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Die Entlassenenfiirsorge in Deutschland unterBeriicksichtigung 
der Entwiirfe zu einem Straf- und Strafvollzugsgesetz ~. 

Von 
Dr. reed. H. Wilier, Wiirzburg. 

Seitdem mit  den Bestrebungen John Howards in England und .Flied. 
nets und Julius '  in Deutschland die Ffirsorgebewegung im Gef~ngnis- 
wesen einsetzte, hat  bis in die Nachkriegszeit hinein der Grundsatz 
gegolten, dab die Aufgabc des Staates im Strafen liege, w~hrend die 
Ffirsorge, die erst naeh vollendetem Strafvollzug zu betreiben sei, 
Aufgabe der Gesellschaft sein miisse. Die gesamte Literatur  vor dem 
Kriege t rennt  bewuBt Strafe yon Fiirsorge s~ehlich wie zeitlieh. Naeh 
der Auffassung yon .Fuchs hat die Pflicht des Staates zur Ftirsorge 
,,ihr Ende erreicht, wenn er den Gefangenen mit Kleidern ausgcstattet  
und ffir seine Heimbef6rderung Sorge getragen ha t" .  Eine glfickliche 
L6sung des Ftirsorgeproblems k6nne nur von einer genossenschaft- 
lichen Vereinigung erwartet  werden. Selbst noch ira Jahre  1923 for- 
derte der Generalsekret~r des Deutschen Caritasverbandes 2 in einer 
Ver6ffentlichung fiber Gefangcnenffirsorge Scheidung der Fiirsorge yore 
Strafvollzuge und Losl6sung der Fiirsorgetr~ger yon den Strafvoll- 
zugsorganen. Die 1Jberzeugung, dab die Fiirsorge zweekmgBig bereits 
in die Zeit des Strafvollzuges zu fallen habe, dab sie gleichm~iflig eine 
Au[gabe des Staates und der Gesellscha/t sei, hat  sich erst in den letzten 
Jahren  nach dem Kriege entwickelt. Noch jetzt  aber ist sie nicht 
Allgemeingut geworden. 

Um die wichtige Frage,  wieweit der Staat  zu wirksamer Ge- 
fangenen- und Gefangenenentlassenenffirsorge verpflichtet ist, welter 
zu klgren, sollen in dieser Arbeit die zur Zeit bestehenden Verhhltnisse 
einer umfassenden, objektiven Wiirdigung unterzogen werden. Es 
wird darzulegen sein, 

1 Naeh einem Vortrag auf der XV. Versammlung der Deutschen Gesellschaft 
ftir gerichtliche und soziale Medizin in Diisseldorf, September 1926. Der Vortrag 
wurde gemeldet ~uf Anregung yon Herrn Professor Dr. Fischer. 

.z p. W. Wiesen, Katholische Korrespondenz 1923, Nr. 204. 
z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 11. Bd. 29 



424 tt. Willer : 

1. ob und in weleher Weise naeh den augenblicklich geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen der Staat Entlassenenfiirsorge treibt und 

2. mit welchem Erfolge die privaten Organisationen arbeiten. 
Nach einer Besprechung dieser Verh~ltnisse soll in einem zweiten 

Teile gezeigt werden, was de lege ferenda (Strafgesetz- und Strafvoll- 
zugsgesetzentwiirfe) vom Staate fiir kiinftig bereits vorgesehen ist, 
und der dritte Teil der Arbeit wird untersuchen, ob die in den Ent- 
wiirfen vorgesehenen Bestimmungen die Ffirsorge ersch6pfend be- 
handeln, oder ob sie durch weitere Vorsehl~ge und Anregungen noeh 
auszubauen ist. 

I. 

Bestehende Yerh~iltnisse 

1. au] Grund geltender gesetzlicher Bestimmungen. 
Entgegen einer Bestimmung der Reichsverfassung (Art. 7, Nr. 3) 

ist der Strafvollzug in Deutschland bisher reichsgesetzlich noch nicht 
geregelt. DaB seit langem schon ein solches Bediirfnis vorliegt, dem 
im vorigen Jahre endlich dutch die Vorlage eines Entwurfs zu einem 
Strafvollzugsgesetz entsprochen worden ist, beweisen wiederholte Ver- 
suche, eine allgemeine Regelung zu erstreben. Bereits ira Jahre 1879 
wurde ein Gesetzentwurf ausgearbeitet, der in der t tauptsache wegen 
der aus ibm zu erwartenden hohen Kosten abgelehnt wurde, und am 
28. Oktober 1897 wurden yon den Bundesregierungen gemeinsame 
Grunds~tze aufgestellt, die bei dem Vollzuge geriehtlich erkannter 
Freiheitsstrafen zur Anwendung gelangen sollten (Zentralblatt fiir das 
Deutsche Reich 1897), und die den Vollzugsordnungen der Bundes- 
staaten als Richtlinien dienten. Die damals in diesen Grunds~tzen 
ausgesprochene Absicht, sparer eine weitere gemeinsame I~egelung 
vorzunehmen, wurde im Jahre 1923 verwirklicht. Am 7. Juni  dieses 
Jahres vereinbarten auf Vermittlung des Reichsjustizministers die 
Landesregierungen Grunds~tze fiir den Vollzug yon Freiheitsstrafen 
(R.G.B1. II ,  S. 263), die bis sp~testens 1. VII. 1924 durchgefiihrt werden 
sollten. Die hier atffgeste]lten Bestimmungen sind in die nunmehr 
geltenden Dienst- und Vollzugsordnungen eingearbeitet worden, die so 
ein ziemlich gleiehf6rmiges Bild erhalten haben, so da[~ die erzielte 
Regelung fast als einheitlich angesehen werden kann. In  einer t~eihe 
yon Paragraphen nehmen die Richtlinien auch Stellung zu der Frage 
der Entlassenenffirsorge. 

Von den Anweisungen fiber die Verwendung der Arbeitsbelohnung (w 79If.) 
bestimmt der w 82 Abs. II, dal] yon dem als sog. Rfieklage gutgesehriebenen Teile 
der Arbeitsbelohnung der Gefangene nut solche Auslagen bestreiten daft, die im 
Interesse seines Fortkommens oder des Fortkommens seiner Familie nach der 
Entlassung liegen. Nur in F~llen der Not soll es dem Gefangenen gestattet sein, 
Angeh6rige, denen er vor der Aufnahme in die Anstalt Unterhalt gewahrte, auch 
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w~hrend der Strafzeit aus der Rfieklage zu untersttitzen. Jedoeh darf fiir diesen 
Zweek h6chstens die H/~lfte der Rtieklage verwandt werden, damit bei der sp/~ter 
effolgenden Entlassung der Gefangene selbst nicht jeder Hilfe entbl61]t dasteht. 

Der 6. Absehnitt der vereinbarten Grundshtze bespricht kurz in den w167 130 
und 131 die anzustrebende Regelung des Strafvollzugs in Stufen bei 1/tngeren 
Freiheitsstrafen, der f/Jr die Entlassenenfiirsorge insofern yon Bedeutung ist. als 
durch ihn bei Verwendung eines gesehulten Beamtenpersonals der ~bergang in 
die Freiheit am besten vorbereitet wird. ])as progressive Strafsystem wird weiterer 
ftirsorgeriseher MaBnahmen aber auch nieht entraten k6nnen, diesen jedoch in 
wertvoller Weise vorarbeiten. 

Aus den w167 196--212 des 9. Absehnittes, der besondere Vorschriften fiir Jugend- 
liche enth~lt, bezeichnet der w 203 es als erstrebenswert, Jugendliche, die eine 1/~ngere 
Freiheitsstrafe verbtiBen, w/~hrend der Strafe ein Handwerk oder einen sonstigen 
Beruf erlernen zu lassen. Bei der Eiarichtung der Arbeitsbetriebe, bei der Aus- 
wahl der in ihnen besch/fftigten Beamten und bei der Zuweisung der einzelnen 
Gefangenen in die Arbeitsbetriebe soll auf die Erreichung dieses Zieles Rticksicht 
genommen werden. Der w 208 empfiehlt, den an die jugendliehen Gefangenen 
zu erteilenden Unterrieht /~hnlich dem Unterricht in den Fortbildungssehulen zu 
gestalten. Der Jugendliehe soll durch diese MaBnahmen in die Lage gebraeht 
werden, naeh der Entlassung in einem gelernten :Beruf ffir seinen Unterhalt  sorgen 
zu kSnnen. 

Der 10. und 1]. Abschnitt handeln yon der Entlassung und der Fiirsorge 
naeh der Entlassung (w 216ff., w 225ff.). Der w 217 fordert, dab die Gefangenen 
bei der Entlassung so gekleidet sein miissen, wie es die Jahreszeit, Gesundheit 
und Sehicklichkeit erfordern. Fiir den Fall, dab die eigene Kleidung und Wasche 
des Gefangenen nieht genfigen, sind angemessene Stiieke zu beschaffen oder 
aus den Anstaltsbest/~nden abzugeben. Naeh w 218 soil fiir ausreichendes l~eise- 
und Zehrgeld gesorgt werden, unter Umst/inden aus staatlichen .Mitteln, wenn 
Arbeitsbelohnung oder sonstige eigene Mittel ties Gefangenen nicht ausreichen 
und an@re Zuwendungen aus nichtstaatlichen ~Iitteln nicht zur Verftigung stehen. 
Start des Reisegeldes soll eine Fahrkarte naeh dem Entlassungsorte gew~hrt 
werden dfirfen. Der Abs. 3 des w 219 fordert, dab aus den Abmeldebescheinigungen 
und anderen Personalausweisen nicht ersichtlich sein daft, dab der Ent]assene 
den Aufenthalt wechselt, well er aus einer Stra]anstalt entlasse~ wurde. Die Be- 
aehtung dieser ]3estimmung hat  fiir die erste Zukunft des jung Entlassenen gr613te 
Bedeutung, solange das Vorurteil yon Arbeitgeber wie Arbeitnehmer der Arbeits- 
beschaffung ffir den Entlassenen und damit seiner Resozialisierung hindernd im 
Wege steht. Von der Entlassung eines Fiirsorgez6glings oder eines Minderj/~hrigen, 
ffir den Fiirsorgerziehung oder Sehutzaufsicht geboten erscheint, soll recbtzeitig 
der fiir die Anordnung oder Durcbfiihrung dieser MaBnahmen zust/indigen Stelle 
Kenntnis gegeben werden (w 223). 

Nach w 225 ist bereits wahrend des Strafvollzugs darauf Bedacht zu nehmen, 
dab dem Gefangenen for die Zeit naeh der Entlassung passende Unterkunft und 
Arbeit gesichert ist. Um dies zu erreichen, sind alsbald nach der Aufnahme in 
die Anstalt die Lebensverh~ltnisse des Gefangenen zu ermitteln. Weiterhin soll 
mit den AngehSrigen, friiheren Arbeitgebern und anderen dem Gefangenen nahe- 
stehenden Personen Verbindung aufgenommen werden. Um die Beschaffung yon 
Arbeitsstellen zu erm6glichen, wird st~ndige Fiihlung der strMvollstreckenden 
]3eh6rden mit den Arbeitsnachweis/~mtern gefordert. ]m w 226 verlangen die 
Grunds/itze vom 7. Jnni  1923 ein fortgesetztes Zusammenarbeiten mit den Ftirsorge- 
vereinigungen f~r entlassene Gefangene und F6rderung ihrer T~tigkeit. Den 
Vertretern dieser Fiirsorgevereine soll im Rahmen der Ordnung und Sieherheit 

29* 
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des Anstaltsbetriebes der Verkehr mit den Gefangenen jederzeit gestattet sein. 
Die Gefangenen sollen auf die privaten Ffirsorgeeinrichtungen sowie auf die 
5ffentlichen Arbeitsnachweise hingewiesen werden. In  geeigneten FMlen wird 
empfohlen, dem Gefangenen nahezulegen, sich in die Schutzaufsieht eines Vereins 
oder einer besonders geeigneten Person zu begeben. Im w 227 wird gefordert, 
Gefangenen, die bei ihrer Aufnahme eine Anwartschaft auf eine Sozialversicherung 
haben, nahezulegen, sieh die Anwartsehaft dureh Erffillung der gesetzliehen 
Voraussetzungen zu erhalten. Die f~Uigea Beitr~ge sollen aus dem Hausgeld, 
der Rfieklage oder mit Zustimmung des Gefangenen aus seinen sonstigen Mitteln 
bezahlt werden k0nnen. Der w 228 leg~ die Fiirsorge in erster Linie einem etwa 
besteUten Fiirsorger ob. Neben ihm sollen alle Anstaltsbeamten nach Kr~ften 
bemiiht sein, das Fortkommen des Gefangenen nach der Entlassung zu erleichtern. 
Naeh w 229 ist die Rfieklage dem Gefangenen bei der Entlassung in der I~egel 
in bar auszuh~ndigen. Mit Zustimmung des Gefangenen oder, wenn naeh den 
besonderen Verh~ltnissen eine mifbr~uchliche Verwendung zu besorgen ist, soll 
sie auch ohne dessen Zustimmung in Teilbetr~gen oder zum Zweeke der allm~hlichen 
oder iiberwaehten Verwendung einer vertrauenswiirdigen Person oder Vereinigung 
oder einer Beh0rde fiberwiesen werden k5nnen. 

Auf diesen Grunds~tzen bauen  sich ziemlich gleichfSrmig, ]a gleich- 
l au t end  die je tz t  gel tenden,  nach dem 7. J u n i  1923 en t s t andenen  Dienst-  
und  VoUzugsordnungen der L~nder  auf. Lediglich Sachsen ha t  sich zu 
einer groI~ziigigen Neuordnung  der amt l ichen  Gefangenen- u n d  E n t -  
lassenenffirsorge in  ausgedehntem Umfange  entschlossen, u n d  Baye rn  
ha t  erst im Sommer 1927 das Problem erneut  aufgegriffen. Auch die 
Verh~ItrSsse in  H a m b u r g  u n d  Baden  werden kurz noch besonders zu 
besprechen sein. 

Bis zum Jahre 1922 lag in Sachsen die Ffirsorge fiir entlassene Gefangene 
aussehlieflieh in den H/~nden der freiwilligen Wohlfahrtspflege, und zwar in erster 
Linie bei dem im Jahre 1836 gegrfindef~en Verein zur ~'firsorge fiir die aus Straf- 
und Korrektionsanstalten Entlassenen. In  den Jahren naeh dem Kriege drang 
im Si~ehsischen Justizministerium allm~hlich die Auffassung dutch, daft dutch 
rein private Wohlfahrtsarbei$ das Bediirfnis nach planm/~figer Ffirsorge for die 
entlassenen Gefangenen nieht hirrreichend befriedigt werde. Es wurde erkannt, 
daf nach dem verlorenen Kriege und der Inflation private Mittel zur Bew/~ltigung 
der grofen Aufgabe, die Entlassenen zu resozialisieren, weniger dema je ausreiehten, 
und dal~ deshalb die Wiedereingliederung des Rechtsbrechers in die Gesellschaft 
und die dazu notwendige ~iirsorge Aufgabe des Staates seien. Diese Erkenntnis 
ffihrte zu der Einrichtung der amtlichen Fiirsorge ffir Gefangene und Entlassene. 
Sie entsprieht in manehen Punkten Einrichtungen, wie sie im Auslande (Amerika, 
England) gesehaffen wurden, geht aber zum Tell noch welt darfiber hinaus. 

