des A l k o h o l p r o b l e m s i n der m o d e r n e n Wohls tandsgese l l schaf t z u s a m m e n h ä n g t 2 3 5 

u n d v e r h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g (meist nur kurz f r i s t ig ) d u r c h d ie S t r a fp rax i s bee in
f l u ß t w i r d . 

Konsequenzen für die Anwendung des §14 S t G B 

Die E r f a h r u n g e n m i t der Gelds t ra fe be i T r u n k e n h e i t i m V e r k e h r seit d e m In
kra f t t r e ten des 1. S t r R G lassen für d ie A n w e n d u n g des § 14 fo lgende Aussage 
z u : B i she r l iegen ke ine A n h a l t s p u n k t e d a f ü r v o r , d a ß z u r V e r t e i d i g u n g der 
R e c h t s o r d n u n g Fre ihe i t s s t ra fen u n e r l ä ß l i c h seien. Z w a r ist für das J ah r 1970 
eine Z u n a h m e der T r u n k e n h e i t s d e l i k t e absolu t u n d re la t iv n ich t z u leugnen. Sie 
ist aber n i ch t so a u ß e r g e w ö h n l i c h 2 3 6 o d e r b e d r o h l i c h , d a ß m a n v o n einer G e f ä h r 
dung der Rech t s t r eue der B e v ö l k e r u n g sprechen m ü ß t e , v o r a l l em w e n n m a n die 
E n t w i c k l u n g der Jahre 1969 und 1971 mi t b e r ü c k s i c h t i g t . D i e Z u n a h m e q u o t e n 
waren in f r ü h e r e n J a h r e n be i e indeut iger V o r h e r r s c h a f t der F re ihe i t s s t r a fen (ohne 
u n d m i t B e w ä h r u n g ) n i ch t geringer, sonde rn h ö h e r 2 3 7 

O b die Ge lds t ra fe auf d ie Daue r zumindes t eine G l e i c h w e r t i g k e i t i n diesem S inne 
g e w ä h r l e i s t e t , k a n n z u r Z e i t n icht a b s c h l i e ß e n d beur te i l t w e r d e n . F ü r die Beant 
w o r t u n g dieser Frage m u ß die E n t w i c k l u n g der n ä c h s t e n Jahre abgewartet w e r d e n . 

Die Zahlen für das Jahr 1969 wurden deshalb zu den Auswirkungen des 1. S t rRG ge
rechnet, weil auch dieses Jahr fast zur Hälfte unter dem Einfluß der neuen Geldstrafen
praxis stand (vgl. A n m . 225 sowie die Ergebnisse der Strafverfolgungsstatistik 1969 und 
die Darstellung bei Kaiser 1972b, 107). 
Bierkonsum dient lediglich als Beispiel für die Zunahme des Alkoholverbrauches. Auch 
die anderen im Stat. Jahrbuch aufgeführten alkoholischen Ge t ränke weisen ähnliche, 
z.T. noch höhere Zuwachsraten auf (z.B. Branntwein + 79,4 %; Schaumwein + 144,0 %; 
jeweils von 1960-1971; Quelle wie A n m . 234); vgl. auch Buikhuisen 1971, 56 ff. 
Daraufstellt mit Recht Janiszewski (1971, 201) ab; vgl. auch Martin 1970, 23: „außer
gewöhnliche Häufung 1 ' . 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Hinweis von Janiszewski (1971, 189) 
auf die Entwicklung in Österreich und Schweden, wo trotz überwiegender Vollstreckung 
von Freiheitsstrafen die Zunahme der Trunkenheitsdelikte im Verkehr nicht gestoppt 
werden konnte. Deshalb erwäge man auch dort, zur vermehrten Anwendung der Geld
strafe überzugehen. * 

