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Zustandes seiner Volksbildung in so gutem Ruf stehenden 
.Massaclmssetts noch ill einem so elenden Zustande, dais nul' 
Lente von geringer Bildnng als Lehrer dorthin gehen konntel1; 
in den Erziehnngsmethoden spielten Rute und SchHige die 
Hauptrolle, demzufolge sich in vielen Sclmlen eine solche 
Rohbeit del' Sitten ausbildete, dars es eines :Menschen von 
resolutem Charakter und groiser Kraft bedurfte, um mit den 
Schiilern fertig zn werden. Viele Bezirke wahlten zn Lehl'ern 
geradezu Athleten (ahnlich wie, mochte ich hinzufiigen, man 
jetzt noch uberall mit Vorliebe bei del' Wahl del' Gefangnis
warter verfahrt). Unter dem Einflnsse del' Ideen del' vierziger 
Jahre begann nJan jedoch, die Athleten unmittelbar dnrch 
Frauen zu ersetzen. 

Eine Andernng in dem Vel'halten gelzen Personen, die 
sich gegen das Gesetz vergangen haben, murs in del' gegen
wal'tigen Zeit sowohl aus Ursachen del' intellektuellen Erfolge 
unserer Epoche als auch unter dem Einflusse del' immer mehe 
und mehr ihre allgemeine Tendellz kennzeichneuden gesell
schaftlichen Aufgaben eintreten. Rurt doch die Einwirkung 
dureh AndrollUng' von Leiden und ihre Anwendung seitens 
der offentlichen Macht einen unwillkiirlichen Widerwillen gegen 
die gesellschaftliche Yerbindung bei denen heI'voJ", die diese 

treffen. In diesen Mafsregeln ist eine Pflanzstatte 
antisozialer Gefiihle enthalten, wahrend doch die Staat.sgewalt 
gerade die gegenteiligen Gefiihle hegen und pflegen soll. 
Diese Zerstorung del' Hauptanfgabe del' Verbindung - del' 
Sozialisierung del' Biirger - beeintrachtigt so sellr die Inter
essen des Gemeinlebens, dafs sie die Vorteile, welche un mittel
bar aus del' Strafandl'ohung im Kampfe mit den einzelnen 
Verbrechern hervol'zugehen scheinen, in jedem FaIle uber
wiegt Die offentliche Gewalt, \\'elche ihre Halldlungen im 
Interesse des Gemeinwohls wie ein guter Schachspieler e1n
rich ten sollte, del' nmsomehr Edolg hat, je mehr Ziige e1' 
voraussieht und vorher berechnet, handelt wie ein schlechter 
Billardspieler, del' zwar den Ball trifft, damit abel' das Vel'
laufen des eig-enen Balles bewil'kt. Von dies em Gesiclltspunkte 
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aus verlieren auch die zur Verteidigung del' Strafen an
gefiihrten Griinde jede Daseinsberechtigung, die sie als 
die sparsamsten Kampfmittel gegen Verbrechen zu be
tl'achten wiinschen. ,TV enn das eine Ersparnis gesellschaft
licher Krafte sein so ist es die Sparsamkeit des Geiz
halses, die nur das nachste El'gebnis sieht, ohne das End
ergebnis zu beriicksichtigen, und dadurch nicht zum W ohl, 
sondern zur Vernichtung fiihl't. Nein; nicht haufig und ein
dI>ino'lich o'enu o' kann del' Satz wiederholt werden, dars die 
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Strafe eine Sclnyertklinge ohne Griff ist, das nicht nUl' den, 
den es trifft, sondern auch den, del' es handhabt, verwnndet. 