Im Jahre 1922 schon stellte das S~chsisehe Justizministerium bei einigen 
seiner Verwaltung unterstellten Gef/ingnissen und Staatsanwaltsehaften haupV 
amtliehe Fiirsorgebeamte an. Am 1. April 1923 wurde ein bis dahin zwischen 
Justiz- und Innenministerium bestehender Dualismus beseitigt, und die his zu 
dieser Zeit noeh dem Ministerium des Innern unterstellten Anstalten wurden dem 
Justizministerium angegliedert. Rechtzeitig, am 27. III.  1923, war vom Ministerium 
der Justiz eine Verordnung fiber die Gef~ngnisffirsorge erlassen worden, und am 
1. IV, 1923 wurden nunmehr auch an den bis dahin dem Innenministerium unter- 
stellten Gefangnissen sowie in der Mehrzahl der Landgerichtsbezirke Ffirsorge- 
beamte im Staatsdienst angestellt. 
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Diese Ftirsorger sind fast ausschlieBlich Akademiker mit den ]3esoldungs- 
gruppen X und XI. Ihre Anstellung erfolgt unter der Bedingung, dab sie den Naeh- 
weis strMreehtlieher, psyehiatriseher and kriminalpsychologiseher Ausbildung 
und Erfahrung erbringen kSnnen. I m w  3 der gcnannten Verordnung werden die 
Qualiti~ten umsehrieben, die den Ftirsorger auszeichnen sollen: ,,Menschenkermtnis 
und die F~higkeit, sieh in die Seele straff~llig gewordener Menschen und Gefangener 
zu versetzen und sieh feinffihlig auf die seelisehe Eigenart jedes einzelnen Sehfitz- 
lings einzustellen, miissen sich beim Ffirsorger mit vorurteilsloser Mensehenliebe 
vereinen." Die Aufgabe der Ftirsorger soll es nach w 1 der Verordnung sein, ,,dem 
Gefangenen mit Rat und Tat beizustehen und auf die Gefangenen dutch ]3e- 
fSrderung ihrer inneren Wandlung und Einkehr und Erweckung mad St/~rkung 
ihres :Besserungswillens erzieheriseh so einzuwirken, dab weitere Straftaten ver- 
hiitet werden". In der Wahl ihrer MaBnahmen im Einzeifall haben die Fiirsorger 
freie/-Iand. Ira w 7 der Verordnung werden die wichtigsten Gesiehtspunkte auf- 
gezi~hlt, die der Fiirsorger zu berticksiehtigen hat: 

a) Aufreehterhaltung mad Wiederherstellung der Beziehungen seiner Sehtitz- 
linge zu ihren AngehSrigen und zu Arbeitgebern; Verstihnung der Schtitzlinge 
mit dem Verletzten, ttinwirken auf Wiedergutmachung angerichteten Schadens; 

b) Sorge ffir in Not geratene AngehSrige des Schiitzhngs; 
c) Beistand bei der Erledigung wirtschaftlicher und rechtlicher Arlgelegen- 

heiten, speziell bei Erhaltung yon Anwartschaften aus der Sozialversicherung mad 
bei der Berufswahl; 

d) Sorge fiir ein gesichertes Unterkommen nach ]3eendigung der Haft. 
Der Verkehr mit den1 ]~ntlassenen soll unauffallig aufrechterhalten werden. 

Ntitigenfa]ls hat der Fiirsorger die Schutzaufsicht zu iibernehmen. Schon w/thread 
der I-Iaft soll der Ffirsorger seineln SchiitzIing so nahetreten, dab er alle diese 
1)fliehten spi~ter gut erfiillen kann. ~aeh )JSglichkeit soll die 1)erson des Ftir- 
sorgers im Einzelfall niebt wechseln. Da bei der Entlassung eines Gefangenen an 
einen anderen Oft diese ideale Forderung sich nicht immer erftillen lassen wird, 
soll die Austibung der Fiirsorge einem anderen Ftirsorger tibertragen werden 
kSnnen (w 8). Auch soll sich der Fiirsorger, wenn ihm das besser erseheint, frei- 
williger Heifer bedienen kSnnen. :Doch ist er dann gehalten, die T/ttigkeit dieser 
Heifer zu iiberwachen. 

Seit dem 1. II. 1922 besteht in Sachsen die Stelle eines sog. Staatsbeauftragten 
ffir die Strafentlassenenpflege. Dieser :Beanxte, der als staatlieher Fiirsorger mitten 
in der 1)taxis der Entlassenenpflege steht, hat die Aufgabe, der amtlichen und 
privaten Ffirsorge Anregungen zu geben und die 0ffentlichkeit aufzukl~ren. Er 
ist gleichzeitig Gesehaftsfiihrer des t/auptausschusses des Sachsischen Schutz- 
vereins ftir entlassene Gefangene, eine ganz besonders gltickliche LSsung, da bier 
nunmehr eine XIittlerstelle zwischen staatlichen und privaten Fiirsorgeorganen 
besteht. 

Der si~chsisehe Staat blieb bei diesen auf dem u erlassenen 
Bestimmungen nieht stehen. Einen weiteren bedeutenden Fortschritt brachfe 
das Wohlfahrtspflegegesetz yore 28. III .  1925, das als das erste Landesgesetz 
in Deutschland neben einer grol3en l~eihe anderer Aufgaben die Strafentlassenen- 
pflege als eine P/lichtaufgabe der 5//entlichen Wohl/ah~tsp/lege bezeichnet (w 2, 
Ziff. 12) und im w 6, Abs. 3 bzw. w 20, Abs. 4 den Staat zur Organisation der Straf- 
entlassenenpflege ~ und zur Tragung ihrer Kosten verpflichtet. Als ein ~Novum mul~ 
es bezeiehnet werden, dab die finanzielle Last eines Teiles der 5ffentlichen Wohl- 
falrrtspflege dem Staat und nicht den J3ezirksftirsorgeverbitnden auferlegt wird. 

1 Unter Strafentlassenenpflege ist hier framer die gesamte Gefangenenfiirsorge 
entsprechend der Justizministerial-Verordnung vora 27. IIL 1923 zu verstehen. 
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Es gesch~h dies deshalb, weil erkannt worden war, dal~ Strafvollzug uad Ent- 
lassenenpflege nieht zu trennen sind, und weil ebendarum der Staat als der einzig 
geeignete Trager dieser Organisation erschien, 

In  die praktische Erledigung der Aufgaben der Entlassenenpflege teilen sieh 
nach den Bestimmungen der Ausftihrungsverordnung (zum Wohlfahrtspflegegesetz) 
vom 20. III, 1926 die staatlichen Ffirsorger und die Bezirksfiirsorgeverb~nde. 
Der w 72, Abs. 1 dieser im Einvernehmen mit dem Justizministerium erlassenen 
Ausfiihrungsverordnung besagt, da2 die amtliche Entlassenenpflege von staatlichen 
Fiirsorgern und den Bezirksfiirsorgeverbanden ausgeiibt wird. Derselbe Paragraph 
gibt in seinen Abs~ttzen 2 und 3 l~ichtlinien fiir die Abgrenzung der Aufgaben- 
kreise, und zwar soUen gem~B Absatz 2 die staatliehen Fiirsorger auf die Erfiillung 
der sittliehen und erzieherischen, die Bezirksfiirsorgeverbande nach Absatz 3 auf 
die Erfiillung der wirtsehaftlichen und gesundheitlichen Aufgaben der Straf- 
entlassenenpflege besonderen Weft legen. Feste Grenzen lassen sich hier natur- 
gemini] nicht ziehen. Das ist bei verst~ndnisvollem Zusammenarbeiten der Stellen, 
das im w 73, Abs. 1 ausdriicklich vorgesehrieben wird, auch nicht notwendig. 
Die vorgesehene Verteilung der Aufgabengebiete will lediglieh zum Ausdruck 
bringen, dal3 im allgemeinen die ira Einvernehmen mit den Strafvollzugsbeh6rden 
arbeitenden, kriminalpsychologisch und p~dagogisch besonders geschulten und 
erfahrenea Fiirsorger, die den Gefangenen sehon aus der Haftzeit kennen und 
sein Vertrauen gewonnen haben, mehr geeignet sind, durch psychische Einwirkung 
individueUe Fiirsorge zu betreiben, wi~hrend die Aufgaben der allgemeinen, mehr 
wirtsehaftlichen Fiirsorge besser den Organen iiberwiesen werden, die aueh sonst 
die Aufgaben der Wohlfahrtspflege durchfiihren. Der organisatorisehe Ausbau der 
sachsisehen Gef~ngnisfiirsorge wird nach einer Mitteilung Starke~ gegenw~rtig so 
betrieben, dab bei ehmr Gef~ngpAsbev6!l~erung yon durchschnittlich 4500 Personen 
26 Fiirsorger teils an den Sitzen der 7 Staatsanwaltschaften des Landes, tells 
bei den gr6~eren Gefi~ngnissen die Fiirsorgearbeit ausiiben. Unter diesen Fach- 
beamten soll sich auch eine Fftrsorgerin bei dem gr6l~ten Frauengefi~ngnis befinden. 

Die privaten Fiirsorgevereine sollen weiterhin zur Mitarbeit herangezogen 
werden. Vor allem sollen sie aufkl~rend in der Gesellschaft wirken. Von einer 
wirtsehaftliehen Mithilfe wird - -  und das mit Recht - -  offenbar nicht viel erwartet. 
Dagegen sollen sie es sich angelegen sein lassen, aus ihren Mitgliedern den staat- 
lichen Ffirsorgern geeignete I-Ielfer zu steUen. Diese Beschr~nkung der Arbeits- 
gebiete der freien Entlassenenfiirsorge ist zwar gesetzlich nicht festgelegt. Nach 
den Winken jedoch, die der derzeitige Staatsbeauftragte fiir Strafentlassenenpflege 
in Sachsen, Oberregierungsrat Fliegel, 1926 im 2. Handbueh des s~ehsischen 
Sehutzvereins fiir Strafentlassene in Dresden mit Zustimmung des Arbeits- und 
Wohlfahrtsministeriums mitgeteilt hat, daft angenommen werden, dal~ die leitenden 
Stellen der privaten Fiirsorge etwa eine derartige I-Ielferstellung im Auf- und Ausbau 
der s~chsischen Strafentlassenenpflege anzuweisen beubsichtigen. 

Einen anderen Weg amtlicher Entlassenenfiirsorge hat Bayern beschritten. 
In B~yern bestehen, wie in den anderen L~ndern, zahlreiche private Obsorge- 
vereine, wie sie bier genannt werden. Zentralverein ist der Verein zur Obsorge 
fiir entlassene Str~tflinge in Miinchen. Amtlieherseits bestand seit dem 1, I. 1909 
in Nttrnberg eine staatliche Hauptstelle fiir Gefangenenobsorge. Diese war der 
Gefangenenanstalt in Niirnberg angegliedert und unterstand direkt dem Staats- 
ministerium der Justiz. Ihre Geschi~fte wurden yon den h6heren Anstaltsbeamten 
wahrgenommen. W~hrend ihres Bestehens hat sie eine segensreiche Tiitigkeit 
entfalten k6nnen, da sie mit staatlichen Mitteln reiehlich ausgestattet wurde. 
Vor dem Kriege erhielt die Hauptobsorgestelle j~hrlieh yore Staate 25000 R1K. 
In  der Nachkriegszeit sind diese Mittel noeh erh6ht worden. Das Ministerium der 
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Justiz hat  mir freundlicherweise ffir das Jahr  1925 auf einen ausffihrlichen Frage- 
bogen Auskunft erteilt. Danach standen der Hauptobsorgestelle im Gescb~fts- 
jahr 1925 insgesamt 85909,25RM. zur Verffigung. Von dieser Summe waren 
80000 RM. staatliche Zuschfisse. Der Rest yon 5909,25 RM. bestand aus Geld- 
buBen, die yon den Geriehten festgesetzt und ffir Zwecke der ZEntlassenenffirsorge 
abgeffihrt worden waren. Die T~tigkeit der Stelle hat  sich im Jahre 1925 ganz 
~hnlich wie bei den charitativen Ffirsorgevereinen abgewickelt. NaturgemitB 
konnte mit  den grSBeren Mitteln auch manches erreicbt werden. In  5421 F~llen 
wurde entlassenen Gefangenen oder deren hilfsbedfirftigen FamilienangehSrigen 
Geld, Kleider, W~sehe und Fahrgeld zugewiesen. Eine Ausscheidung der einzelnen 
Unterstfitzungsarten, ob Geld, W~sche oder Kleidung, war nicht mSglich. Die 
HShe allein dieser Zuwendungen betrug 48208,98RM. 80M~nnern wurden 
Arbeitsstellen vermittelt. In  20 F~llen wurden im Interesse der Fortffihrung eines 
frfiher ausgefibten Berufs, zum Beispiel durch Beschaffung yon Werkzeug, Geld- 
mittel gew~hrt. Die Gesamtsumme ffir diesen Zweck war gering. Sie betrug 
486,30 RM. Einmalige kleinere Unterstfitzungen wurden in rund 4500 Fitllen an- 
gewiesen, in einer Gesamth5he yon 29709,60 RM. SchlieBlich gelang es der H a u p t  
obsorgestelle w~hrend des Jahres 1925 in einer dem Verein ffir innere Mission 
gehSrigen Schreibstube ffir stellenlose Kaufleute 89 5I~nner, darunter 13 Straf- 
entlassene, unterzubringen. 

Wie aus den soeben wiedergegebenen Zahlen des Jahres 1925 hervorgeht, 
mul3te sich die Nfirnberger Hauptobsorgestelle in erster Linie trotz vorhandener 
guter Mittel damit begnfigen, die Entlassenen mit  Geld und ~hnlichem zu unter- 
stfitzen, w~hrend die Vermittlung yon Arbeit und Unterkunft zurficktrat. Mit 
den 6ffentlichen Arbeitsnaehweisen bestand keinerlei Ffiblung, wie mir die Haupt- 
obsorgestelle mitteilte. Um diesen richtig erkannten ~belsti~nden abzuhelfen, 
wurde mit  EntschlieBung des bayerischen Justizministeriums yore 12. VII. 1927 
(Nr. 28903) die Einrichtung der Hauptstelle umgestaltet und ihr Arbeitsfeld 
erheblich erweitert. 