14 S c h ö c h , Strafzumessungspraxis und Verkehrsdelinquenz 
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Jedenfal ls sprechen n ich t nur die a l lgemeinen k r i m i n o l o g i s c h e n E r f a h r u n g e n da
gegen, d a ß die g e n e r a l p r ä v e n t i v e W i r k u n g der Fre ihe i t ss t ra fe (als , , h ä r t e r e 4 4 Sank
t ion) derjenigen der , , m i l d e r e n 4 4 Ge lds t r a f e ü b e r l e g e n s e i 2 3 8 A u c h die b i sher vor
l iegenden Z a h l e n ü b e r d ie S t r a ß e n v e r k e h r s u n f ä l l e 1971 u n d 1 9 7 2 2 3 9 k ö n n e n als 
wei terer v o r l ä u f i g e r B e w e i s für d ie we i tgehende Auswechse lbarke i t* der S t r a fen aus 
g e n e r a l p r ä v e n t i v e r S i c h t angesehen w e r d e n . N a c h d e m i m Jahre 1970 d ie U n f ä l l e m i t 
Personenschaden n i ch t nur abso lu t , sonde rn auch relat iv (bezogen auf d e n Kra f t f ah r 
zeugbestand) stark z u g e n o m m e n ha t ten , wa r für 1971 eine deu t l i che A b n a h m e 
festzustel len. T r o t z Z u n a h m e des Kra f t fahrzeugbes tandes u m 1,3 M i l l i o n e n (7 ,2 %) 
hatte die Z a h l der G e t ö t e t e n u m 2,6 %, die der V e r l e t z t e n i m S t r a ß e n v e r k e h r u m 
2,7 % a b g e n o m m e n . D a r ü b e r h inaus wa r die , ,Unfa l lu r sache A l k o h o l e i n f l u ß 4 4 u m 
3 % (ve rg l i chen m i t 1970) z u r ü c k g e g a n g e n 2 4 0 1 9 7 2 zeigte die U n f a l l s t a t i s t i k z w a r 
k e i n so g ü n s t i g e s B i l d w i e 1971 . D i e E n t w i c k l u n g war aber n ich t sch lech te r als 
in f r ü h e r e n J a h r e n 2 4 0 3 D a U n f ä l l e , insbesondere A l k o h o l u n f ä l l e u n d A l k o h o l d e 
l ik t e i n der s ta t i s t i schen E n t w i c k l u n g normale rwe i se pa ra l l e l ve r l aufen , ist z u er
war t en , d a ß s ich für d ie T r u n k e n h e i t s d e l i k t e i m V e r k e h r i m Jahre 1 9 7 2 ebenfal ls 
ke ine ü b e r p r o p o r t i o n a l e Z u n a h m e ergibt , die z u sch lech te ren Ergebn i s sen als i n 
den J a h r e n 1 9 6 0 - 1 9 6 8 f ü h r e n w ü r d e . 
Das insgesamt g ü n s t i g e B i l d der Unfa l l s t a t i s t i k des Jahres 1971 mag z u m i n d e s t 
te i lweise a u c h auf d ie am 1.3.1971 i n K r a f t getretene neue S t r a ß e n v e r k e h r s o r d 
nung z u r ü c k z u f ü h r e n s e i n 2 4 1 ; das w ä r e nu r eine wei te re B e s t ä t i g u n g de r These , 
d a ß z u r S te igerung der Ve rha l t ensge l t ung ve rkehr s rech t l i che r N o r m e n 2 4 2 w i rk sa 
mere M i t t e l z u r V e r f ü g u n g s tehen als Fre ihe i t s s t ra fen . A u c h die ü b e r d u r c h s c h n i t t 
l iche A b n a h m e der a l k o h o l b e d i n g t e n V e r k e h r s u n f ä l l e i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n u n d 
R h e i n l a n d - P f a l z 2 4 3 i m Jah r 1971 spr ich t da fü r , d a ß d ie S t r a fzumessung i n gene
r a l p r ä v e n t i v e r H i n s i c h t d u r c h andere M a ß n a h m e n - w i e z . B . d ie i n d iesen L ä n 
dern d u r c h g e f ü h r t e n S o n d e r k o n t r o l l e n i m V e r k e h r 2 4 4 — w i r k u n g s v o l l entlastet 
werden k a n n . 