Yom Standpunkte des sozialen Fortschritts aus ist also 
fiiT das Verhalten gegen Staatsbiirger, selbst wenn sie gefehlt 
haben, kein anderes System zulassig als eines, das sich auf 
das Fiil'sorgeprinzip stiitzt. Dieses Prinzip mui"s die Dreiheit 
des gegenwartigen Strafensystems, das auf die Grundsatze del' 
Abschrecku11g, del' Siihne und del' Besserung begrilndet ist, 
verdrangen und ersetzen. Weder del' eine, noch del' z\veite, 
110eh del' dritte Grundsatz darf aUein odeI' im Verein mit den 
anderen eine prinzipielle Stelle in dies em System ei11nehmen. 
Del' Gesichtspunkt del' Bevolkerung wird natiirlich noch von 
den altvaterliche11 Ansichten metaphysischer Art libel' Willen, 
Zurechnung und Verantwortlichkeit beherrscht. Das ist denn 
auch eine del' Hauptul'sachen des langsamen Fortschritts auf 
dies em Gebiete, wie auf dem del' Moral liberhaupt. Nichts
destoweniger hat die offentliche Gewalt Grund genug, sich 
den wissenschaftlichen Standpunkt zu eigen zu mach en und 
ihn anznwenden, ebenso wie sie nach den Forderungen del' 
modernen Medizin und Hygiene Krankenhauser errichtet, ob
wohl bei del' Bevolkerung libel' Kranksein noch Ansichten 
henschen, die die Tatigkeit von Kul'pfuschern und weisen 
Frauen moglich machen. 

Del' Versuch eine1' solchen N euerung begegnet dem ebenfalls 
prinzipiellen Einwande, da1"s dadurch eine Schadigung' del' 
Interessen des durch das Verbrechen Verletzten zum Vorteil des 
Verbrechers stattfinde. Wird dies en Forderungen denn aber 
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das bestehende System gerecht? Kann dieses den Ermordeten 
dadurch, dars sein Morder gekopft wird, wieder lebendig 
machen? Kann es dadurch, dais del' Tater mit Zuchthaus 
odeI' GeHlngnis bestraft \Vird, die W und¥n des Verletzten heilen, 
die zugefiigte Beleidigung gutmachen, die Verluste aus Be
raubung odeI' Vernichtung von Eigentum ersetzen? Das alles 
kann die Strafe nicht. Abel' - sagen die Gegner - durch 
diese Repressi vmafsrege1n wird dem Verletzten, seinen Ange
hodgen, seinen mit ihm mitfiihlenden Mitblirgern fUr die 
durch das Verbrechen erduldete Krankung eine moralische 
Genugtuung zu teil. Allein diesel' Einwand bestatigt nur, 
dafb das bestehende System ebenfalls machtlos ist, das Ver
gangene zu andern, das Geschehene ungeschehen zu machen. 
Abel' seine Anhanger meinen, dafs es mit den Leiden, die es 
dem Sehuldigen fUr das, was e1' in del' Vergang'enheit ver
brochen hat, zufiigt, in del' Gegenwart einen Akt natiirlicbster 
Gereehtigkeit in Riicksicht auf den Verletzten ausiibt. Die 
ganze Frage spitzt sich demnaeh auf die Feststellung zu, was 
die natiirliche Gerechtigkeit im Hinblick auf den Verletzten 
fordern miisse. Es gab eine Zeit, in del' fiir ein Verbrechen 
nieht allein sein unmittelbarer Urhebel', sondern auch aIle 
Mitg1ieder seiner Sippe verantvyortlich gemacht wurden. Nicht 
nul' del' Bruder rachte den Bruder, auch del' Bruder wurde 
fUr das Verbreehen des Bruders getatet. Ein deral'tiges Ver
haltnis zwischen dem Verletzten und den Angoharigen des 
Beleidigers ist in del' heutigen Zeit so ganz und gar ver
schwunden, daCs es dem Kulturmenschen unfafsbar erscheinen 
wiirde, wenn fur das gegen ihn veriibte Verbreehen nicht nul' 
del' Urheber del' Tat, sondel'n aueh sein Bruder, Sohn odeI' 
seine sonstigen Yel'wandten Strafe el'leiden sollten. In del' 
Zeit del' Blutrache galt jedoch eine solche Abrechnung mit 
der ganzen Sippedes Beleidigers als vollkommen natlirlich; 
den Bruder seines Todfeindes Zll erschlagen, wurde als eine 
umnittelbare Pflicht des Rachel'S betraehtet. Dort, wo die 
Blutrache herrschte und noch herrseht, haben die Verwandten 
des Ermol'deten keine Ruhe, solange aueh nul' noeh einer del' 
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Angehorigen des MOl'ders am Leben ist. Und ist es denkbar, 
dars bei nns jetzt irgend jemand fordern k6nnte, dafs del' 
Bruder odeI' Sohn des :Morders zu lebens1anglicher Zwangs
arbeit verurteilt werde? Dies ist vollkommen undenkbar; in 
den tiefsten Tiefen seiner Seele vermag del' ziyilisierte Mensch 
nieht mehr Uberbleibsel eines solchen Gefiihls zu entdecken, 
das dnch bei seinen Vol'fahren vollstandig ausgebi1det war. 
Weiter drangt sich die Frage auf: vvelcher Art ist denn jetzt 
das Verhaltnis des Strafreehts zu den Interessen des Yerletz
ten, vvenn del' eines sell weren Vel'breehens Beschuldigte nicht 
strafrnundig ist und auch bei be\viesener Schuld nieht bestraft, 
sondern in einel' Besserungsanstalt untergebracht wird? Was 
empfindet endlich del' Verietzte, wenn del', del' ihm Gewalt 
angetan hat, sich a1s geistig gestort erweist und statt ins Ge
fangnis zu wandern, einer Anstalt iibel'wiesen wird, die mit 
aHem maglichen Komfort ausgestattet ist und in del' e1' die 
sorgfaltigste Pflege geniei'st, die man jetzt dem geistig Er
krankten angedeihen laf'st? VOl' kaum 100 Jahren, von weiter 
zuruck liegenden Zeiten gal'llicht zu reden, ware ein solches 
Verfahren geradezu als e1ne Verh6hnung des Verletzten wie 
auch del' ganzen gesellschaftlichen Organisation betrachtet 
worden; und jetzt wird gerade diese und keine andere Ord
nung ebenso von del' gesellschaftlichen Organisation wie auch 
von dem Verletzten selbst als eine dem l1aturliehen Gerech
tigkeitsgefUhl eutsprechende angesehen. 