Zun/~chst einmal wurde aus staatlichen Mitteln eine t3bergangsanstalt, ein 
Obsorgeheim, in Lichtenau errichtet, da man yon der ganz richtigen Erkenntnis 
ausging, dab es eine groBe L/icke bedeute, wenn der Gefangene aus der Anstalt 
unmittelbar in den freien Existenzkampf hinaustritt.  Aus Zweckm~tl3igkeits- 
grtinden wurde mit  dieser (~bergangsanstalt die Hauptobsorgestelle, nunmehr 
Obsorgeamt genannt, verbunden. Hierdurch wurde die Verlegung yon Nfirnberg 
notwendig, und at~s diesen Ma]nahmen entstand die soeben erw~hnte Ministerial- 
entschlieBung, die bestrebt ist, die bayerisehe Dienst- und Vol]zugsordnung, 
deren Bestimmungen im fibrigen yon den Reichsgrunds/~tzen und denen der anderen 
L~nder nicht abweichen, zu erweitern und speziell die Vorschriften der w167 202 
und 207--212 fiber Gefangenen- und Entlassenenobsorge zu vertiefen. Hier soll 
das Wiehtigste herausgehoben werden. 

Die EntsehlieBung besteht aus 3 grol3en Teilen. Im Abschnitt 1 wird die 
Obsorge am Strafort besprochen, im Abschnitt  2 die Ti~tigkeit des Obsorgeamts, 
w~hrend der Abschnitt 3 yon dem 0bsorgeheim und seiner Arbeit in der Ent- 
lassenenffirsorge handelt. 

Im Abschnitt  1 wird eingangs hervorgehoben, dab es nicht angeht, wenn sich 
die Strafanstalt damit begnfigt, dem Gefangenen bei der Entlassung ein paar Mark 
zu iibergeben, ihn abet im fibrigen seinem weiteren Schicksal preiszugeben. Es 
wird mit  allem Naehdruck darauf hingewiesen, dab die :Bemtihungen, dem Gefange- 
nen fiir die Zeit nach der Entlassung Unterkunft und Arbeit zu sichern, nieht frtih 
genug einsetzen k6nnen. Als der geeignetste Obsorger wird der Anstaltsgeistliche, 
n~cbst ihm der Anstaltslehrer bezeiehnet. Hauptamtl iehe Ffirsorger, Fachbeamte, 
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wie wit sie in Saehsen kennengelernt haben, gibt es in Bayern nieht. Die Obsorger 
sollen das private Ffirsorgewesen beleben und fOrdern. An dieser Art der ~iirsorge 
soll weiter wie bisher festgehalten werden. Die ObsorgemaBnahmen w~hrend der 
Haft gelten neben der vorsorglichen Arbeits- und Unterkunftsbeschaffung den An- 
gehOrigen, der l~flege ihrer Beziehungen zu den Gefangenen und der Erledigung 
wirtschaftlieher Angelegenheiten, so z.B. der Erhaltung yon Anwartschaften 
aus der Invaliden- oder Angestelltenversieherung. Als eine wiehtige Bestimmung 
ist hier die zu erw/~hnen, dal~ entlassene Gefangene nicht lediglich deshalb, well 
sie aus einer Strafanstalt kommen, in der Gew/ihrung/Sffentlieher Ffirsorge, etwa 
der Erwerbslosenffirsorge, verktirzt werden dfirfen. Die Bestimmungen fiber die 
Obsorge bei der Entlassung selbst (I, 3) kommentieren die einschlttgigen Para- 
graphen der D.V.O. tiber die Gewi~hrung yon Kleidung sowie yon Reise- und 
Zehrgeld. Sie verffigen, dab ffir alle diese Leistungen, soweit sie nieht von An- 
gehSrigen, Ffirsorgeverbanden oder einem Obsorgeverein fibernommen warden, 
die Anstalt, in der sich der Gefangene befunden hat, aufzukommen hat. Die Ver- 
weisung an das Obsorgeamt (I, 4) soll erst effolgen, wenn alle Bemiihungen des 
Gefangenen oder der Anstalt um ein gesiehertes Unterkommen vergeblieh waren 
und der Gefangene bei der Entlassung nieht weil~, wohin er sich wenden sell. In 
solchen Fi~llen soll das Obsorgeamt rechtzeitig fiber die persSnliehen Verh/s 
des Gefangenen, seine berufliehen F~higkeiten und seinen Gesundheitszustand yon 
der Strafanstalt aus orientiert werden, und es soll dann auf Grund seiner Beziehungen 
je naeh Eignung des vor der Entlassung stehenden Gefangenen ein Unterkommen 
vermitteln. Falls dies mit dem Zeitpunkt der Entlassung noeh nicht mSglieh ist, 
steht dem Entlassenen das dem Amt angegliederte Obsorgeheim zur Verffigung. 
Jedoch soll die Aufnahme in das Heim yon der Zustimmung des Entlassenen 
abh/~ngen. Eine zwangsweise Einweisung soll grunds~tzlieh nicht stattfinden. 

Es wurde bereits gesagt, dab in erster Instanz die Strafanstalten alles daran 
setzen sollen, die Zukunft des Entlassenen sicherzustellen. Das wird in wenigen 
einleitenden S/~tzen zum Abschnitt 2 der Ministerialentsehliel]ung noch einmal 
unterstrichen. Als besondere Aufgaben des Obsorgeamtes warden in diesem Teil 
der Entsehliel3ung folgende genannt und unter den entspreehenden Ziffem aus- 
ffihrheh besprochen: 

1. Die Unterstfitzung yon Angeh6rigen der Gefangenen w/~hrend der Haft. 
2. Die Unterstiitzung entlassener Gefangener und ihrer Angeh6rigen. 
3. Die Arbeitsvermittlung. 
4. Die Schutzaufsieht. 
5. Die Zusammenarbeit mit den in der Obsorge t/~tigen Vereinen. 
6. Die Aufkl/~rungs- und Werbearbeit. 
Die Unterstfitzung der AngehSrigen yon Gefangenen w/~hrend der Haft 

(Ziff. 1), die mit in den Rahmen der Entlassenenfiirsorge gehSrt, da sie ja die 
Aufnahme des Gefangenen in die Familie vorbereiten soU, gehSrt in erster Linie 
zu den Pfliehten der Ffirsorgeverbs Aufgabe des Obsorgeamts ist r bei 
entsprechender Benachriehtigung auf die Innehaltung dieser Verpfliehtung der 
Ffirsorgeverb/~nde hinzuwirken. Erst dann, wenn aus irgendwelehen Grfinden ein 
reehtzeitiges Einsetzen der 5ffentliehen Ffirsorge ausbleibt, oder wenn es notwendig 
crscheint, fiber das Mal3 der Zuwendungen dieser Stellen hinauszugehen, soil das 
Obsorgeamt aueh hier helfend eingreifen. Mi~ dieser Angeh6rigenunterstfitzung 
soUen die Strafanstalten nicht befal~t werden. 

In Ziff. 2 wird ausdrficklich der alte Ffirsorgegrundsatz, gegen den immer 
wieder gefehlt wird, betont, dal3 dem Entlassenen mit Geldzuwendungen, die 
lediglieh ein Almosen ausmaehen, meist wenig genfitzt wird. Vielmehr soil danaeh 
gestrebt werden, dem Entlassenen wirksam zu helfen dutch die Gewis yon 
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Reisemitteln nach einem vielleicht entfernt gelegenen Arbeitsplatz, durch die 
Besehaffung von Werkzeug und Arbeitsmateri~l, durch die Bez~hlung yon Miete, 
die AuslSsung verpfandeter Gegenst/~nde und in besonderen Fallen aueh durcb 
ein bemessenes Darlehen, das zinslos oder zu einem geringen ZinsfuB dann gew/ihrt 
werden so]l, wenn der Entlassene beabsiehtigt, ein Geseh/~ft zu griinden oder 
einen anderen Beruf zu finanzieren. 

Die Vermittlung yon Arbeit (Ziff. 3) wird mit  Reeht als ,tier Angelpunkt der 
Entlassenenobsorge" bezeichnet. Dem Obsorgeamt wird aus dieser Erkenntnis 
die Arbeitsvermittlung als Haupttat igkeit  zur besonderen Pflieht gemacht. Auch 
in dieser Ziffer wird hervorgehoben, dal3 die Aush/~ndigung baren Geldes fiir 
willensschwache Menschen unter Umst/~nden eine neue Gefahrdung bedeutet. 

In einem allgemeinen Tell der Bestimmungen fiber die Arbeitsvermittlung wird 
ausgeffihrt, daft der Kreis der Entlassenen sich in 3 Gruppen teilen 1/~13t. Auf die 
Notwendigkeit, der Entlassenenfiirsorge diese Dreiteilung zugrunde zu legen, 
konnte ich bereits in meinem u auf der Diisse!dorfer Tagung der Deutschen 
Gesellschaft fiir gerichtliche und soziale Medizin im Jahre 1926 hinweisen. Auch 
Sommer empfiehlt, sich in der Entlassenenfiirsorge yon ihr leiten zu lassen. In 
der Entschliei3ung des bayerischen Justizministeriums erseheint sie zum ersten 
Male auch in amtliehen Bestimmungen. 

Die 1. Gruppe umfal3t diejenigen Rechtsbrecher, die nicht f/~hig und nicht 
gewillt sind, in ein ordnungsm/~13iges, gesetzmal3iges Leben zuriickzukchren. 
Es sind das diejc~figen, fiir die sich die ]3ezeichnung ,,Gewohnheitsverbrecher" 
eingebiirgert hat. Ihrer wird bei der Besprechung der zu erwartenden Gcsetze noch 
ausfilhrlich gedaeht werden. Sie sollcn nach Ziff. 3 der bayerischen Justizmi- 
nisterialentschlieBung ffir den Regelfall yon der Obsorge ausgeschlossen werden. 
Auf sie soll die Mal3nahme der Sichcrungsverwahrung, wie sie im Strafgesetz- 
entwurf vorgesehen ist, Anwendung finden, fi, hnliches sagte ich in DSsseldorf. 
Die Entsehliel]ung bezeichnet die sorgfaltigste Auswahl bei der Zuweisung yon 
Arbeitsuohenden als das erste Gebot und wcist darauf hin, dal3 niehts die ganze 
Einriehtung der ]~ntlassenenfilrsorge mehr gefahrdet, als wenn man den Arbeit- 
gebern Leute zuweist, yon denen sie dann enttauscht werden. 

Zu der 2. Gruppe gehOrcn die Reehtsbrecher, die sich wohl eincr recht- 
schaffenen Lebensfiihrnng befieil~igen mSchten, hierzu aber allein aus sich, ohne 
feste Leitung nicht imstande sind: die Willensschwachen. Ffir diese Kategorie 
schlagt die EntsehlieSung als beste Mal3nahme eine energisch durchgefiihrtc 
Schutzaufsicht oder die Aufnahme in das Obsorgeheim vor. 

In  der 3. Gruppe schlie$lich faBt die MinisterialentschlieSung diejenigen zu- 
sammen, die zwar fahig und aueh gewillt sind, rechtsehaffen zu leben, denen sich 
aber gewisse, insbesondere wirtschaftliche I-Iindernisse in den Weg ste]len, wenn 
sie nach der Entlassung ihre Existenz wicder aufzurichten versuchen. Diese Hinder- 
nisse zu beseitigen, ist die wichtigste Aufgabe jeder Ffirsorge. Mit Recht erblickt 
bier die ~Entschliel~ung das dankbarste Feld der Obsorgearbeit. ]:)as Obsorgeamt 
soll, um wirksam eingreifen zu k6nnen, reehtzeitig yon dem Obsorgefall benach- 
richtigt werden. ]:)a13 stets alle n/~heren Verh/~ltnisse (berufliche F/~higkeiten, 
Gesundheitszustand, auch Wiinsche des Gefangenen) darzulegen sind, wurde 
bereits gesagt. Hier ist noeh einmal ganz besonders darauf hingewiesen. Das 
Obsorgeamt soll dann, wenn yon einer vorlgufigen Einweisung in das t teim ab- 
gesehen wird - -  diese bedarf ja der besonderen Zustimmung des Entlassenen - - ,  
sich mit  gr6Beren Unternehmungen, Fabriken, Genossenschaften, Bezirksver- 
waltungsbehOrden ins Benehmen setzen. Es wird empfohlen, daran zu denken, 
da$ das flache Land im allgemeinen fiir Arbeitsuehende aufnahmefahiger ist, als 
die grol3en Stadte. Um aber das Vertrauen der Landbev61kerung nieht zu tauschen, 
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soll gerade bei der AuswaM der zur Unterbringuug in der Landwirtschaft in Aus- 
sieht genommenen Gefangenen mit besonderer Sorgfalt vorgegangen werden. 
Die Obsorgevereine k6nnen zu der Arbeitsvermittlung herangezogen werden. 
Wenn ihre Mittel ffir etwa efforderlicbe Aufwendungen nicht ausreichen, solI das 
Obsorgeamt Zuschfisse gew~hren. Ganz besonderer Wert wird auf eine rege 
Zusammenarbeit mit den 6ffentlichen Arbeitsnachweisen gelegt: mit den Arbeits- 
~mtem. In allen grunds~tzliehen Fragen ist das Landesamt fiir Arbeitsvermittlung 
anzugehen. Dutch Zusammenarbeit mit den Hauptarbeitsamtern des Landes in 
Miinchen, Straubing, Ludwigshafen, Regensburg, Bamberg, Niirnberg, Wfirzburg 
und Augsburg soil sich das Obsorgeamt fiber die Lage des Arbeitsmarktes fort- 
laufend unterrichten. Von den 6rtliehen Arbeits~mtern hat das Obsorgeamt 
regelm~Big die Verzeichnisse der offenen Stellen zu bezieben. AuBerdem sollen 
den Arbeitsnachweisen alle Obsorgebediifftigen, denen auf diese Weise ein Unter- 
kommen verschafft werden soll, unter Angabe der pers6nlieben Verh~ltnisse 
reehtzeitig gemeldet werden. 

Die Schutzaufsicht (Ziff. 4) wird als ein besonders wirksames Mittel empfohlen, 
den Entlassenen in seinem Streben naeh redliehem Fortkommen zu unterstfitzen 
und ihn vor dem Verbrechensrfickfall zu bewahren. Sie kann ausgeiibt werden 
dureh das Obsorgeamt selbst, einen seiner Beamten oder eine andere vertrauens- 
wtirdige Pers6nlichkeit, die als Obsorger zu bestellen ist. Die Obsorgevereine 
dfirfen ffir diese Ti~tigkeit herangezogen werden. Die Stellung eines Entlassenen 
unter Sehutzaufsicht setzt seine Zustimmung voraus. In den Fgllen vorl~ufiger 
Entlassung oder bedingter Begnadigung k6nnen diese Zugesti~ndnisse abet yon 
der Bedingung abhi~ngig gemacht werden, dab der Verurteilte in die Anordnung 
einer Sehutzaufsieht einwilligt. Die MinisterialentschlieBung sieht insofern noeh 
eine mildere Art der Schutzaufsicht vor, als unbesehadet dieser Vorsehriften das 
Obsorgeamt in allen Fallen, in denen es mit Erfolg Arbeit vermittelt hat oder 
einem Bediirftigen sonst bei der Wiederaufrichtung einer Existenz behilflich ge- 
wesen ist, sieh dutch sehonende Nachfrage in angemessenen Zeitabsti~nden fiber 
das weitere Schieksal des Entlassenen vergewissern kann. Das Ergebnis dieser 
Nachfragen soll in der Kartei kurz vermerkt werden. 