Erst w e n n neben einer g l e i c h m ä ß i g e n 2 4 5 und d a m i t e i n p r ä g s a m e n G e l d s t r a f e n p r a x i s 
die M i t t e l der ö f f e n t l i c h e n V e r k e h r s e r z i e h u n g i m wei t e s t en S i n n e 2 4 6 , d i e m a ß v o l l e 
Ste igerung der V e r f o l g u n g s i n t e n s i t ä t u n d d ie g e n e r a l p r ä v e n t i v e n N e b e n w i r k u n g e n 

2 3 8 Vgl . oben S. 86 ff. 
2 3 9 WiSta 1972, 193 f.; zum Vergleich für 1970: WiSta 1971, 191 f.; für 1972 WiSta 1973, 18 
2 4 0 WiSta 1972, 194. 
^ ^ r g e b n i s s e der vorläufigen Unfallstatistik 1972 (WiSta 1973, 187 f.): Abnahme der Unfälle 

mit Personenschaden je 1000 Fahrzeuge von 19,1 auf 18,4; Abnahme der Unfälle mit Ge
töteten um 0,1 %; 
Zunahme der Unfallursache Alkoholeinfluß um 5,6 %; 
jeweils im Vergleich zum Jahr 1971. 

2 4 1 So der Bericht in WiSta 1972, 194. 
2 4 2 Vgl . dazu Kaiser 1972b, 114 ff. 
2 4 3 Vgl . Kruse 1972, 64 und oben S. 201 f. 

Einzelheiten bei Kaiser 1972a, 152 f., der auch über ähnliche Aktionen in Ludwigs
hafen (1 972) berichtet, die zu einem Rückgang der Trunkenheitsunfälle um 18 % ge-
führt hätten. 

2 4 5 Vgl . oben S. 90, sowie Kaiser 1972b, 111 ff. 
2 4 6 Martin (1970, 27) weist in diesem Zusammenhang mit Recht auf die verdienstvolle Auf

klärungsarbeit des „Bundes gegen Alkohol im Straßenverkehr" hin. Auch die „Aktion 
Promil le" und ähnliche Versuche, mit werbeähnlichen Methoden auf gesellschaftliche Ge-
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der 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 ich t ausre ichen , u m die Z u n a h m e der A l k o h o l 
de l ik t e i m V e r k e h r i m R a h m e n der b isher igen G r e n z e n z u ha l t en , ist d ie Ü b e r 
legenheit der Fre ihe i t ss t ra fe u n d d a m i t ihre U n e r l ä ß l i c h k e i t zu r V e r t e i d i g u n g der 
R e c h t s o r d n u n g a n z u e r k e n n e n . 
N a c h den b isher igen E r f a h r u n g e n ist es n ich t gerechtfer igt , d ie d u r c h das 1. S t r R G 
erzwungene B e s c h r ä n k u n g der ku rz f r i s t i gen Fre ihe i t ss t ra fe auf eine so lche „ u l t i m a -
r a t i o - F u n k t i o n " als G e f a h r für d ie Ve rkeh r s s i che rhe i t z u beze i chnen . Z u m i n d e s t 
bis z u m A b l a u f eines m e h r j ä h r i g e n Ve rg l e i chsze i t r aumes besteht auch k e i n A n 
l a ß , die e inzigar t ige u n d d e n n o c h we i tgehend erfolglose S o n d e r b e h a n d l u n g der 
T r u n k e n h e i t s - T ä t e r , die das B i l d der S t r Z - P r a x i s bis 1969 g e p r ä g t h a t 2 4 8 , j e t z t i n 
F o r m v o n Fre ihe i t s s t r a fen , d ie z u r B e w ä h r u n g ausgesetzt w e r d e n , w iede rau fzuneh 
m e n . F a l l s d ie bisherige E n t w i c k l u n g a n h ä l t , k ö n n t e n gerade die T r u n k e n h e i t s d e 
l ik t e entgegen v ie l fach g e ä u ß e r t e n B e f ü r c h t u n g e n z u m B e w e i s d a f ü r w e r d e n , d a ß 
der Gese tzgeber u n d - i h m fo lgend — die R e c h t s p r e c h u n g seit d e m 1. S t r R G die 
W e i c h e n r i c h t i g gestellt haben: F ü r eine k r i m i n o l o g i s c h fundier te St rafzumessungs
praxis . 