Noeh ein anderer grundsatzlichel' Einwand wird gegen 
die Neuerung erhoben. Die Neuerel' el'heben Ansprueh darauf, 
dars ihre Vorschlage auf die Tatsachen del' Erfahrung und 
del' Beobachtung begriindet seien. Es konne nun nicht die 
allseitig anerkannte und stets anel'kannt gewesene positivste 
Tatsache del' Wirklichkeit in Abrede gestellt werden, dai's die 
~rensehen Strafen fUrchten und aus Furcht, sich Strafen Zll

zuziehen, sich VOl' Rechtsverletzungen griindlich in acht neh
men. Ohne versuchen zu wollen, diese zweifellose Tatsache 
zu leugnen, sei die Frage gestattet: hat denn die Furcht VOl' 

del' Peitsche nicht ebenfalls vorbeugend gewirkt, so lange sie 
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einen Bestandte1'1 des St ai'e t I 'ld t ~ lJ 1'"· nsys ems )1 e e r 1" nd \virkten 
Folter, Scheiterhaufen und alle ahnlichen Rerrlichkeiten nicht 
in demselben Sinne, als sie zur Strafe fUr Rechtsverletzungen 
angedroht wurden? Wenn diese Mittel aus dem Gebrauch 
gekommen sind, so ist dies nicht deshalb geschehen. weil man 
sich von ihrer absoluten Z\vecklosigkeit in dem Sinn~ uberzel1g·t 
hatte, dafs sie liberhaupt keine abschl'eckende Wirkl1ng Ul1S
i1ben. Bei \veitem nicht. Sie wurden abgeschafft, weil man e1'
kannte, dars del' Schaden, den sie durch ihl'e abschreckellde 
Wirkung del' gesellschaftlichen Ordnung zufligten. gro[ser war 
und verderblicher wirkte als das, wogegen sie al1g'ewandt 
wurden: die Arznei envies sich als zerstOrender als die Kr:lllk
heit selbst, da das Heilmittel gerade die bosen GefUhle ziich
tete, die es berufen sein sollte, bei den einzelnen Personen 
auszurotten. Die Sache verhlilt sich eben so, dais die schein
bar durch den natlirliehen Anspruch des Verletzten zu grau
Samen Handlungen angespornte offentliche Gewalt durch ihl' 
System den Verletzten tatsachlich in dies en Fordernngen be
starkt und sie in ihm erzeugt. Hort mit del' Hinrichtung auf, 
und man wird aufhoren, sie zu verlangen. Das laf"st sich 
nicht nul' von del' Hinrichtung sagen, sondern von dem ge
samten, von del' Stautsgewalt gehandhabten System del' Ab
schreckung und Zufugung von Leiden. Durch ih1'e Straf
tatigkeit zieht die Staatsg'ewalt in nicht g'ering-em Mafse 
bOse GefLlhle gTofs. In Deutschland z. B. betracgt die Zahl 
del' innerhalb sechs Jahren gefallten Strafurteile zusamlmm 
mit klein en Polizeistrafen gegen zehn Millionen (meh1' als 