Bei der Zusammenarbeit mit den in der Obsorge t~tigen Vereinen (Ziff. 5) 
soll als Grundsatz gelten, dab die nunmehr st~kere Anteflnahme des Staates an 
der Entlassenenfiirsorge ein Nachlassen der freien Liebesti~tigkeit auf diesem 
Gebiete nieht zur Folge haben daft. Vielmebr soll dureh eine zweekentsprechende 
Zusammenfassung ihrer Bestrebungen und deren wirksame Unterstfitzung ihre 
Arbeit ffir die Zweeke der Ffirsorge m6gliehst nutzbar gemacht werden. Die 
Tatigkeit des Obsorgeamts diesen Vereinigungen gegenfiber sell eine beratende, 
unterstfitzende und f6rdernde sein. Die GewMarung yon Zuschiissen an diese 
Vereine, die grundsi~tzlich vorgesehen ist, soll nach Begutaehtung dutch die Landes. 
stelle der bayerischen Obsorgevereine in Mfinchen effolgen. Aussehlaggebend fiir 
die H6he der Zusehfisse sollen die Rfihrigkeit des Vereins und die bisher erreichten 
Erfolge sein. Die Vereine sind anzuhalten, dem Obsorgeamt zum 1. IV. jeden 
Jahres eineu Jahresberieht fiber ihre gesamte Tatigkeit und die Verwendung der 
gewi~hrten Zuschfisse einzureichen. Das Obsorgeamt soll sein Augenmerk darauf 
richten, die mit der Obsorge befaBten Vereine in Bayern unter seiner Lei~ung zu 
einer Arbeitsgemeinsehaft zusammenzufassen. 

In  Ziff. 6 wird eine sachgem~Be Aufklfixung der breiten ~)ffentliehkeit und ihre 
Werbung fiir die Mitarbeit bei der Entlassenenftirsorge mit zu den wichtigsten 
Aufgaben des Obsorgeamtes gereehnet. Der Tages- und Faehpresse sollen deshalb 
planm~Big gemeinvers~ndliehe Aufs~tze fiber den neuzeitliehen Strafvollzug und 
die Gefangenenobsorge zur Verffigung gesteUt werden. Von Zeit zu Zeit sollen 
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in religi6sen, charitativen und /~hnlichen Vereinigungen sowie vor Wirtschafts- 
verb/~nden geeignete Vortr~ge gehalten werden. Aueh Vor t rage  im Rundfunk 
werden als ein wertvolles Werbemittel bezeichnet. Die Herausgabe eines mit 
kurzgefMtten Aufs/~tzen und geeigneten Bildern ausgestatteten Werbebfichleins 
wird angeregt. 

Der Absehnitt 3 bringt die Bestimmungen fiber das Obsorgeheim in Lichtenau, 
die Ziff. 1 allgemeine Bestimmungen. Danach soll das Obsorgeheim entlassenen 
m~nnlichen Gefangenen, denen Arbeit und Unterkommen trotz aller Bemfihungen 
rechtzeitig nieht vermittelt  werden konnte, beides vorfibergehend gewahren. 
Es soil dem Gefangenen den Weg weisen, auf dem er nach seiner Entlassung zu 
einem rechtsehaffenen Fortkommen zurfickfinden kann. Urn dies zu erreichen. 
bat  die Leitung des Helms ailes Strafanstaltsma0ige zu vermeiden. Aller Zwang 
soil deshalb auf das im Interesse der Aufreehterhaltung der Ordnung und Disziplin 
nicht zu entbehrende MindestmaB beschrankt bleiben. Die Insassen erhalten im 
Obsorgeheim Unterkunft, Verpflegung, Arbeit und Arbeitskleidung sowie eine 
angemessene Arbeitsbelohnung. 

Nach Ziff. 2 dieses Abschnittes der Ministerialentschliel]ung vom 12. VII. 1927 
ist das Helm zunacbst ffir die Aufnahme yon 100 Personen vorgesehen. Es sollen 
in der l~egel nur solche entlassene Gefangene aufgenommen werden, die sich 
am Strafort einwandfrei gefiihrt haben; insbesondere Entlassene tier Stufen2 
und 3. Abet aueh Gefangene der Strafvoilzugsstufe 1 soilen grundsatzlich nicht 
ausgeschlossen sein. Von ihnen kommen nach der Bestimmung ffir die Aufnahme 
vor allem diejenigen in Betracht, die wegen der Kfirze der Strafzeit dem Straf- 
voilzug in Stufen nieht unterworfen werden konnten. Ausgeschlossen v o n d e r  
Aufnahme soilen sein Jugendliche, Arbeitsunf~hige, Entlassene, die an anstecken- 
den oder Geschleehtskrankheiten leiden, sowie geschlechtlieh Abnorme, Sittlich- 
keitsverbrecher und andere, yon denen eine Gef/~hrdung der Mitinsassen des Helms 
oder der freien BevSlkerung zu beffirchten ist. In  der Regel hat  sich die Aufnahme 
unmittelbar an die Strafentlassung anzuschlieBen. Aber auch frfihere Gefangene. 
die bereits in die Freiheit zurfickgekehrt sind, und sich, well sie trotz ihrer Be- 
mfihungen kein Unterkommen finden konnten, dutch die Aufnahme vor einem 
erneuten Rfickfall schfitzen wollen, k6nnen aufgenommen werden. Jedoch sollen 
in der Regel nicht mehr als 3 Monate seit der StrMentlassung verflossen sein. Die 
Aufnahme, die stets eine freiwillige ist, wird davon abh/ingig gemacht, dab der 
Entlassene sieh verpfhchtet, mindestens einen Monat im Helm zu bleiben. Welter 
hat  er die scbriftliche Versicherung abzugeben, die Hausordnung gewissenhaft zu 
befolgen, die ihm zugewiesene Arbeit fleiBig zu verrichten, sich des unerlaubten 
Alkoholgenusses zu enthalten, kein Wirtshaus zu besuchen und bei seinem Austritt  
die im Obsorgeheim erhaltenen Kleider und Werkzeuge vollstandig zurfickzugeben. 
Bei Verst6$en gegen diese fibernommenen Pflichten ist sofortige Entlassung vor- 
gesehen. Die Entscheidung fiber die Aufnahme trifft das Obsorgeamt. Es ist in 
allen den Fallen zu h6ren, wenn die Unterbringung im Helm in Verbindung mit 
der vorlgufigen Entlassung nach w167 23ff. des Reiehsstrafgesetzbuehes oder der 
Bewilligung einer Bew~hrungsfrist erfolgen soil. 

In Ziff. 3 dieses Absehnittes wird gesagt, dab auf eine ausreichende und wirt- 
schaftliche BesehMtigung der Insassen besonderes Gewich~ zu legen ist. Der 
gr613ere Tell soil in den Betrieben der Landwirtsehaft und der Gartnerei Ver- 
wendung finden. Daneben bieten Kfiche, Waseherei, Holzhof, Schneiderei, Schuh- 
macherei, Sehreinerei, Schlosserei und andere Hausbetriebe mannigfache Be- 
schMtigungsm6glichkeiten. Es solldanach gestrebt werden, auch einzelne industrieile 
Betriebe einzuriehten. Die Arbeitsbelohnungen werden unter Berficksichtigung 
des FleiBes, der Arbeitsleistung und des Ertrages der Arbeit festgesetzt. Sie 
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sollen sich zwischen 60 Pfg. und 1 j [  f fir den vollen Arbeitstag bewegen. Ein Teil 
des Lohnes kann fiir die Beschaffung von Kleidern, W~sche und anderen notwen- 
digen Gegenst~nden verwendet, an Familienangeh6rige der Insassen ausgeh~ndigt 
oder ffir ihn auf Sparguthaben angelegt werden. Die Art und den Zeitpunkt der 
Aushi~ndigung des gesamten Guthabens bestimmt das Obsorgeamt. Wahrend des 
Aufenthalts im Obsorgeheim hat der Insasse keinen Anspruch auf ganze oder 
teilweise Auszahlung. 

Zur Erffillung ihrer religi6sen Pflichten wird den Insassen des Heims aus- 
reichende Gelegenheit geboten. Die notwendige ~rztliehe Versorgung erfolgt auf 
Kosten des Obsorgeamts. 

In Hamburg wurde 1921 im Rahmen der Gef~ngnisverwaltung ein Organ 
geschaffen, die Sozialabteilung, deren Aufgabe die Zusammenfassung aller ffir- 
sorgerischen Mal3nahmen wahrend des Strafvollzugs und fiir die Zeit nach der 
Entlassung sein Soil. Diese Ffirsorgeinstanz wurde auf Anregung des verdienst. 
vollen Pastor Dr. Sey/arth ins Leben gerufen. Sie verffigt fiber eine eigene Kleider- 
kammer und ein eigenes ~bergangsheim, in dem etwa 30 Leute Aufnahme finden 
k6nnen. Zur Ausfibung der Fiirsorge ist eine Anzahl yon Sozialbeamten und 
-beamtinnen angestellt, auf deren fiirsorgerisehe Erfahrung und Bef~higung bei 
der Anstellung besonderer Wert gelegt wird. Bereits w~hrend der Haft setzt die 
ffirsorgerische Ti~tigkeit des Sozialbeamten ein. Zun~chst einmal wird mit der 
Fiirsorge fiir die Familie des Gefangenen begonnen, in die er naeh der Entlassung 
zurfickkehren soll. Das n~ehste Augenmerk nach Erforsehung der Pers6nlichkeit 
des Inhaftierten gilt der Arbeitsvermittlung, ffir deren F6rderung Beziehungen zu 
den 6ffentliehen Arbeitsnaehweisen bestehen. Die erlangten Kenntnisse fiber den 
Gefangenen und sein Vorleben sowie alle fiirsorgerischen Mal3nahmen werden in 
einer Akte niedergelegt, so dab bei der Entlassung ein genaues und ziemlich er- 
seh6pfendes Material vorliegt, auf dem yon der Sozialabteilung welter aufgebaut 
werden kann. Diese Arbeit sieht in den w167 442--445 der Hamburgisehen D.V.O. 
an besonders erw~hnenswerten Fiirsorgemal3nahmen vor: bare Zuwendungen an 
Gefangene und deren Familien, Ankauf yon Kleidungs- und W~sehestticken, 
Ankauf yon Arbeitsger~t, Handwerkszeug, Handelsgegenst~nden und Gebfihren 
fiir Gewerbeseheine, Einkauf in Krankenkassen und Zahlung yon Versieherungs- 
beitr~gen, Tilgung yon Schulden und schlie~lieh Kosten ffir Unterkommen und 
Verpflegung. 

Baden geht so vor, dal3 bei den gr613eren Strafanstalten vom Justizministerium 
Beamte in der erforderliehen Anzahl bezeiehnet werden, denen unter der Leitung 
des Anstaltsvorstandes die Ffirsorge obliegt. Hauptamtliche Ffirsorgebeamte sind 
nach dem Wortlaut der Badisehen D.V.O. nieht vorgesehen. Es wird jedoeh ge- 
fordert, dal3 die mit der Ffirsorge betrauten Beamten ihrer Vorbfldung naeh mit 

�9 den Einriclitungen des gesamten Ffirsorgewesens vertraut sind. Ihnen soll die 
Erledigung aller Aufgaben der Gefangenen- und Entlassenenffirsorge zufallen. 
Entspreehend den Forderungen der Reichsgrundsatze sieht eine Reihe yon Para- 
graphen bis ins einze]ne die Durchffihrung der versehiedensten FfirsorgemaI~nahmen 
vor. Erwi~hnenswert ist, dab Baden sog. Zwischenanstalten geschaffen hat, die 
Gefangenen der 3. Stufe des Stufenstrafvollzugs unter Abkfirzung ihrer Strafzeit 
den ~bergang in die Freiheit erleiehtern sollen. Solehe Zwisehenanstalten bestehen 
fiir m~nnliehe Zuchthausgefangene in Bruehsal, ffir mi~nnliche Gef~ngnisgefangene 
in Ankenbuk, ffir weibliche Gefangene in Rastatt. 

2. Die Arbeit der privaten Entlassenen/itrsorge. 

U m  fiber die T~tigkeit  der Vereinigungen,  die im Deutschen l~eiche 
Entlassenenfi irsorge t reiben,  Aufschlul~ zu erhal ten,  u m  festzustellen, 
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wieviel  von ihnen ta t s~chl ieh  gele is te t  wird,  wurden  an  alle in  den  
L i s t en  des Re ichsve rbandes  fiir  Gerichtshi lfe ,  Gefangenen-  und  En t -  
lassenenfi i rsorge gef i ihr ten Vereine F ragebogen  gesandt .  Wei t e re  
Adressen  e n t n a h m  ich dem Buehe yon Klein, Wackermann und  Wutz- 
dor/ fiber die PreuBisehen Gefangenenans t~ l ten  sowie den  Jahres -  
be r ieh ten  verschiedener  GefitngnisgesellschMten. I n sgesamt  erh ie l ten  
645 Vereine unseren F ragebogen  mi t  beigeffigtem Fre iumsch lag .  Die 
Vereine wurden  gebeten,  die Zah l  der  Mitgl ieder  und die H6he  der  
Ge ldmi t t e l  anzugeben,  die ffir das  Gesch~f ts jahr  1925 zur  Verff igung 
g e s t a n d e n  ha t t en .  Es  wurde  gefragt ,  wie oft  und  in  weleher  F o r m  
Angeh6r ige  yon  Gefangenen un te r s t f i t z t  wurden,  ob A b k o m m e n  mi t  
Arbe i t s~mte rn  und  Arbe i tgebe rve rb~nden  bes tanden ,  ob und  wievielen 
En t l a s senen  Arbe i t  ve rmi t t e l t  wurde,  welche Unte rs t f i t zung  an  Geld,  
K l e i d u n g  oder  anderen  Mi t te ln  Ent lassene  erhiel ten,  wie oft  sie gew~hr t  
wurde ,  und  ob Ubergangshe ime vo rhanden  waren.  Alle  diese F r~gen  
waren  bis ins einzelne de ta i l l ie r t ,  so daI3 die be a n tw or t e t e n  F r a g e b o g e n  
vorh~ndene  Le i s tungen  der  Vereine in ge t reuer  Weise  wiedergeben 
mul~ten. 