pflogenheiten einzuwirken, sind von erheblicher Bedeutung. Ob die zur Zeit geplante 
Ordnungswidrigkeit der Teilnahme am Verkehr bei einer Blutalkoholkonzentration ab 
0,8 %o auf Dauer die erwarteten Wirkungen haben wird, bleibt abzuwarten. Möglicher
weise besteht ohne vermehrte Sonderkontrollen im Verkehr die Gefahr, daß sich bei ei
nem noch größeren Dunkelfeld die allgemeine Einstellung verbreitet, man riskiere eine 
Bestrafung wegen Trunkenheit im Verkehr nur bei einem Unfall, und diese Möglichkeit 
schließen viele Kraftfahrer für sich selbst aus. 
Vgl. dazu O L G Frankfurt NJW 1971, 668. 
Vgl. S. 110 f., Tab. 10, sowie Kaiser 1972b, 95, 113, 126 f. 
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der Fahrerlaubnis 175 
Konvergenz der Meinungen 39 
Korrelationsanalyse 13, 122 ff. 
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172 ff. 
Signifikanz-Test 51, 116, 123 ff. 
Sittlichkeitsdelikte 38 
Sonderkontrollcn 201, 210 
Sortiermaschine 106 
Soziale Kontrol le 97 
Sozialbewährung 160 
Sozialwissenschaftcn bei Rechtsanwendung 

72 
Soziologische Jurisprudenz 57 
Sperrfrist, s. Entziehung der Fahrerlaubnis 
Spezialprävention 

allgemeine Bedeutung 3, 83 f f 
Anwendungsbereich, gesetzlicher 92 ff , 
1 84 ff. 
Effektivität 58 f., 83 ff , 161 ff. 
durch Freiheitsstrafen 165 ff., 184 ff. 
durch Geldstrafen 165 ff , 184 f f 
empirische Grundlagen für Trunken-
heitstäter 147 ff. 
Konsequenzen 184 f f 
als Maßprinzip 83 ff. 
Schwerpunkte 91 
und Spielraumtheorie 79 ff. 

- und StrZ i.w.S. 92 ff. 
Spielraumtheorie 23 f f , 62 

Praktikabilität, verführerische 81 



236 Sachregister 

- Problematik 79 ff. 
Staatsanwaltschaft, Antrag zur StrZ 39 
Stabilität der StrZ 77 
Standardabweichung 115 f. 
Standardisierung 55, 60 

- und Individualisierung 78 
Status, sozialer, bei Trunkenhei t s tä te rn 150 
Stichprobe 13, 73, 98 ff. 
Stichprobenfehler 101 f. 
Stichprobentheorie 98, 101 ff. 
Strafarten 109 f. 

- Definition (60, 87, 109) 
- regionale Unterschiede 111 
- Verteilung bei Trunkenheit i .V . 109 f. 
- Verteilung bei verschiedenen Delikten 

111 
- Wirkung bei Tätergruppen 168 ff. 

Strafaussetzung zur Bewährung 2, 8, 60 f., 
85, 93, 184 ff., 203 ff.; s. auch Bewäh
rung, Freiheitsstrafe, Generalprävent ion, 
Prognose, Spezialprävention, StrZ 
- und Prognose 186 
- der Reststrafe 94 
- Selbstdisziplin 137 
- Trennung von Entscheidung über 

Strafhöhe 137 f. 
Strafbefehl 53, 108 

- und Entziehung der Fahrerlaubnis 175 
Strafe, s. auch Freiheitsstrafe, Geldstrafe, 

Generalprävention, Schuldangemessen
heit, Spezialprävention, StrZ 
- Absehen von 94 
- Aussetzung des Rests 94 
- Durchschnitts- 39 ff., 77, 115, 137 ff. 
- Effektivität 157 ff., 197 ff. 
- kriminologische Vorstellungen 84 
- und Maßregel 4 f., 176 ff. 
- schuldangemessene 17, 23 ff., 62 ff., 

76 f., 81, 92 
- übliche 17, 25 ff., 53 
- unbestimmte Dauer 31, 84 f. 