~![illionen jedes Jahr). Auf Grund diesel' Tatsache hat 
jemand folgende geistreiche Rechnung- aufgestellt: Berechnet 
mall das Durchschnittsalter auf dreirsig Jahre, so mufs die 
Zahl del' Verurteilungen wahrend des Lebens einer Generation 
50 000 000, d, h. fast sovie1 als die Eimvohnerzahl Deutschlands 
betragen, und ohne die Zuvorkommenheit. del', mehre1'e Yer
urteilungen auf sieh nehmenden Ruckfalligen konnte also kein 
Deutscher sein Leben beschlielsen, ohne einmal eine Kriminal
strafe erlitten zu haben. 
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Die Frage nach einer neuen Auffassung del' Grundlagen 
del' Zurechnung und Verantwortlichkeit spitzt sieh fUr die 
Gegner des heutigen Systems sehr zu, wenn ihnen die Absicht 
untergeschoben wird, an seine Stelle absolute Straflosigkeit 
setzen zu wollen. Von diesem Standpunkt ist es naturlich 
nicht schwer, zu beweisen, da[s etwas Schlechteres el'strebt 
wird als das, was da ist, indem die Zeestorer feemder Rechte 
jec1er Verantwortlichkeit fur ihl'e Taten enthoben werden 
sollen. AUein die Absichten del' Gegner des hel1te bestehenden 
Systems planen keineswegs derartiges. Will man denn, wenn 
man den Schaden del' Amvendung del' Rute flir Kinder nach
weist und aus dies em Grunde ih1'e Abschaffnng im Erziehungs
system fordert, damit die Notwendigkeit del' AuflJebung jedes 
Widerstands gegen schlechtes Betragen del' Kinder beweise[j? 
Doch ganz und garnicht. Die die Abschaffung del' Rute vel'
langen, wiinschen diese durch ein kom plizierteres und viel
seitigeres System del' Erziehung zu ersetzen. So steM es 
auch mit dem Ersatz des Grulldsatzes del' Abschreekung 
durch den del' Fursorge. Muhen und Sorgen nimmt die Ge
sellscha,ft damit in unendlich grOfserem Marse auf sich. Dnd 
man dad sieh durehaus nicht mit dem letzten Grunde eiu
verstanden erkHlren, mit dem die Verteidiger des bestehenden 
Systems gewohnlich a1le ih1'e ubrigen Griinde decken, wenn 
sie sagen, dar", vorHiufig nichts praktisch Besseres und Rich
tigeres erdacht worden sei. Ja, von wem denn -- mochte 
man fragen -- ist es nie11t erdacht worden? Von Kafern, 
Froschen, Schlangen, Runden? Diese Vertreter del' Lebe
wesen haben allel'dillgs nichts anderes als Absehreckungs
ma[sl'egeln wider ihre Feinde erdacht. Dad' abel' wirklich 
zugegeben werden, dars aueh die ~lenschheit jetzt nicht illl 
standfl sei, von diesel" Urfo1'm del'Vergeltung abzuweichell? 
Die Kraft des angefiihrten Arguments sinkt iibrigens auf Null, 
wenn man die Geschichte del' strafrechtlichen Reformen dnreh
geM. Die nIafsregelo, welche jetzt in del' Praxis abgeschafft 
und im Prinzip auf Nimmerwiederkehr verurteilt sind, wurden 
ihrer Zeit von iill'en reaktionaren Yel'teidigern mit denselben 

Golden\Yeiser, ZUl'echnn~g. 5 
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Argumenten verteidigt, die die Vertreter des hente geltenden 
Systems ins Feld fiihren. Als Vouglans gegen Beccaria 
die Notwendigkeit del' Folter fiir die Untersuchung verteidigte, 
berief e1' sich auf "l'impossibilite oil l'on a ete jusqu'ici d'y 
suppleeI' par quelque autre moyen aussi efficace". 