Von den 645 Vereinen, an die Fragebogen geschickt wurden, antworteten 370. 
Unter diesen Antworten befand sich 130real die Angabe, dab der Verein nieht 
mehr bestehe oder nicht arbeite, und man geht wohl nicht fehl in der An- 
nahme, dab auch ein Teil der 275 Vereine, die fiberhaupt nicht antworteten, 
nur noch in den Listen geffihrt wird. Nach den uns gesandten Antworten arbeiten 
zur Zeit 240 Vereine, und aueh diese, wie die Antworten ergaben, in der Mehrzahl 
mit v611ig unzureichenden Mitteln. Aus den Antworten l~Bt sich feststellen, dab 
die T~tigkeit der Ffirsorgevereine. soweit sie iiberhaupt arbeiten, immer noch unter 
den Naehwehen yon Krieg und Inflation zu leiden hat. In vie]en 6rtlichen Organi- 
sationen steht die Fiirsorgearbeit im Beginn der Wiederaufnahme und ist deshalb 
nicht leistungsffthig. Gar manehe Antwort erweekt den Eindruek, als ob fiber 
den Rahmen von Vereinsgesch~ften hinaus praktische Ffirsorgearbeit nieht ge- 
leistet wird; so, wenn der Vorsitzende des Fiirsorgevereins in X. mitteilt: ,,AuBer 
dem Vorstand - -  11 K6pfe - -  sind weitere Mitglieder nieht vorhanden." J~hnlieher 
Antworten haben wir mehrere erhalten. 

Die Ge]dmittel, mit denen yon den Vereinen gearbeitet wird, sind vielfach 
~uBerst gering, ja geradezu armselig. In den meisten Fallen stehen jahrlich nur 
einige hundert Mark zur Verfiigung; h~ufig sind es noch nieht einmal hundert 
Mark. Staatliehe oder kommunale Zuschfisse sind, wenn iiberhaupt vorhanden, 
gering. Besonders auffallend ist die in den Antworten immer wiederkehrende 
Angabe, dab selbst dort, wo gr6i]ere Mittel vorhanden waren, diese fiir Bargeld- 
unterstfitzungen Verwendung fanden; so in D., wo der Evangelisehe Gef~ngnis- 
verein yon 1205 Jt~, die insgesamt zur Vefffigung standen, 952 J~ in Bargeld aus- 
zahlte, und in K,, wo der Gef~ngnisverein fiber Gesamtmittel in tI6he yon 6600 ~# 
verfiigte und hiervon 3350 J [  in bar aushandigte. Das ist zwar sehr bequem, 
bedeutet aber in der Entlassenenfiirsorge eine absolut verwerfliehe MaBnahme. 
Sic zeitigt die Erseheinung, dab Entlassene von Verein zu Verein wandern und sich 
iiberall die ihnen leieht gew~hrte Unterstfitzung erbetteln. Diese Erseheinung 
belastet die offene Ffirsorge in unertr~tglicher Weise. Das kennzeichnet treffend 
eine Mitteilung aus W. (diesem Verein standen wahrend des Jahres 1925 insgesamt 
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80 J]r zur Verfiigung!): ,,Man kann von einer Vagabondage der Strafentlassenen 
reden. Sie wollen immer nur Geld, und sehimpfen, wenn sie das nicht erhalten. 
Dann tauehen sie in Berlin, Leipzig oder Halle unter."  Die Verschaffung von Arbeit 
tri t t ,  wie aus den Antworten hervorgeht, gegen die Bargelduntersttitzung ent- 
sehieden zuriick. Nur sehr selten bestehen zu Arbeits~mtern und Arbeitgeber- 
verbanden lose Beziehungen, die allein unter den augenblicklichen sozialen Ver- 
haltnissen die M6glichkeit der Arbeitsbesehaffung gew~hren. Solehe Beziehungen 
anzukniipfen und sie aufrechtzuerhalten, bedaff es zeitraubender Besprechungen 
und einer energisch angefaBten Organisation, die durehzuftihren der in der offenen 
Ffirsorge arbeitende Privatmann allein sehon wegen Zeitmangels meist nicht 
fahig ist. Das lehren eindeutig die uns zugegangenen Antworten. Die sozialen 
Verhi~ltnisse sind unter dem Einflu~ der mil31iehen wirtsehaftlichen Lage so ver- 
wiekelte geworden, ihre MeistGrung erfordert Gin solches MaI~ yon Kenntnissen 
in der sozialen Gesetzgebung, dab (tie private Fiirsorge sieh zwangslaufig fast damit 
begniigen muB, die EntlassGnen anzuh6ren und sie mit  einem Almosen fortzu- 
sehieken. Nur wenige Vereine maehen hier eine Ausnahme. 

Zu ihnen gehSrt der VGrein zur Ftirsorge fiir entlassene GefangenG im Land- 
gerichtsbezirk Hanau. Dieser VerGin besteht aus nur 5 MitgliedGrn. Von einGr 
Werbung weiterer Mitglieder will man absehen und sieh statt  dessen bemtihen, 
aus Sammlungen und Spenden ein ~bergangsheim zu schaffen~ das aus eigener 
produktiver Arbeit (Jbersehtisse abwerfen soll, mit denen dann ffirsorgerisch 
gearbeitet werden kann. Ob dies erreiehbar sGin wird, lasse ich dahingeste]it. 
Jedenfalls hat  man in Hanau Grkannt, dai] jede mfihelose Unterstfitzung in barem 
Gelde fast ausnahmslos mif~braueht wird, und gewi~hrt darum solche AlmosGn 
nur noch naeh grtindlicher Prtifung der Verhhltnisse in ganz seltenen F~llen. 
Im Jahre 1925 ist an diesem Grundsatz so strikt festgehalten worden, daI3 Bargeld- 
unterstfitzungen iiberhaupt nieht gezahlt wurden. Die Hilfeleistungen wurden in 
Naturalien, Kleidungsstfieken und Unterstiitzungen yon Familienangeh6rigen mit 
LebensmittGln gewi~hrt. In  10 l~llGn war es auBerdem mSglich, Arbeit zu ver- 
mitteln. Ftir diese Zwecke bestehen in Hanau loekere Beziehungen zu Arbeits- 
~mtern. Es wird jedoeh gGklagt, dal~ auf Grund dieser VGrbindungGn praktiseh 
nur wenig errGieht wurde. Das besti~tigt das bereits Gesagte, dal~ n~mlich der 
Einflul3 privater Organisationen bei solehen Abmaehungen nut gGring einzu- 
seh~tzen ist. 

Auch Halle a. d. S. bildet eine ~hnliche Ausnahme. Dem dortigen Gefangnis- 
verein mit  312 Mitgliedern standen im Jahre 1925 18900 J/{ zur Verfiigung. Von 
diGsem hohen Betrage, der sich neben Mitgliederbeitragen aus staatliehGn und 
kommunalen Zuschfissen sowie Zuschiissen der iibergeordneten Gefi~ngnisgesGll- 
schaft fiir die Provinz Saehsen zusammensetzt, wurden kGinerlei BargGlduntGr- 
stfitzungen gew~hrt. Dagegen wurden hohe Betr~ge fiir Lebensmittelgaben an 
Angeh6rige yon Gefangenen und Entlassenen aufgGwandt, ffir 167Familien 
insgesamt 8350 J/[. Im tibrigen erstreekte sieh dig Ffirsorge in Grster Linie auf 
die Arbeitsvermittlung. Es gelang, 180 Entlassenen ArbGit zu verschaffen, yon 
denen etwa 90% die vermittelte Stelle auch antraten. In  Halle besteht ein festes 
AbkommGn zwischen Strafgefiingnis, Arbeitsamt und Gef~ngnisverein, das am 
20. II .  1923 abgeschlossen wurde und ganz offensichtlieh gute Erfolge gezeitigt hat. 

Hier ist auch die Elberfeld-Barmer Gefiingnisgesellschaft zu nennen. Sie 
verftigte im Geschi~ftsjahre 1925 fiber fast 7000 J{. Sie zahlte 385 J{ ftir Bargeld- 
unterstiitzungen und half 90 Familien yon Entlassenen ausnahmslos mit barem 
Gelde. 78 M~nnern und 14 Frauen wurde Arbeit vGrmittelt, yon denen alle Frauen 
und 63 M~nner die vermitteltGn Stellen antratGn. AuBGrdem errichtete sie im 
Herbst 1925 ein Helm fiir entlassene M~nner aus Darlehensmittein fiir eine Be- 
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legst~rke von 35 Personen. Dis zum Ablauf des Gesch/iftsjahres 1925 fanden 
bereits 38 M/~nner Aufnahme und Unterkunf t  mi t  3027 Verpflegungstagen. Sonst 
bestehen bei Lokalvereinen ~bergangss ta t ionen nicht,  oder es f inden sich n u t  
bescheidene Ans/~tze; so in Bad Kreuznaeh ein Hofgut fiir 4 und  eine Kolonie 
fiir 9 Entlassene. E in  (~bergangsheim ffir Frauen  befindet sich im Bau. Der 
KOlner Verein tri~gt sich gleichfalls mit  der Absicht,  eine Arbeitsst/~tte fiir Ent -  
lassene zu errichten. 

Abgesehen yon den hier aufgeffihrten, besonders nennenswerten Ausnahmen,  
die sich nur  um wenige noeh vermehren ]iegen, muir, als Gauzes betrachtet ,  die 
T/~tigkeit der 5rtlichen pr ivaten Fiirsorgevereine als unzuli~nglich bezeichnet 
werden. Besser liegen im allgemeinen die Verhitltnisse bei den tibergeordneten 
Provinzial- und  Landesverb/inden. Diese erhalten staatl iche Zuschfisse zum Tell 
in betr/~cht]lcher HShe. Dal3 sie nicht  fiberall und  in gleieher HShe bewilligt 
werden, ist  offenbar auf die St/~rke der PersSnlichkeiten zuriiekzufiihren, die jc- 
weils das pr ivate  Ftirsorgewesen leiten. Nicht  jeder Vorsitzende eines Ftirsorge- 
vereins oder einer Gefangnisgesellschaft ha t  die Fi~higkeit, die BehSrden in dem 
notwendigen MaSe zu interessieren. Besonders rtihrig scheint in dieser Hinsicht,  
um ein Beispiel zu nennen,  die Thiiringisehe Gefangnisgesellschaft zu sein, die einen 
j/~hrliehen staatl ichen ZuschuB yon 20--24000 J4  erh/~lt. Sonst bewegen sich die 
staatl ichen Zuschiisse, z .B .  diejenigen an die Zentralstellen der Fiirsorgevereine 
in den preul3ischen Provinzen, zwischen 3 und  5000 ~JC j~hrlich. 

Aueh unter  diesen Zentralstellen ragen einige besonders hervor und  zeigen, 
was geleistet werden kSnnte. Es sind das die Berliner, die Schlesische, die Rhei- 
niseh-WesffMische Gefi~ngnisgesellschaft und  die Gefangnisgesellschaft ftir die 
Provinz Sachsen und  Anhalt .  Sie arbeiten mit  grStteren Mitteln - -  bis zu 20000 dE 
jahrlich - - ,  die sich aus staatl ichen und kommunalen Zuschiissen sowie aus Samm- 
lungen zusammensetzen, und  diese Zentralstellen unterst t i tzen entsprechend ihre 
Tochtervereine. Wie unzureichend abet  sich diese groBen Summen bei den 
untergeordneten Vereinen auswirken, das zeigt die Tatsache, da$ die durchschni t t -  
lichen Abgaben an  diese ji~hrlich nu t  etwa 100 ~ Nur  selten wird diese 
Summe fiberschritten. 

Von den soeben genannten Gef~tngnisgesellschaften besitzt  die Schlesische in 
dem im Jahre  1925 erworbenen 360 Morgen grol3en Gute Paulinenhof ein ?~ber- 
gangsheim zur voriibergehenden Unterbr ingung yon Entlassenen. Dieses Heim 
vermag 25--30 Leuten Unterkunf t  zu geben. Der Verwalter des Paulinenhofes, 
der die notwendigen Eigenschaften eines guten Ftirsorgers besitzt, sorgt recht- 
zeitig dafiir, da$ seine Insassen sp~ter in Stellungen unterkommen.  Auf diese 
Weise konnten  nach einer Mitteilung yon Faltin auf der Tagung des Deutschen 
Reichsverbandes in Augsburg 1927 ca. 30% aller Leute in Arbeitsstellen unter- 
gebraeht  werden. Der Paulinenhof s teht  den Gef/~ngnisvereinen yon ganz Sehlesien 
zur Verftigung. Bedauerlich ist, wie die uns zugegangenen Antworten  zeigen, 
dab das Bestehen des Heims nieht  allen dortigen Gef/~ngnisvereinen bekannt  ist. 

In  Halle a. d. S. ha t  die S/~chsisehe Gef~ngnisgesellschaft eine Schreibstube 
ftir 10--15 Entlassene zur vorfibergehenden Unterbr ingung erriehtet,  und  in dem 
Sachsenhof Dobis besitzt  sie ein landwirtsehaftliehes Obergangsheim, das nach 
ganz denselben Grunds~tzen betrieben und geleitet wird wie der Paulinenhof in 
Seh]esien. 

In  der Provinz Hannover  ist  erst kfirzlieh, nach einer Mitteiluug Muntaus, 
ein l~bergangsheim fiir M/~nner erriehtet  worden: Isernhagen bei t tannover .  Zu 
den Geb/Luden gehOrt ein 6 Morgen grol3er Garten mit  400 Obstb~umcn und 
Gelegenheit zum Gemiisebau. Bisher sind hier 10 Bet ten  vorhanden.  Aus Vieh- 
wirtsehaft,  Obstzucht,  Gemiisebau und  Tischlereibetrieb soll versueht  werden, 
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den Betrieb so zu gestalten, dab er nicht zu groge Zuschfisse erfordert. Augerdem 
ist der Provinzialverband der Hannoversehen Vereine in den letzten 2 Jahren 
an der Grfindung von 2 Heimen ffir Frauen und Mi~dehen beteiligt gewesen. Das 
eine dieser Heime, das mit der Mitternachtsmission in Hannover gemeinsam 
errichtet worden ist, niramt nicht ausschlieglieh entlassene Gefangene, sondern 
auch andere hilfsbedfirftige Frauen und M~dchen auf. Es bietet 25 Personen 
Unterkunft und in einer Wascherei und im Gartenbetrieb auch Arbeit. Das zweite 
kleinere Heim in Stotel ist ausschlieglich ftir entlassene weibliche Gefangene 
bestimmt. 