Strafenschichtung, des ges. Strafrahmens 5 f., 
20 ff., 65, 77 f. 

Strafhöhe bei einzelnen Tatsachen 125 ff. 
Strafmaßrevision, s. Revision bei StrZ, Revi

sionsgerichtliche Erfahrungen 
Strafmildernde Gründe 118 f. 
Strafprozeß und StrZ 54, 84, 107 f., 121 
Strafrahmen, gesetzlicher 5 f., 14, 20 ff., 

40 f., 55 f., 56, 65, 77 f., 96, 139, s. 
auch Strafenschichtung, Androhungsprä
vention, Generalprävention 
- richterliche 9, 29, 65 ff. 

Strafrecht 
- und Kriminologie 10 ff., 29, 61 
- sittenbildende Kraft 96 f. 

Strafrechtsreform, Einfluß auf Untersuchungs
ergebnisse 105 f. 

Strafrechtsreformgesetz, Erstes, 2, 158, 
166, 211 
- Anwendung in der Gerichtspraxis 

191 f. 
- Einfluß 111 
- und Trunkenheitsdelikte 198 ff. 

Strafrechtsreformgesetz, Zweites 3, 92, 105 
Strafschärfende Gründe 118 f. 
Straftheorien 10, 62 ff. 
Strafverfahren bei Trunkenheitsdelikten 

107 ff. 
Strafverfolgung und Generalprävent ion 97 
Strafverfügung 53 
Strafvollstreckung, richterl. Entscheidung 94 
Strafvollzug 9 f., (70), 91 

- Überfüllung 9 
- bei Verkehrstä tern 9 f. 
- Wirklichkeit 3 
- Wirksamkeit 3 
- an Wochenenden 9 

Strafwirkung, faktische 4 
Strafzumessung (StrZ), 

- Elastizität 77 
- Empfehlungen 69 ff. 
- Entlastung von Generalprävent ion 96 
- als Ermessensentscheidung 14 ff. 
- als Gegenstand krim. Forschung 11 ff. 
- nach Gerichtsaufbau 53 
- i.e.S. 60 f., 92 

- Anwendungsbereich 92 
- Begründungen bei T . i . V . 116 ff. 
- Korrelationsanalyse 122 ff. 
- Mittelwerte 137 ff. 

- i.w.S. 60 f., 92 ff. 
- Anwendungsbereich 90 ff. 
- Begründungen bei T . i . V . 119 f. 
- Korrelationsanalyse 131 ff. 

- kriminologische Aspekte 2 f., 6 f. 
- Prognose 52 
- rechtsdogmatischer Rahmen 10 f., 

14 ff. 
- Standardisierung 78 
- Stufcnmodcll 81, 91 ff. 

Typisicrung 61, 78, 81 f. 
- Ungleichmäßigkeit 5 f., s. auch Gleich

mäßigkeit , Unterschiede 
- als Wertentscheidung 12, 15, 21, 64 

Strafzumessung 
- und Anträge der Staatsanwaltschaft 39 
- und Dogmatik der Lehre vom Ver

brechen 1 ff. 
- und Erscheinungsformen 35 f f 
- und Generalprävent ion 79 f f , 86 f f . 

192 ff. 
- und Gerichtspraxis 60 ff. 
- und Gesetzesänderung (70), 72 
- und Kriminalpoli t ik 10 f., 15, 62 
- und Kriminologie 10 f f , 28 f. 
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- und Maßregeln der Sicherung und Bes
serung 4 f., 176 ff. 

- und empirische Methoden 8 f., 28 f., 
72 ff. 