Das Filrsorgesystem ist auf einem g-rundverschiedenen 
Prinzip begriindet, das jedoch schon in viele Gebiete mit Er
foIg eingefiihrt ist und mit vollem Recht auch in del' straf
rechtlichen Sphal'e als "un moyen beaucoup pIns efficace" an
g~wan~t werden diirfte. Das ist wenigstens die Uberzeugung, 
dIe mIt del' modernen wissenschaftlichen Auffassung del' 
Willenserscheinungen, del' Grundlagen del' Zurechnung und 
del' mit ihnen in Einklang stehenden Methoden del' ratio
nellen und organiscben Einwirkung auf die Willensaufserungen 
Hand in Hand geht. 

Da unsere Aufgabe lediglich darin besteht, diese Fragen 
vom positi ven Standpunkte aus zu beleuchten, so kann es 
natiirlich nicht un sere Sache sein, das System del' Mafsreg-eln 
darzulegen, die nach dem neuen Prinzip del' Fiirsorge Ver
brechern gegeniiber angewandt werden konner!. In diesel' Be
ziehung beschranke ich mich auf den Hinweis, dafs dieses 
Prinzip die Ubertragung del' Wirksamkeit von del' bureau
kratischen Macht auf die Selbstbetatigung sozialer Grnppen 
nach sich zieht. 1m iibrigen beziehe ich mich auf das hierfLll' 
eingehend ausgeal'beitete Schema einer Organisation in' Form 
gesellschaftlicher Verbande nach dem Typus del' Ackerbau
kolonien, Gewerkschaftsassoziationen und -klOster, die del' 
autoritative Vertreter diesel' Richtung, del' Grazer Universitats
professor Julius Vargha, in seinem grundlegenden We1'ke 
"Zur Abschaffung del' Strafknechtschaft"*) in Vorschlag ge
bracht hat. N lit" ein Wort zum Kern diesel' Frage. Wenn 
von del' Aufhebung des AbsciJreckungssystems del' Strafen 
gesprochen wil'd, so will es denen, die sich mit diesel' Frage 

*) 2 rreile. gr. 8. Gr:cz 1896. 
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nicht eingehend beschaftigt haben, auf den ersten Blick er
scheinen, als ob man beabsichtige, alle Morder und Rauber 
in Freiheit zu setzen, und die Perspektive auf eine derartige 
Ordnung del' Dinge jagt jedem gleich einen solchen Schrecken 
ein, daIs er sich del' ganzen vorgeschlagenen Reform gegen
iiber furchtsam und mifstrauisch verhalt. Vargha weist mit 
Recht darauf hin, dars die Kategode del' besonders gefahr
lichen Personen, fill' die auch er eine besondel'e Anstalt in 
del' Art von K16stern vorschHigt, in del' gewaltigen Klasse 
del' Knechte del' Strafjustiz, fiir deren Emanzipation e1' ein
tritt, nach eiuer genauen Statistik im ganzen 2 bis 4 % aus
machen. 