Der Bezirksverein ffir Jugendschutz und Gefangenenftirsorge in Freiburg 
i. Br. hat  1927 erst ein Ubergangsheim errichtet. In  ihm k6nnen entlassene voll- 
jahrige mi~nnliche Gefangene aufgenommen werden, die bei der Entlassung ohne 
Arbeit, Unterkunft und ausreichende Mittel sind. Die Leitung des Heims sorgt 
ftir die weitere Arbeitsvermittlung, und die Insassen sind verpflichtet, ihnen 
naehgewiesene geeignete Arbeitsstellen anzutreten. Die Insassen - -  eine Be- 
grenzung der Belegstarke ist noch nicht erfolgt - -  sind dem Heim gegenfiber 
arbeitspfliehtig. Die Arbeitsl6hne werden je nach Leistungen gutgesehrieben. 
Wer nieht im Besitze geeigneter Kleidung und Wi~sche ist, erhi~lt die notwendigen 
Stficke leihweise. Die i~rztliehe Behandlung ist frei. Eine Bficherei mit  Bfichern 
belehrenden und unterhaltenden Inhalts steht den Insassen zur Verfiigung. Die 
Hausordnung ftir das Heim ist mit  Genehmigung des Justizministerinms erlassen 
worden. Die T~tigkeit des Vereins in der offenen Ffirsorge w~hrend des Geschafts- 
jahres 1925 war ziemlich rege. Insgesamt wurden 385 Gefangene oder Entlassene 
bzw. deren AngehSrige betreut, 346 Manner und 12 Frauen. 25 Entlassenen wurde 
Arbeit gewahrt, 53 Sehfitzlinge wurden mit Fahrkarten versehen, 54 erhielten Ver- 
pflegung, und in 16 Fallen gab der Verein Kleidung und W~sche. 23real wurde 
Werkzeug und Arbeitsmaterial beschafft. Barunterstfitzung wird nur in ganz 
seltenen Fallen gew~hrt. Der Verein klagt dariiber, dag es ihm unmSglich ist, 
das Sehicksal der yon ihm Betreuten zu verfolgen. 

Das Bediiffnis, l~bergangsheime zu erriehten, befindet sieh zur Zeit in einem 
besonders akuten Stadium. Das zeigte die Augsburger Tagung des Reiehsverbandes, 
wo dieses Thema auf der Tagesordnung stand. Aus der Aussprache ist zu ersehen, 
daB weitere Provinzialverbande mit  der Errichtung yon Heimen folgen wollen, 
so Ostpreug~n, wo bereits ein Grundstiiek erworben ist, and Pommern. Unsicher- 
heir scheint noeh fiber die Frage zu bestehen, ob die Heime einen gemischten 
Charakter haben sollen mit Strafentlassenen und anderen Hilfsbedfifftigen als 
Insassen, oder ob die Entlassenen allein unterzubringen sind, sowie darfiber, ob 
die Heime grog oder klein sein sollen. Die Kosten bei der Errichtung yon ~ber- 
gangsheimen werden yon dem erfahrenen Pastor Braune, Hoffnungsthal, mit 
4000 dC fiir das Bert angegeben, die in der Regel in den ersten 2 Jahren auf- 
gebracht werden mfissen. Das ist eine betraehtliche Summe, und ieh wage nach 
unseren Ermittlungen zu bezweifeln, ob es der privaten Ffirsorge m6glich sein wird, 
derartige Summen aufzubringen. Es kommt hinzu, dab aueh nach erfolgter Er- 
riehtung der Heime die Unterhaltskosten zu bestreiten bleiben. Denn eine voll- 
kommene Rentabili tat  wird sich nach unseren bisherigen Erfahrungen, die aller- 
dings dfirftig sind, nicht erreichen lassen; es sei denn auf Kosten der Ffirsorge. 

Hier sind weiter noch die Einriehtungen zu nennen, die von im allgemeinen 
in der Entlassenenffirsorge nicht arbeitenden Vereinigungen und yon rein privater 
Seite errichtet worden sind. Das sind einmal 2 Heime der Heilsarmee, eins in Berlin- 
Lankwitz und eins in Dresden-K6tzschenbroda mit  einer Belegstarke yon etwa 
je 30 Personen. Das sind weiterhin die Bodelschwinghschen Anstalten, die auch 
der Aufnahme entlassener Gefangener dienen. So gaben die Hoffnungsthaler 
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Anstalten, die ungef~hr 650 Betten haben, j~hrlich etwa 300 Strafentlassenen, 
die yon Gef~ngnisvereinen oder Gef~tngnissen iiberwiesen wurden, Unterkunft 
und nach M6glichkeit auch Arbeit. Am 17. X. 1926 ist in Hubertush6he bei Storkow 
in der Mark das Hedwig-Wangel-Stift, das ,,Tot der ttoffnung", als Ubergangsheim 
fiir weibliche Strafentlassene er6ffnet worden. Das Helm ist yon der Schau- 
spielerin Hedwiq Wangel aus eigenen Mitteln ins Leben gerufen worden. Es ge- 
w~hrt etwa 20 Personen Unterkunft und gibt den Insassen die M6glichkeit. Schreib- 
maschine, Stenographie und jegliche Art, von Hausarbeit, Kochen, Pl~tten, Biigeln, 
N~hen, zu erlernen. Um das Werk auszubauen, ist eine Stiftung mit dem Namen 
der Kfinstlerin gegriindet worden, zu der freiwillige Spenden entgegengenommen 
werden. Ganz besonderer Erw/~huung bediirfen noch die Hamburger Einrich- 
tungen, die im wesentlichen auf die verdienstvolle T~tigkeit des Pastors Sey/arth 
zurfickzufiihren sind. DaB dem Einflu[3 dieses hervorragenden Kenners des Fiir- 
sorgewesens die staatlichen Einrichtungen der Hansestadt zu verdanken sind, 
wurde bereits gesagt. Er schuf aui3erdem mehrere Schreibstuben und in dem 
Deutschen Hilfsverein bereits im Jahre 1903 eine Stelle, durch die geeigneten 
Angeh6rigen gebildeter Stande nach der Entlassung im Auslande die M6glichkeit 
der Rehabilitation gegeben werden soll. SchlieBlich bemfiht sich Pastor Sey]arth 
mit Erfolg um die Unterbringung jugendlieher Entlassener im seem~nnischen 
Beruf. 

l I .  

Die le tz te  Auswi rkung  der  Bes t rebungen ,  dem Deutschen  Reiehe 
ein neues S t ra f rech t  zu geben, s te l l t  die Re ichs tagsvor lage  des sog. 
En twur f s  yon 1925 dar .  Diese a l lgemein  gebr~uchl iche Bezeichnung 
( , ,Entwurf  yon 1925") ist  - -  worauf  Schae/er in der  E in le i tung  zu 
seiner  synop t i schen  Gegeni ibers te l lung der  deu t schen  S t ra fgese tzen t -  
wtirfe 1909--1927 mi t  Rech t  hinweis t  - -  n ich t  ganz zutreffend.  Denn  
e rs tmals  lag dieser En twur f  mi t  Begrf indung dem Reichs ra t  a m  17. X[ .  
1924 vor, so dal3 er die historisch r icht igere  Benennung  , ,Reichsra ts -  
vor lage  yon November  1924" verdiente .  Aus  dieser  Re ichs ra t svor lage  
e n t s t a n d  d a n n  nach e ingehender  E rS r t e rung  in der  0 f fen t l i chke i t  und  
in den  in teress ier ten  fachwissenschaf t l ichen Kre i sen  sowie nach langen 
Bera tungcn  im Reichs ra t  und bei  den  Landes reg ie rungen  die Reichs-  
t agsvor lage  yore 14. V. 1927. Unte r  den  Ursachen  der  Bes t rebungen ,  
die schliel31ich zu dem nun dem Re ichs t ag  f ibergebenen P r o d u k t  f i ihr ten,  
is t  neben  der  besonderen  En twick lung  der  pol i t i schen und wir t schaf t -  
l ichen Verhal tn isse  im Deutschen Reiche  seit  1871 die aus p rak t i schen  
E r f ah rungen  und  wissenschaft l icher  Fo r schung  gewonnene J~nderung 
und  Ver t ie fung unserer  Anschauungen  fiber die Ziele des S t ra f rech t s  
zu nennen .  Insbesondere  t r a t  im Laufe  der  l e tz ten  J a h r z e h n t e  die  
Unzul~ngl ichke i t  des vorwiegend be ton ten  Verge l tungsgedankens  im 
ge l tenden  S t r a f r ech t  immer  mehr  zutage .  Diese E r k e n n t n i s  ffihrte, 
wie im ers ten  Teile gezeigt  werden konnte ,  im Reich  und in den  L~ndern  
zu einer  Reihe  yon Erli~ssen und Verordnungen ,  die eine Milderung 
der  s t ra f reeht l ichen  Konsequenzen,  des S t rafvol lzugs  und seiner  Folgen ,  
anzus t r eben  suchten,  und sie wurde  j e t z t  die Grundlage  ffir ver-  

z. f. d. ges. GerichtL Medizin. ll. Bd. 30 
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schiedene Bes t immungen  in dem vorl iegenden E n t w u r f ,  die das 

Prob lem der Fiirsorge fiir Gefangene und Ent lassene nahe beriihren.  

Der 8. Abschnitt des allgemeinen Teils bringt in den w167 55--64 Maflregeln 
der Besserung und Sicherung. Als solche nennt der w 55: 

1. die Unterbringung in einer Heil- und Pflegeanstalt; 
2. die Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt oder in einer Entziehungs- 

anstalt; 
3. die Unterbringung in einem Arbeitshaus; 
4. die Sicherungsverwahrung; 
5. die Schutzaufsicht; 
6. die Reichsverweisung. 
Von diesen MSglichkeiten scheidet unter den hier behandelten Gesichts- 

punkten die der Reichsverweisung yon vornherein aus. Sie stellt lediglich eine 
MaSnahme der Sicherung dar. Auch die Unterbringung in einer Heil- und Pflege- 
anstalt (w 56) sowie die Sicherungsverwahrung (w 59) sind in erster Linie als Mal~- 
regeln der Sicherung anzusehen. Dennoch sind sie hier in den Kreis der Betrachtung 
mit einzubeziehen, da, wie im naehsten Teil der Arbeit ausgefiihrt werden soll, 
gerade auf diesem Gebiet sich Fiirsorge (Besserung) und Sicherung eng beriihren. 
Es gibt unter den Kriminellen Kategorien, an denen jede Ftirsorgearbeit ver- 
geblich ist. Das sind ein groBer Teil der sog. vermindert Zurechnungsfahigen und 
die sog. gefahrlichen Gewohnheitsverbrecher. 

Es ist hier nieht der Ort, auf die Umschreibung dieser Begriffe sowie die 
Berechtigung und Notwendigkeit ihrer Abgrenzung einzugehen. Das ist mannig- 
fach von berufener SeRe geschehen. Einigkeit besteht darin, dal~ diese beiden 
Kategorien yon Kriminellen besonders zu behandeln sind, und ihrer gedenkt 
datum die Reichstagsvorlage in besonderen Bestimmungen, die im geltenden 
l~echt noch fehlen. 

Gegenwartig besehrankt sich das Strafrecht darauf, den als unzurechnungs- 
f~hig Erkannten freizuspreehen und den vermindert Zureehnungsfahigen zu einer 
milderen Strafe zu verurteilen. In beiden Fallen ist der Angeklagte bzw. der 
Verurteilte spaterhin dem strafgesetzlichen EinfluB entzogen. Fiir diese Falle 
stellt die Reichstagsvorlage besondere Regeln auf. Das Gericht kann die Unter- 
bringung eines vermindert Zureehnungsfahigen, der verurteilt wurde, in einer 
1-Ieil- oder Pflegeanstalt fiir zulassig erldaren, wenn die 6ffentliche Sicherheit es 
erfordert. Ist diese letzte Voraussetzung nicht gegeben, so kann nach der Auf- 
fassung des Gesetzgebers, wie sie in der Begriindung des Entwurfs zum Ausdruck 
kommt, yore Gericht auf Schutzaufsicht erkannt werden. Der w 61, der yon der 
Anwendung dieser Mai~nahme handelt, entspricht der in der Begriindung naher 
dargelegten Auffassung. Abet wenn auch die Gefahrdung der 6ffentlichen Sicherheit 
als Voraussetzung fiir die Unterbringung in einer Hell- oder Pflegeanstalt gefordert 
wird, so ist sie dennoch ebenso eine Mal~regel der Besserung wie der Sicherung. 
Ihre Dauer n~mlieh soll yon der Heilbarkeit des die Gefahrlichkeit begriindenden 
Zustandes abhangen und aus diesem Zustande ist ersichtlich, dal~ die Unter- 
bringung ebensosehr dem Interesse des Verwahrten, also der Fiirsorge fiir ihn, 
wie dem der Gesamtheit dienen soll. Insofern kann diese M~l~nahme mit den 
Fiirsorgebestrebungen nach der Entlassung sehr wohl einmal zusummenfallen. 

)[hnliches gilt yon der Sicherungsverwahrung. Sie wendet sich gegen die 
gefghrlichen Gewohnheitsverbrecher. Die Reichstagsvorlage bietet im w 78 an 
sich schon die M6glichkeit einer nicht unbetraehtlichen Strafverscharfung gegen 
denjenigen, dessen neues Delikt in Verbindung mit frtiheren Straftaten gezeigt hat, 
da~ er ein fiir die 5ffentliche Sicherheit gefahrlicher Gewohnheitsverbrecher ist. 
Aber auch erh6hte Strafen verm6gen die erforderliche 6ffentliche Sicherheit nicht 
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zu verbiirgen, wofern sie begrenzt sind. Der Verbrecher muB einmal doch auf 
freien FuB gesetzt werden; dies de lege lata auch dann, wenn kein Zweifel dariiber 
besteht, dab er die erlangte Freiheit nur zur Veriibung neuer Verbreehen benutzen 
wird. Deshalb ist die Forderung nach einer zeitlich nicht begrenzten Verwahrung 
sehon seit langer Zeit und vielfach erhoben worden, und zwar gerade yon denen, 
welche die Besserung der Rechtsbrecher zu den vornehmsten und wichtigsten 
Aufgaben der Strafrechtspflege z~hlen. Die Ursache fiir die Berechtigung dieser 
Auffassung, dab Sieherung und Besserung nicht zu trennen sind, wurde bereits 
kurz erSrtert und es wird noch einmal ausfiihrlich darauf einzugehen sein. Fiir- 
sorgerische, bessernde MaBnahmen an entlassenen Str~flingen k6nnen nur dann 
von Erfolg begleitet sein, wenn es gelang, die Unverbesserlichen aus den Besserungs- 
fahigen zu eliminieren. Nur so l~$t sieh eine unerwiinsehte Infektion der Besserungs- 
f~higen vermeiden, nur so lassen sieh die kargen Mittel, die der Fiirsorge an Ent-  
lassenen zur Verfiigung stehen, rationell verwenden. Die Reichstagsvorlage ent- 
spricht diesem Gedanken und der aus ihr entstandenen Forderung nach einer 
Sicherungsverwahrung im w 59. Sie folgt hierin dem Beispiele Frankreichs, Eng- 
lands und Norwegens, wo diese Einrichtung in der Gesetzgebung bereits besteht. 
Allerdings fehlen nach den geltenden Gesetzen wie auch de lege ferenda noeh 
die entsprechenden Einrichtungen ftir die Durchfiihrung der angestrebten Siche- 
rungsverwahrung. Hierauf und auf die Notwendigkeit, die Art  der Verwahrung 
reichsgesetzlich zu regeln, komme ich noch zurfick. 