- und rechtliche Schranken 14 ff. 
- und Spezialprävention 79 ff., 83 ff., 

147 ff. 
- und Spielraumtheorie 79 ff. 
- und Strafprozeß 54, 84, 107 f., 121 
- und Strafrahmen, gesetzliche 20 ff. 
- und Strafrahmen, richterliche 9, 65 ff. 
- und Strafvollstreckung 3 f. 
- und Verfassungsrecht 10, 16 ff. 
- und Vergeltung 18 ff., 62 ff., 92 
- und Verkehrsdelinquenz 7 f., 61 
- und Vorstrafen, s. Vorstrafen 

StrZ-Dogmatik, Situation 1 ff., 60 f. 
StrZ-Empirie 1 ff., 28 f., 30 ff., 60 f. 
StrZ-Gründe 

- Fehlen von (§ 267 Abs. 4 StPO) 108 
- Bedeutung für Untersuchung 117 

- finale 116 
- geschriebene 121 
- Gewicht 42, 121 ff. 
- Häufigkeit einzelner 116 ff. 
- logische 116 
- reale 116 
- bei Trunkenheit i .V . 116 ff., 121 ff. 
- ungeschriebene 31 
- im Urteil (§ 267 Abs. 3 StPO) 25 ff., 

77 
- verkündete 121 
- Vollständigkeit 77 
- wahre 121 
- Wahrheit 77 

StrZ-Lehre, Situation 1 ff. 
StrZ-Praxis 9, 12 f., 22 f., 25 ff., 28 f., 53 f., 

57, 65 ff., 76 ff., 107 ff. 
- bei Diebstahl (Rückfall) 22 
- Grundtypen (Ergebnisse) 142 
- bei fahrlässiger Tötung 19 
- kriminologisch fundiert 211 
- Mittelwerte 137 ff. 

rechtliche Würdigung 144 ff. 
Studien (Exner) 12, 31 ff. 

- bei Trunkenheitsdelikten 107 ff. 
- seit dem 1. S t rRG 191 

- und Theorie 24, 38, 53 ff., 145 
- Typen 35, 40, 72, 142 
- übliche 25 ff. 

StrZ-Recht 
- Al lg . Teil 1, 7 
- Bes. Teil 7 
- als Legitimationsgrundlage 46 
- und StrZ-Praxis 53 ff., 144 ff. 

StrZ-Richtlinien, gesetzliche 2 
StrZ-Tatsachen 

- Begrenzung bei Verkehrsdelikten 121 

- Feststellung im Strafprozeß 121 f. 
- und Durchschnittsstrafen 139 ff. 
- Gewicht einzelner 74, 121 ff. 

Strafzweck (§ 27 b a.F.) 95 
Strafzwecke 14, 62 ff., 81 ff. 

- für Gesetzgeber 91 
- für Richter 91, 92 ff. 
- für Strafvollzug 91 

Straßenverkehrssicherungsgesetz, Zweites 206 
Straßenverkehrsunfälle 1971/72 210 
Streuungsmaße 113 ff. 

- Quartil 115 f. 
- Standardabweichung 115 f. 
- Streuungsbreite R 115 

Stufenfolge bei §§ 14, 23 187 
Stufenmodell der StrZ 8 1 , 9 1 ff. 
Subsidiarität 16 f f 
Sucht 157 
Sühne 18, 63 
Systematisierung 34 

Täter , s. auch Hinentwicklung, Prognose, 
Trunkenhei t s tä te r 
- besondere Umstände ( § 1 4 ) 185 
- Gruppen 168 ff. 
- Persönlichkeit 78 

Tagessatz-System bei Geldstrafe 92, 105 f. 
Tat 

- besondere Umstände (§ 14) 185 
- im Lebenslängsschnitt 182 ff. 

Tatrichter 20 f f , 27, 60, 68 
Tatschuld 78 
Taxenstrafrecht 56, 66 f., 76 
Theorie und Praxis 24, 38, 53, 145 
Theorie und Realität der Rechtsanwendung 

61 
Theorie, soziologische 46 f f 
Todesstrafe, generalpräventive Wirkung 88 
Tötung, fahrlässige s. fahrlässige Tötung 
Tradition 6, 12, 23, 31 f., 56, 65 f., 77 

- nach Gesetzesänderung 105 
- landesgesetzliche 30 
- lokale 31 

Transformation mathemat. Lösungsvor
schläge 56 

Trinkanlaß 127, 130 f., 140, 142 
Trinkerheilanstalt 188 f. 
Trunkenheitsdelikte im Verkehr 98 f f , 