In betreff des Ersatzes del' Repression durch die Fiirsorge 
dl'angt sich wohl die Frage auf, wodurch sich denn eigent
lich eine derartige Fiirsorge von ih1'en anderen Arten unter
scheide, und wie es komme, daL5, wenn die Wissenschaft, die 
del' Wirkung des Strafgesetzes untel'liegenden Personen nur 
del' Fiirsorge unterwerfen will, sie nicht auch die Symptome 
angeben konne, an denen solche Personen VOl' Begehung des 
einen Verstofses gegen die Rechtsordnung' zu erkennen seien. 
Es ware doch un vergleichlich besser, mit del' Fiirsorge VOl' 

dem Verbrechen zu beginnen, als sie erst nach Veriibung del' 
Rechtsverletzung anzuwenden. Natiirlich ware dies del' Fall, 
allein die Mittel und Kenntnisse del' modernen Wissenschaft 
sind noch nicht so weit gediehen, daIs sie die Kennzeichen 
angeben konnte, nach denen es sich von vornhereill bestimmen 
Herse, weI' einen RechtsverstoCs begehen wird und weI' nicht. 
Es versteht sich von selbst, dars die allgemeinen Vorsichts
maIsl'egeln gegen Verbrechen erzeugende Bedingungen, die 
man Fi.irsorge vo t' dem Verbrechen nennen kann, im Vergleich 
zu den bisherigen vermehl't und erweitert werden miissen: 
die praktischen Amerikaner bemerken sehr richtig, dars eine 
Unze Vorbengung bessel' sei als ein Pfund Repression. Abel' 
ungeachtet dessen bleibt Flll'sorge nach den Verbrechen not
wendig. Die Comtesche Formel - savoir pour prevoil', afin 
de pouvoir - kann eben in Bezug' auf die sozialen El'-