Eine ausgesprochene FfirsorgemaBnahme bedeutet die im 8 57 enthaltene 
Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt oder in einer Entziehungsanstalt. Die 
MaBregel soll denjenigen treffen, der gewohnheitsm~tBig im ~bermaB geistige Ge- 
tr~nke oder andere berauschende Mittel zu sieh nimmt und wegen einer im Rausch 
begangenen Tat oder wegen Volltrunkenheit (w 367) zu einer Strafe verurteilt  ist, 
und dessen Unterbringung fiir erforderlich erkannt wurde, um, wie der Paragraph 
sagt, ihn an ein gesetzm~ifiiges und geordnetes Leben zu gewShnen. Diese M6glichkeit 
besteht de ]ege lata noch nicht, ein Mangel, der immer wieder zu Klagen AnlaB gibt. 
Denn das umst~ndliche zivilprozessuale Verfahren der Entmfindigung, das, wenn 
ein Antragsteller vorhanden ist, allein die Unterbringung in einer Anstalt und damit 
Aussicht auf Heilung und Besserung erm6glicht, scheitert erfahrungsgem~B in 
der Mehrzahl aller dieser F~lle sehon im Beginn, und so erleben wir, dab Siichtige 
aller Art immer wieder nach ihrer Entlassung kriminell werden. Die MaBnahmen 
der offenen Fiirsorge k6nnen gerade bei ihnen nicht zum Ziele ftihren, weft gesetzliche 
Handhaben bisher v611ig fehlen und darum ist der Bestimmung des w 57 eine ganz 
besondere Bedeutung beizumessen. 

Die Unterbringung in einem Arbeitshaus (8 58) ist vorgesehen fiir Verurteilte 
aus den 88 370--374; das sind die Vergehen des sog. gemeinsch~dliehen Verhaltens: 
Betteln (w 370), Ausschieken zum Betteln (8 371), Landstreichen (8 372), gemein- 
sch~dliches Verhalten bei Ausiibung der Unzucht (w 373), Aufforderung zur Un- 
zucht (8 374). Der fiirsorgerische Charakter dieser MaBnahme liegt darin, dab 
sie eintreten soll, wenn es erforderlieh erscheint, den Verurteilten zur Arbeit 
anzuhalten und ihn an ein geordnetes Leben zu gew6hnen. Minderj~hrige sollen 
in der Regel nicht in einem Arbeitshaus, sondern in einer Erziehungs- oder Besse- 
rungsanstalt untergebracht werden (w 58, Abs. 3). Aueh diese Anordnung kann 
vom Standpunkt der Gefangenen- und Entlassenenffirsorge nur begrfiflt werden. 
Das geltende Reeht kennt zwar i m w  362 die MaBregel der Unterbringung in einem 
Arbeitshaus. Es umschreibt jedoch nicht den Personenkreis, auf den diese MaB- 
nahme Anwendung linden soll, und der ftirsorgerisehe Zweck ist weniger betont. 

Als eine in unserem jetzt geltenden Reeht noch fehlende MaBnahme bleibt 
schliel~lich die Schutzaufsieht des w 61 der Reichstagsvorlage. Sie t r i t t  an die 

30* 
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Stelle der Unterbringung eines vermindert Zurechnungsf~higen in einer Heil- 
und Pflegeanstalt oder an die Stelle der Unterbringung in einer Trinkerheil- oder 
Entziehungsanstalt oder in einem Arbeitshaus, wenn eine dieser Mal3nahmen 
auf die Dauer .yon h6chstens 2 Jahren bedingt ausgesetzt und gleichzeitig auf 
Schutzaufsicht erkannt wurde. Da das Gericht die M6gliehkeit hat. die Aus- 
setzung der strengeren Mal~regel zu widerrufen, wenn sieh die Schutzaufsieht 
als nieht ausreichend erweist, kann diesem Paragraphen ein betr~chtlieher Wert 
unter den staatliehen Fiirsorge- und Besserungshandhaben zuerkannt werden; 
allerdings nur dann, wenn die Schutzaufsicht in sehonender Weise yon einer ge- 
eigneten, geschulten Person ausgeiibt wird. Eine solehe rein vollzugstechnische 
Bestimmung ist naturgem~l~ an dieser Stelle nicht vorgesehen. Sie findet sich im 
Strafvollzugsgesetzentwurf und wird dort zu er6rtern sein. 

In Verbindung mit der Schutzaufsicht sei noch des 8 43 Erw~hnung getan, 
nach dem das Gericht einen Verurteilten, dem es bedingten Straferlal3 gew~hrt, 
unter Sehutzaufsieht stellen kann. Das Gericht kann dem Verurteilten auch be- 
sondere Pflichten auferlegen, insbesondere die Zahlung einer Geldbul~e, und es 
soll ihn verpflichten, den dureh die Tat verursachten Schaden wieder gutzumaehen. 
Die ersten dieser Bestimmungen linden wir bereits im Abs. 2 des 8 12 des Jugend- 
geriehtsgesetzes. Sie sind wertvolle fiirsorgerisehe MaBnahmen. Ganz besonders 
die Wiedergutmachung angestifteten Sehadens durch den Entlassenen hat jede 
guts Entlassenenfiirsorge yon jeher angestrebt. 

Bl icken wir  noch e inmal  kurz  zuri ick,  so k a n n  gesagt  werden,  dal~ 
im Rahmen ,  eines Stra/gesetzes die Reichs tagsvor lage  eine Reihe yon 
Mal~nahmen br ing t ,  auf deren  M i t w i r k u n g  und Mithi lfe  von seiten 
der  Ft i rsorgeorgane nach  I n k r a f t t r e t e n  der  Vorlage n icht  verz ichte t  
werden wird.  Es  wurde  angedeute t ,  dal~ noch Li icken vorhanden  sind, 
wenn es erforderl ich sein wird ,  die verschiedenen Mal~nahmen zu reali-  
sieren. Es  werden Ausf i ih rungsbes t immungen  oder  weitere Gesetze 
erlassen werden miissen, u m  insbesondere  die F rage  der  Sicherungs- 
ve rwahrung  zu 16sen. Soba ld  such  auf  diesen Gebieten,  fiir deren 
gesetzgeberische Bearbe i tung  Anregungen  aus der  Praxis ,  wenigstens 
im In l and ,  so gut  wie gar  n ich t  vo rhanden  sind, die erforderl ichen 
Er fah rungen  vorl iegen,  werden  Erg~nzungsgesetze,  die an sich n icht  
in ein S t rafgese tzbuch gehSren,  folgen. 

Der  Anfang  ist  berei ts  vo rhanden .  Auf Anordnung  des Reichs-  
jus t i zmin i s te r iums  ist  im F r i i h j a h r  1927 ein amt l i cher  E n tw ur f  eines 
Strafvol lzugsgesetzes  ver6ffent l icht  worden,  der  an  die Stelle de r  be- 
sprochenen zur Zeit  gi i l t igen Diens t -  und Vol lzugsordnungen der 
L~nder  t r e ten  soll, und  dessen K e n n t n i s  fiir die F rage  der  Ent lassenen-  
fiirsorge von Bedeu tung  ist .  Inzwischen  is t  auch dieser E n tw ur f  vom 
Reichs ra t  an  den  Re ichs tag  gegangen.  I n  ihm nehmen  vor  a l lem der  
16. und  17. Ti te l  des I I .  Buches Ste l lung zu unserem Thema.  

Der 16. Titel behandelt in den 88 222--231 die Entlassung naeh Verbiit3ung 
der Strafe. Von den 88 222--226 dieses Titels, die lediglieh vollzugsteehnisehe 
Bestimmungen bringen, ist hier nur der 8 224 besonders zu erw~hnen, der die Ent- 
lassung mit nachfolgender anderweitiger Verwahrung regelt. Der zu Entlassende 
soll in solehen F~llen sofort der zustgndigen Stelle zur Verfiigung tibergeben 
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werden. Diese Best immung ist notwendig, wenn die aus der Reichstagsvorlage 
des Strafgesetzentwurfs ermSglichten MaBnahmen, die soeben besprochen wurden, 
und  von denen das I I I .  Buch des Strafvollzugsgesetzentwurfes handel t  - -  hierauf 
komme ieh noch zur/ick - -  fiberhaupt wirksam werden sollen. Diese Best immung 
des w 224 will verhtiten, dal3 der aus der Haf t  Entlassene sich der Unterbr ingung 
entzieht  und  wieder kriminell wird. Auch die Reichstagsvorlage des Entwurfs  
ha t  diese Best immung beibehalten. 

Die Best immungen fiber Bekleidung bei der Entlassung,  Gew~hrung yon 
Reise- und  Zehrgeld sowie von Unters t f i tzung sind aus den Richt l inien vom 
Jun i  1923, die wir oben kennengelernt  haben, in den Entwurf  fibergegangen. 
Sie sind nicht  erweitert  worden. 

Der fiir die Entlassenenffirsorge wichtigste Teil des Entwurfs  ist der 17. Titel. 
Er  handel t  in den w 232--238 (in der Reichstagsvorlage 88 240--246) von der 
,,Ffirsorge ffir die aus der Strafhaft  Ent lassenen".  Der w 232 (240) umreil3t das 
Ziel der Ffirsorge: ,,Die Ffirsorge ffir Entlassene ist  eine gemeinsame Angelegenheit 
des Staates und  der Gesellschaft. Ih r  Ziel ist, den Bestraf ten einem gesetzm/~13igen 
Leben in der Freiheit  zuzufiihren." Hier wird zum ersten Male aueh in der Form 
eines Reichsgesetzes die Pfl icht  des Staates zur Mitarbeit  an  der Entlassenen- 
fiirsorge festgelegt und  der 8 238 (246), der es als Aufgabe des Staates bezeiehnet, 
alle Einr iehtungen dieser Ffirsorge zu fSrdern und  sie zu unterstfitzen, sagt im 
2. Satz ausdrficklich, da]~ dort, wo solehe Einr ich tungen fehlen oder nicht  in der 
Lage sind, Fiirsorge in ausreichendem Mal3e zu leisten, der Staat  selbst einzutreten 
babe. Die Frage, ob es nieht  i iberhaupt zweckm~tf~iger sein dfirfte, noeh einen 
Schri t t  weiter zu gehen und  die Entlassenenfiirsorge zu verstaatlichen, d. h. den 
Staat  zum Tr/iger der Entlassenenffirsorge zu machen, soll welter un ten  besprochen 
werden. Hier mag nur  kurz darauf verwiesen werden, dal3 die mitgeteil ten Er- 
gebnisse unserer Rundfragen sehr in dieser Richtung sprechen. 

Als Tr/~ger der Ffirsorgearbeit w4hrend der Strafzeit, die der Zeit naeh der 
Ent lassung vorbauen soll, bezeichnet der 8 233 (241) die AIlstal tsbeamten und,  
wenn diese bestellt sind, vornehmlich Ftirsorger und  Anstaltshelfer.  Diese Be- 
s t immung s teht  auch schon in den Grunds~tzen vom Jun i  1923. Nur  war dort  
schon nicht  geniigend beriicksichtigt, daI3 durchwegs selbst grol3e Ansta l ten n icht  
immer hauptamt l ich  ti~tige Ffirsorger und  Helfer haben,  dab aber in den zahl- 
reichen kleineren und  mitt leren Gef~ngnissen diese Arbeit,  wenn sie i iberhaupt  
geschieht, stets nebenamtl ich und infolge anderer ~Tberlastung nicht  immer gerade 
freudig versehen wird. Der Paragraph ha t  in dieser f ibernommenen Form keine 
grol~e Bedeutung;  n icht  eher jedenfalls als bis yon Staats  wegen Ffirsorger und  
Helfer in geniigender Anzahl und  yon geeigneten Qualit/~ten hauptamt l ich  an- 
gestellt werden. Ers t  dann  kann  der im w 234 (242) vorgesehene Aufbau der 
Ffirsorgearbeit - -  auch er br ingt  fibrigens im Vergleich zu den Grundsi~tzen nichts  
Neues - -  Erfolg versprechen. 

Der w 234 (242) sagt, dal~ die Ftirsorgearbeit auf der genauen Kenntn is  der 
Lebensverh/~ltnisse des Gefangenen und  seiner Angeh(irigen aufzubauen hat .  
Der Gefangene soll angehal ten werden, die Beziehungen zu seinen AngehSrigen, 
ihm sonst nahes tehenden Personen und  Arbei tsgebern wieder anzuknfipfen oder 
zu pflegen, um sieh Unte rkunf t  und  Arbeit  nach Verbf i ]ung der Strafe zu sichern. 
Haben  seine eigenen Bemfihungen in dieser Riehtung keinen Erfolg, so soll es 
Aufgabe des Ffirsorgers und  der Ansta l t sbeamten  sein, fiber die bestehenden 
staatlichen, kommunalen  oder pr ivaten Einr ichtungen die Besehaffung yon Arbeit  
und Unte rkunf t  zu betreiben. Es s teht  auger Zweifel, dab eine so umfangreiche 
Arbeit,  die zudem Kenntnisse  auf allen mSglichen Gebieten der Ffirsorge voraus- 
setzt, n ieht  nebenher  yon Ansta l t sbeamten oder ehrenamtl ich  von Personen der 
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privaten Ffirsorge geleistet werden kann. Der Entwurf setzt also nichts Besseres 
an die Stelle der geltenden, aus den Grunds/itzen abgeleiteten Bestimmungen. 
Er sagt in diesem w 234 (242) weiter, dab mit Zustimmung des Ge/angenen seine 
Aufnahme in eine Arbeiterkolonie oder in ein ~bergangsheim vorzubereiten ist, 
wenn die Bemtihungen der Fiirsorgeorgane um Arbeits- und Unterkunftsbesehaf- 
lung vergeblich waren. Auch hier klaffen, und zwar gleich zwei bedenkliche Lficken. 
Die Bedingung, dal~ die Zustimmung des Gefangenen notwendig sein soll, raubt 
dieser Bestimmung yon vornherein gerade fiir die kritischen F~lle jeden praktischen 
Wert, und zweitens iibersieht der Gesetzgeber vSllig, daB staatlicherseits ftir die 
Errichtung yon Heimen bisher noch wenig, oder in den meisten Landern noch gar 
niehts geschehen ist. Es wird also erforderlich sein, ffir die Durchftihrbarkeit 
dieser und der vorher genannten Bestimmungen die erforderlichen Voraussetzungen 
zu schaffen. 

SehlieBlich gestattet der letzte Absatz des w 234 (242) noeh, daB die Vertreter 
von 5ffentlichen Wohlfahrtsstellen und yon Vereinigungen und Einriehtungen, 
die sich der Ftirsorge ffir Entlassene widmen, in Ftirsorgeangelegenheiten zu den 
Gefangenen in Verkehr treten kSnnen; vorausgesetzt, dab Griinde der Sicherheit 
und Ordnung dem nicht im Wege stehen. Auch dieses billige Zugestandnis linden 
wir bereits in den Grunds~tzen des Reichsjustizministers vom Juni  1923. 