107 ff.; s. auch Trunkenhei t s tä te r 
- Auswahlgründe 7 f. 
- Entwicklung 198 f f , 204 f., 207 f. 
- und Verteidigung der Rechtsordnung 

193 ff. 
Trunkenhei ts tä tcr , s. auch Täter , Trunken

heitsdelikte im Verkehr 
- Altersverteilung 148 f. 
- Begutachtung 188 f. 
- durchschnittliche 156 
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- Fahrerfahrung 150 f. 
- Familienstand 149 f. 
- Freiheits- oder Geldstrafe 184 ff., 

192 ff. 
- Führerscheinbesitz, Dauer 150 f. 
- Geschlecht 101, 149 f. 
- Persönlichkeit 147 ff. 
- Rückfall 161 ff. 

- Art und HäuFigkeit 164 
- über längere Zei t räume 165 

- Schichtzugehörigkeit 150 
- Vorstrafenbelastung 151 ff. 

- einschlägige 152 ff. 
- sonstige 152 ff. 
- im Verkehr 152 ff. 

Typen 76; s. auch Grundtypen 
- der StrZ-Praxis 35, 40, 72, 142 
- Vergleich als Methode (72) 

Typische Erscheinungsformen 29, 54 f., 60 f. 
- Fallgestaltungen 142 
- Taten und Täter 26, 76 

Typisierung der StrZ 61, 78, 81 f. 
Typologie 

- Trunkenhei t s tä te r 155 ff. 
- Verkehrstäter 45 

Übliche Strafen 17, 25 ff., 53 
ultima-ratio-Funktion (§ 14 StGB) 96, 211 
Umgangssprache 39 
Umrechnungskurs für Geld- und Freiheitsstrafe 

106, 137 
Uneinsichtigkeit 117 f. 
Unerläßlichkeit der Freiheitsstrafe 186 f. 
Unfallflucht m.T. 204 f., 207 f. 
Unfallursachenforschung 43 
Unterschiede 38 f., 45, 47, 54; s. auch 

Gleichmäßigkeit 
- in Baden-Württemberg 112 
- nach OLG-Bezirken 74, 112 
- regionale 32, 111 f. 
- sachliche 32 f. 
- zeitliche 32 

Unzucht mit Kindern 42 
Unzucht, widernatürliche 33 
Urteil ohne StrZ-Gründe (§ 267 Abs. 4 StPO) 

108 

Veränderungen der Persönlichkeit 160 
Vereinheitlichung 7 
Vereinigungstheorie, dialektische (91) 
Verfassungsrecht 16 ff. 
Verfolgungsintensität 86, 91, 97, 201, 210 
Vergeltung 15, 18 ff., 62 ff., 85; s. auch 

Ausgleichsgedankc, Schuldausgleich, 
Schuld-Sühne-Prinzip 
- Reflexwirkungen 85 
- bei Entziehung der Fahrerlaubnis 175 f. 

Verhaltensgeltung 210 

Verhältnismäßigkeit 10, 16 ff., 186. 189 
- bei Entziehung der Fahrerlaubnis 175 

Verkehrsauffälligkeits-Syndrom 180 
Verkehrsdelikte 7 f., 43 ff., 61, 197, 210 f.; 

s. auch fahrlässige Körperverletzung, 
fahrlässige Tötung, Trunkenheitsdelikte, 
Trunkenhei t s tä te r 

Verkehrsdelinquenz und klassische Kr imi
nalität 180 f. 

Verkehrsdichte 146 
Verkehrserziehung 210 
Verkehrsgefährdung m.T. 98 ff., 204 f., 

207 f.; s. auch Trunkenheitsdelikte, 
Trunkenheit i .V . 

Verkehrsgerichtstage 8, 69 ff., 105, 158 f., 
185, 189 
- Einfluß 69 ff. 