5* 
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scheinungen und iiberhaupt auf die Erscheinungen des Menschen
geistes noch nicht in ihrem ganzen Umfange angewendet 
~werden; man muf's sich hier in vielen Fallen damit beg'niigen, 
,venn eine regressive ErkHirung ohile Voraussicht, d. h. eine 
Erklarung post factum und keine progressive ermoglicht 
wird. In einer geistigen Erseheinung - del' Geschichte del' 
Sprache hat die Wissenschaft es haufig mit einer solchen Er
klarung zu tun. Zm Erklarung fiihren wir einige Beispiele 
aus del' franzosischen Grammatik an. Wollen wir einen ge
l'ingfiigigen Gegenstand bezeichnen, so sagen wir, er sei wie 
ein "Punkt" (point); wollen wir die Geringfdgigkeit einer 
EntferllllJ1g ausdriicken, so sagen wir, es sei nul' ein "Schdtt" 
(pas); die Bezeichnungen "point" und "pas I,' sind nun in die 
franzosische Sprache als Partikel del' vollen Verneinung "ne
point", "ne-pas" iibergegangen. WeI' hatte einen solchen 
Ubergang des Gedankens in seine W ortbilder voraussagen 
konnen? N achtraglich findet das abel' die angedeutete be
friedigende Erklarung. Noeh ein Beispiel: die Romer bezeich
neten einen Sklaven mit "homo", illdem sie ihn des Namens 
"persona" nicht fllr wllrdig erachteten, ebenso wie man noch 
heute im Russischen das "Vort "Mensch" Zlll' Bezeichllung 
eines Bedienten anwendet, spatel' wurde abel' mit del' Eut
wicklung del" Standespl'i vilegien "nul' eine Person seill" gleich
bedeutend mit - nichts seinj in del' franzosischel1 Sprache 
spiegelte sich das so wiedel', dars die Bezeichnung "Person" 
sich ill die Yerlleinung "niemand" verwandelte: il n'y a 13e1'
sonne; auch das hatte niemand vOl'auszl1sehen vermocht. Mit 
einer solchen regressi ven Erldarung mllssen wir uns Hoch in 
vielem bescheiden. Daf:s jemand seiner geistigen Organisation 
nach im stallde ist, den Bedingangen des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens und seinen Verboten entgegenzutreten, kann 
hei Inanspruchnahme des Rechts, besondere M al'sregeln zu 
ergreifen, nul' von dem Uenschen mit Sicherheit gesagt 
werden, del' das durch die Tat bewiesen hat. Die EnthdllurlO" ,., 
del" Ursachen uud Motive eines geistigen El'eignisses - post 
factum - ist vorlaufig die einzige Grundlage aller Strafen-
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systeme. Hat ein Mensch ein Verbrechen begangen, so sucht 
man in seiner Fiihrung einen Zl1sammenhang' mit seiner Ver
gangenheit in betreff del' Neigungen und Gewohnheiten fest
zustellen, auf deren Hernmung und Ausrottung die strafenden 
EinwirkungsmaJsregeln abzielen; allein voraussagen, da[s der
artige Neigungen und Gewohnheiten auch bei einem anderen 
zur Begehung eines Verbrechens fiihren miissen und sich da
her fUr berechtigt halten, einen Menschen schon VOl' Be
gehung eines Rechtsverstofses zu ihre1' Abwehr odeI' Vernich
tung einer besondel'en Behandlung zu unterziehen - das 
kann niemand. Eine nahe1'e Beobachtung del' Seelenstruktul' 
del' Gefangniswelt hat gezeigt (was iibrigens mit del' positiven 
Vorstellung von den seelischen Eigenschaften des Menschen 
als von einer besonderen Funktion seiner Organisation und 
nicht einer in ihm verborgenen Substanz vollig iibereinstimmt), 
daIs dieselben Personen, welche Laster gezeigt hatten, die mit 
Strafe belegt waren, insgesamt aUe Arten von Seeleneigen
schaften zeigen, welche die echtesten Tugenden ausmachen. 
Im Gefangnis lassen sich bestandig Aufserungen aufrichtig"ter 
Gi1te, Anhanglichkeit uncI Selbstverleugnung beobachten. Die 
zu Rechtsverletzungen fiihrende menschliche Lasterhaftigkeit 
ist also lmine beliebige seelische Eigenschaft, die ein besonde
res Gepl'age verleiht, aus dem im voraus zu bestimmen ware, 
weI' sich eines Vergehens schuldig machen ,yerde und weI' nicht. 
Ganz und garnicht. Immel' mehr und mehr Bestatigullg e1'
halt die Bemerkung N e c h 1 u do \V s in Tolstois "Auferstehung" , 
daf's die im Gefangnisse Eingesperrten meistenteils Opfer von 
Bedinguugen seien, unter denen die Richter selbst, die sie 
verurteilten sich nicht bessel' benommen hatten. Es besteht , 
also fUr die gesellschaftliche Verbindung auf Grund zu tage 
getretener Aufsel'ungen eines verbl'echerischen Hangs, abge
sehen von allen Arten del' Fiirsorge, eine spezielle Notigul1g 
zur Anwendung besonderer Fiirsorgema[sregeln post factum. 
Deshalb mn[s auch die Not\vendigkeit eineT verbietel1den 
Tatigkeit in del' gesellschaftlichen Verbindung zugegeben 
werden. Man mufs allerdil1gs annehmen, dafs sich die ver-
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bietende Tatigkeit schliefslich in die Formel del' zehn Gebote: 
du sollst nicht toten, du sollst nicht stehlen, usw. verwandeln 
wird. Da hei[st es ja nicht, du' sollst nicht toten, sonst be
kommst du Zwangsarbeit, nicht stehlen, sonst wirst du ins 
Gefangnis geworfen, das sind Hinzufiigungen aus spaterer 
Zeit. Besondere Bekraftigungen zur Abschreckung bedurfen 
Verbote auch garnicht. Die Notwendigkeit diesel' Bekrafti
gungen wird ja in Bezug auf Mind81jahrige schon jetzt nicht 
mehl' anerkannt, und das hat man sich fur die Zukunft auch 
als Regel zu denken. Eine Uberschreitung des Verbots wird 
nur zu einer bevormundenden Tatigkeit dem Ubertreter gegen
uber fUhren, ahnlich wie jetzt Mind81jahrigen gegenuber ver
fahren wird. 