Verkehrssicherheits-Aktionen 97, 210 
Verkehrssituation 121, 127, 130 f., 136, 140 

- als potentielle Deliktssituation 183 
Verkehrs-Sonderkontrollen 201, 210 
Verkehrszentralregister 13, 73 f., 99 ff., 160 
Verletzungen, eigene 128, 130 f., 133, 135, 

145 
Vermögensdelikte 38 
Verteidigung der Rechtsordnung 8, 90, 93, 

95 f., 192 ff. 
- Auslegung 193 ff. 
- Einstellung der Praxis 196 
- bei Massendelikten 194 
- bei schwerer Schuld 194 
- bei Trunkenheitsdelikten 195 f. 

- bes. Umstände 195 f. 
- bei außergewöhnlicher Zunahme 194 

Verteilungstheorie 91 
Vertrauen der Bevölkerung auf Rspr. 15, 60 
Vertrauensintervall 101 f. 
Verurteilung, Art 127, 130 f., 135 
Verwarnung mit Strafvorbehalt 93 
Verweigerung der Aussage 117 f. 
Vielfachtäter 184 
Volitive Elemente 68 
Vollrausch im Verkehr 204 f., 207 f. 
Vollständigkeit der StrZ-Gründe 77 
Vorarbeiten 13 
Vorhcrschbarkeit der Fahrt 74, 122, 129, 

131 
Vorleben (§ 13) 92, 144; s. auch Vorstrafen 
Vorstrafen (auch Vorbestrafte) 39, 54, 92, 

117 f., 126, 130 f., 132, 135, 140 ff., 
169 f., 172, 179 ff., 184 ff.; s. auch 
Rückfalltäter 
- einschlägige 74, 126, 130 f., 132, 135, 

140 f., 143 f., 144 ff.; s. auch Wieder
holungstäter 

- prognostische Bedeutung 92, 179 ff. 
188 ff. 

- rechtliche Beurteilung 144 ff. 
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- und Schuld 92, 144 f. 
- und Strafhöhe 122 f., 144 ff. 

- nicht einschlägige 145 
- wegen Gewaltdelikten 180, 189 
- Indikatoren für Prognose 92, 179 ff. 
- Indizkonstruktion, doppelspurige 145 
- wegen klassischer Kriminali tät 126, 

130 f., 132, 135, 140, 142, 145, 169 f. 
- prognostische Bedeutung 180 f., 

189 
- ohne 183 
- und Schuld 92, 144 f. 
- strafschärfende Verwertung 144 ff. 
- wegen Verkehrsdelikten 126, 130 f., 

132, 135, 141 f. 
- prognostische Bedeutung 180 f. 

- wegen Vermögensdel ikten 180, 189 
Vorwerfbarkeit 63 

Wahrheit der StrZ-Gründe 77 
Wahrnehmungspsychologie 39 
Weber-Fechnersches Gesetz 55 f. 
Wechselwirkung zw. Maßregeln u. Strafe 4 f. 

- Entziehung der Fahrerlaubnis und 
Strafe 176 ff. 

Weisungen 93 f. 
Wert und Wirklichkeit 11 ff. 
Wertentscheidung des Richters 12, 15, 21, 64 
Wertmaßstäbe, Änderung 77 
Wertskala des gesetzl. Strafrahmens 21, 77 f. 
Werturteil des Richters 64 
Werturteilsdiskussion 12 
Wideraufnahmeverfahren 53 
Wiederholungstäter 143, 159, 168 f f , 172, 

184, 188 f f ; s. auch Rückfall, Rückfall
täter, Vorstrafen, einschlägige 
- Individualisierung der Sanktionen 189 

Willensfreiheit 63 f. 
Willkür 16 
Willkürjustiz 25 
Willkürverbot 15, 24 
Wirkung der Sanktionen 58 f., 84 f f , 157 f f , 

197 f f ; s. auch Effektivitätsmessung, Ge
neralprävention, Spezialprävention 

Zechbetrug 61 
Zechtour 74, 121 f., 145, 190 
Zeitraum Tat-Urteil 173 ff. 
Zeugen Jehovas 53 f. 
Zufallsauswahl, systematische 13, 73, 100 ff. 
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