Wann und was zu verbieten ist, dazu liefert die Ge
schichte del' Vergangenheit nicht nur geniigenden Stoff, sie 
ist auch im stan de die wesentlicheu Vorschriften zu geben. 
Kann man denn abel' nach allelll von uns Dargelegten den 
Gedanken zulassen, da[s man hinsichtlich einer, die psychische 
Sphare beruhl'enden Tatigkeit aus den Vorschriften del' Ver
gangenheit N utzen ziehen konne, \venn die fruhel'e Grundlage 
del' Anschauungen vom modernen Standpunkt aus eine so 
falsche war? Mufs man nicht in jeder Beziehung jedes Band 
mit del'Vergangenheit zerreifsen und ihl' endgiltig den Rucken 
kehren? Was auch jetzt noch unbedingt aus del' Verg'angen
heit verwendet werden mufs, mag wieder ein Beispiel aus del' 
Astronomie zeigen. VOl' Galilei wurde angenommen, dais die 
Erde das Zentrnm sel, um das sich Sonne und Mond be
wegen; konnte man nun bei so falschen Anschauungen die 
Sonnen- und Mondfinsternisse richtig vol'aussagen? Wie man 
weirs, vermocbten das schon die Ohaldaer. Das erklart sich 
sehr einfach: man brauchte nul' die Verfinsterungen regel
mafsig aufzuzeichnen, dann war es nicht schwer, ihre Perio
dizitat ZIJ bemerken, namlich dars sich die Verfinsterungen in 
einheitlichel' Ordnung jede :223 Monate (18 Jahre und 10 Tage) 
wiederholen, wobei in jedel' solchen Periode 41 Sonnen- und 
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29 Mondfinsternisse stattfinden. Del' von den Ohaldaern zu
sammengesellten und im Almagest aufgeschl'iebenen Tabellen 
bedient sich die Astronomie noch heute. Daraus sehen wir, 
dats es auch VOl' Kenntnis del' Gesetze gewisser Erscheinun
gen richtige, auf del' Bekanntschaft mit del' Ordnung und den 
naheren Umstanden ihres Auftretens begriindete Verallgemeine
rungen geben konne. :Man darf nul' nicht den auf einer 
falschen Verallgemeinerung gegriindeten Theorien trauen. 
Bekanntlich hatte das auf del' zentl'alen Lage del' Erde und 
nicht del' Sonne gegrundete Ptolemaisehe System ebenfalls 
seine Theorie del' Finsternisse. Abel' bei einer solchen Basis 
konnte sie llatiirlich nul' eine Begriffsverwirrl1ng sein. Diese 
Theorie mui'ste Excentriks und Epicykel ersinnen, so dais 
Konig Alfons X. von Kastilien, dem man diese ausgeklugelte 
Theorie erklaren vi'Ollte, nicht mit Unreeht bemerkte, das 
Weltall ware, wenn Gott sich mit ihm bei del' Schopfung be
raten hatte, nach einem bessel'en und einfachel'en Plane auf
gebaut worden. Dasselbe lie[se sich wohl mit noch groiserem 
Rechte von den Straftheorien del' Koch und Vouglans 
sowolll del' vergangenen Tage als auch un serer Zeit sagen, 
diesen Theorien, die bOse und rachsuchtige GefUhle pragen 
und diese als gangbare Munze zur Abrechnnng fUr jede Ve1'
schuldung in Umlauf setzen. 

Diese Theoretiker pflegeu sich gegen die, auf den positiven 
Tatsachen del' modernen wissenschaftlichen Weltanschauung 
beruhenden humanitaren Forderungen sogar auf die Autoritat 
del' Religion zu berufen. Hierbei fant uns ein, was del' Histo
riker und Theologe Dollinger uber die Religion del' Griechen 
sagt, dais namlich auch dieses Yolk, gleich den AnMngern 
aller Naturreligionen, in denen die Furcht viel machtiger ist 
als das Vertrauen und die Liebe, weit meh1' an die Wirksam
keit del' Fluche und Verwunschungen als an die Kraft del' 
Segnungen glanbte und unvergleichlich haufiger zu ersteren 
als zn letzteren seine Zuflucht nahm. Wenn nns diese 
Oharakteristik einfallt, miissen wir dementsprechend sagen, 
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dafs die abschreckende Strafe das Erzeugnis einer Religion 
del' Furcht und nicht del' Liebe ist;und dars das auf ihl' ge
griindete System nur diejenigen unterstiitzen k6nnen, \velche 
meh1' an die Kraft del' FJiiche als an die des Segensspruchs 
glal1ben. In del' endgiltigen Verurteilung dieses Systems fill' 
aIle Zeiten stimmt jetzt die rationelle wissenschaftliche An
schauung mit den Forderungen del' erhabenstel1 religi6sen 
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