Dies trifft aueh zu auf die w167 235--237 (243--245). Von ihnen l~Bt der w 235 
(243) in geeigneten FMlen dem Gefangenen nahe legen, sich naeh der VerbiiBung 
der Strafe freiwillig der Schutzaufsicht eines Fiirsorgevereins oder einer geeigneten 
Person zu unterstellen. Der Paragraph maeht also diese MaBnahme abhi~ngig 
yon der Zustimmung des Gefangenen und verliert dadurch ganz erheblich an Wert. 
Hier gilt das schon bei der Unterbringung in Arbeiterkolonien oder ~bergangsheimen 
Gesagte. 

Der w 236 (244) besagt, dab bei dem 5ffentliehen, zur Ftirsorge verpflichteten 
Ffirsorgeverband die Familienhilfe anzuregen ist, wenn sich ergibt, dab die An- 
gehSrigen des Gefangenen, fiir deren Unterhalt  er zu sorgen hatte, und zu denen 
er voraussichtlich naeh der Haft  wieder zuriiekkehren wird, infolge der Straf- 
vollstreckung Not leiden. Und der w 237 (245) endlich will daffir sorgen, daI] eine 
bei der Aufnahme in die Strafanstalt bestehende Anwartschaft aus einer Sozial- 
versicherung durch Erfiillung der gesetzlichen Voraussetzungen erhalten bleibt. 
Dureh die Anftigung, dab fallige Beitri~ge oder Gebiihren aus dem Hausgeld, 
der Riieklage oder mit Zustimmung des Ge/angenen aus seinen sonstigen Mitteln 
bezahlt werden k6nnen, verliert auch diese so iiberaus wiehtige Bestimmung an 
Wert. 

Das I I I .  Buch des Entwurfs zu einem Strafvollzugsgesetz handelt yon dem 
Vollzug der MaBregeln zur Besserung und Sieherung. Die Bestimmungen dieses 
Buches haben bereits die bei dem Entwurf zu einem Allgemeinen Deutschen Straf- 
gesetzbuch besprochenen MaBregeln zur Grundlage. Der 1. Titel enth~lt allgemeine 
Vorsehriften vollzugstechnisehen Inhalts. Im 2. Titel wird der Vollzug der einzelnen 
Unterbringungsarten geregelt, und hier sind auch speziell die Ziele festgelegt, zu 
denen die Verwahrten gefSrdert werden sollen. In  den w167 273---291 werden die 
Unterbringung in einer 5ffentlichen Heil- oder Pflegeanstalt, die Unterbringung 
in einer Trinkerheilanstalt oder Entziehungsanstalt, in einem Arbeitshaus sowie 
die Sicherungsverwahrung behandelt. Hinsichtlich aller dieser verschiedenen 
Unterbringungsarten wird ihr ffirsorgerischer Charakter betont, indem als ihr Ziel 
immer wiederkehrend gesagt wird, dab sie den Verwahrten an ein gesetzm/~Biges 
und geordnetes Leben gewfhnen und ihn fiir den Fall seiner Riickkehr in die 
Freiheit zu einem die Allgemeinheit nieht gef~hrdenden Verhalten tauglich machen 
sollen. 
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Eine besonders ausffihrliche Behandlung erf~hrt die MaBregel der Sehutz- 
aufsieht in den w 292--301. Sie interessiert die Entlassenenffirsorge ganz be- 
sonders. Die 99 293 und 294 umschreiben den Personenkreis, der ffir die Aus- 
fibung der Schutzaufsicht geeignet erscheint. Neben beamteten Stellen der Wohl- 
fahrtspflege werden ehrenamtliche Helfer aus den Vereinigungen der Strafent- 
lassenenffirsorge genannt. Vor allem aber, und das ist eine wirklich begrfiBenswerte 
Bestimmung, schaltet der 9 294, Abs. 2 bei der Ausfibung der Schutzaufsicht 
die Polizeibeh6rde und ihre Beamten, Organe oder Beamte der Strafrechtspflege 
und Strafanstaltsbeamte, mit Ausnahme der ~rzte, Geistlichen, Lehrer und 
Fiirsorger yon vornherein aus. Ftir eine ersprieBliche Handhabung der Schutz- 
aufsicht ist eine solche Anordnung notwendig, um zu verhfiten, dab der Entlassene 
dureh Bekanntwerden der Schutzbedfirftigkeit eher gehemmt als gef0rdert wird. 
Diese wohlbegrfindete Absicht des Gesetzgebers wird im Abs. 1 des 9 296 noch 
einmal unterstrichen, indem dem Heifer zur Pflicht gemacht wird, seinen Sehfitzling 
in unau//~lliger, da8 Fortkommen nicht erschwerender Weise zu fiberwachen. Ins- 
besondere soll er ihn beraten, ihm helfen und beistehen. Um fiber das Vorleben 
des Schfitzlings in jeder Hinsicht unterrichtet zu sein, soll es dem Helfer gestattet 
werden k6nnen, die Strafakten des Pflegebefohlenen einzusehen (w 296, Abs. 3). 
Der Helfer selbst soll in seiner Arbeit fiberwaeht werden dadurch, dall er gehalten 
ist, dem Vollstreckungsgericht in bestimmten Zeitabst~inden fiber seine Tittigkeit 
und das Verhalten seines Schiitzlings zu beriehten. 

Dait es mSglich sein soll, auf den unter Schutzaufsieht Gestellten eine der mit 
Freiheitsentziehung verbundenen sehweren MaBregeln anzuwenden, wenn er 
AnlaIl hierzu bietet, indem er den vom Gericht oder vom Helfer getroffenen An- 
ordnungen grSblich zuwiderhandelt, wurde bereits frtiher gestreift. Der 9 298 
betont diese M6glichkeit auch ffir das Strafvollzugsgesetz. Der Helfer soll befugt 
sein, die entspreehenden MaBnahmen nach MaBgabe dieses Paragraphen an- 
zuregen. 

I I I .  

Die bisherigen Dar legungen  haben  gezeigt,  dal l  die En t lassenen-  
ffirsorge bisher  nur  in freien Vereinen organis ier t  ist.  Ledigl ich Sachsen 
und  H a m b u r g ,  in gewisser Beziehung auch B a y e r n  und  Baden,  machen  
eine Ausnahme,  und da  gezeigt  werden konnte ,  daIl  in  der  Regel  die 
p r i v a t e n  E in r i ch tungen  n icht  ausreichen,  die grolle Aufgabe  zu be- 
w~ltigen,  soll hier  zun~chst  un te r such t  werden,  wer a m  zweckm~i l igs ten  
der  Tr~iger der  Ent lassenenf t i rsorge  ist ,  der  S t a a t  oder  die Gesel lschaf t  
oder  viel le icht  beide  gemeinsam.  

Der En twick lung  der  Ent lassenenf i i rsorge  is t  es bisher,  wie gezeigt  
werden  konnte ,  ab t r~gl ich  gewesen, dal~ sie zum grol len  Teil  eine Geld- 
f rage war.  Groi~ziigige Aufwendungen  ffir d iesen  Zweig der  Fi i rsorge  
wurden  im a l lgemeinen gescheut .  Hie rbe i  f ibersah man ,  dal~, ~ihnlich 
wie bei  der  Seuchenbek~mpfung,  S p a r m a l l n a h m e n  nur  w iede rum 
anderswo grSllere, vielfi i l t ige K o s t e n  verursachen .  Bei Zunahme  der  
Kr imina ] i t~ t  wurden  no tgedrungen  in immer  s t e igendem Malle Mi t t e l  
ftir Polizei ,  Rech t sp reehung  und St ra fvol lzug  gew~hrt ,  w~hrend  es 
doch mSglich ist,  durch  eine umfangre iehe  Ent lassenenf i i r sorge  das  
Ube l  an  der  Wurze l  anzugreifen,  den  Rt ickfa l l  zu ve rh t i t en  und  d a m i t  
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grol~e Mittel zu sparen. Die Kriminalstatistik liefert gerade mit den 
Riickfallziffern den sicheren Beweis, dal~ ohne Entlassenenfiirsorge 
die grol~en Kosten ffir die Strafrechtspflege nicht einzudi~mmen sind. 
Daraus ergibt sich zun~ehst einmal unabweislich die Pflicht des Staates, 
hier von sieh aus ohne ZSgern einzugreifen und seine eigenen vitalsten 
Interessen nicht privater Liebest~tigkeit zu iiberlassen. Drastisch, 
aber treffend sagt .Freudenthal: ,,Der Staat, der ffir seine entlassenen 
Strafgefangenen nicht sorgt, gleicht dcm Chirurgen, der die yon ihm 
geSffnete BauchhShle often liil~t, start  die Wunde zu heilen." Der 
w 232 (240) des Strafvollzugsentwurfs tragt  diesen Uberlegungen Reeh- 
nung, indem er die Ffirsorge fiir Entlassene als cine gemeinsame Auf- 
gabe des Staates und der Gcsellschaft bezeichnet. Dieser Satz kSnnte 
als eine glfickliche LSsung dcr schwebendcn Fragen angesehen werden, 
wenn nicht der w 238 (246), der die praktische Ausfiihrung behandclt, 
insofern eine Entt~uschung bereitete, als aus seinem Wortlaut hervor- 
geht, dab auch weiterhin in erster Linie die Entlassenenftirsorge Auf- 
gabe der freien Wohlfahrtspflege sein soll. Nut, wo private Einrich- 
tungen fehlen odcr ihre Hilfe nicht ausreichend ist, soll nach dem 
Entwurf  der Staat einzutreten haben. Unsere Rundfragen haben 
ergeben, daI~ die Ti~tigkeit der privaten Ffirsorge fast durchwegs un- 
zureichend ist. Das bedeutet kcine abfi~llige Kritik, es ist lediglich 
die Feststellung der Tatsache, dab unter den veri~nderten wirtschaft- 
lichen VerhMtnissen freie Liebesti~tigkeit den groBen Anforderungen 
nicht mehr gcwachsen ist. Niemand, der sich mit diescn Fragen be- 
schi~ftigt hat und die geschichtliche Entwicklung des Gefangenen- 
fiirsorgewesens kennt, wird die groBe Bedeutung verkennen, die allein 
schon dadurch der privaten Fiirsorge zugesprochcn werden muI3, dal~ 
sie das Problem aufrollte und mit Sorgfalt und Zi~higkeit bis in die 
jiingste Zeit verfolgte. Es wird das fiir alle Zeiten als ein grol]es Ver- 
dienst der freiwilligen Entlassenenfiirsorge anerkannt werden miissen. 
Allein die sozialc Lage des einzelnen hat unter dem Druck der Kriegs- 
und Nachkriegszeit sich so wesentlich versehoben, dal~ --  wie es das 
Ergebnis unserer Rundfragen zeigt --  die private Liebest~tigkeit den 
neuzeitlichen Anforderungen nieht mehr entspricht. Es gilt nieht 
nur, die notwendigen Mittel aufzubringen. Wichtigcr fast noch ist 
die Notwendigkeit, die soziale Gesetzgebung genau zu kcnnen und sic 
zu verfolgcn, mit den zusti~ndigcn KSrperschaften fortlaufend Fiihlung 
zu erhalten, was alles dem Privatmann, der sich in der Entlassenen- 
ftirsorge beti~tigt, allein schon wegen Zeitmangels so gut wie unmSglich 
sein diirfte. Darum miissen als die einzig geeigneten Tr~ger der Ent- 
lassenenffirsorge dcr Staat, die Gemeinden und die (amtlichen) Ftir- 
sorgeverb~nde bezeichnet werden. Sie allein haben die erforderlichen 
Mittel, sic allein verfiigen fiber den Beamtenapparat,  der mit den 
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modernen gesetzlichen Bestimmungen ver t raut  ist, sie allein haben 
Einflul~ bei den zust~ndigen Stellen. Man k5nnte sagen, dab - -  um 
auf den w 238 (246) des Strafvollzugsgesetzentwurfs zuriiekzukommen --  
der Staat  bei der nachgewiesenen Unzuli~nglichkeit der pr ivaten Ffir- 
sorge praktisch in den meisten Fi~llen selbst einzutreten haben wird. 
Wenn diese Folgerung tatsachlieh beabsichtigt ist, kSnnte ffiglich noch 
ein Schritt weiter gegangen und der Staat  im Gesetz zum Tr~ger der 
Fiirsorge erkli~rt werden. Nichts spricht dagegen, ihm die bisherigen 
pr ivaten Organisationen, deren Wert  weiterhin bestehen bleibt, zur 
Unterstii tzung beizugeben. 

Die zweite wichtige Frage, wie die staatliehe Entlassenenfiirsorge 
organisiert werden mtiltte, und wie die aus ihr entstehenden Kosten zu 
bestreiten waren, scheint mir Sachsen in fast  vorbildlieher Weise ge- 
15st zu haben. Die Einrichtungen, die Sachsen seit 1922 geschaffen 
hat,  haben sich nach den bisherigen Mitteilungen Starkes und Fliegels 
durchaus bewi~hrt, und es besteht kein Bedenken, sie auf gesetzliehem 
Wege auf das ganze l~eichsgebiet zu iibertragen. Aus allem geht hervor, 
dai~ die Entlassenenfiirsorge schon im Gef~ngnis einzusetzen hat.  Das 
setzt voraus, dal~ sich an den Sitzen etwa aller Staatsanwaltschaften 
staatlich bestellte Fiirsorgebeamte befinden mit  guter Fachausbildung 
und besonderer Erfahrung. Diese staatlichen Ftirsorger miissen be- 
reits im Gef~ngnis mit  ihren Schiitzlingen in ganz nahe Beziehungen 
treten. Sie miissen die Psyche der Gefangenen genauestens kennen, 
ihr Leben und die Verh~ltnisse, aus denen heraus sie kriminell wurden. 
Auf Grund dieser Kenntnisse und ihrer Beziehungen zu Ffirsorgever- 
b~nden, Arbeits~mtern und Arbeitgeberverb~nden wird es dann ihre 
Hauptti~tigkeit sein, die Entlassung des Gefangenen gut vorzubereiten 
und ihm einen geeigneten Arbeitsplatz zu  verschaffen, so wie es der 
Strafvollzugsgesetzentwurf vorsieht. Die Fiirsorger werden weiterhin 
sieh zu bemiihen haben, die Gesellschaft in Vortri~gen und mit  anderen 
Werbemitteln ffir die Belange der Entlasscnenffirsorge zu interessieren 
und die Ti~tigkeit in den vorhandenen Ffrsorgevereinen zu beleben. 
Aus ihnen wird der Fiirsorger sich Helfer speziell ffir die erzieherischen 
Aufgaben an den Entlassenen in sp~teren Zeiten heranzubilden haben. 
Die mehr wirtschaftlichen Fragen der Fiirsorge, Unterstfitzung yon 
FamilienangehSrigen w~hrend der Haft ,  Gewahrung yon Darlehen 
zur Begriindung eines Gesch~fts usw., mti~ten, um den Staat  selbst 
nicht allzusehr zu belasten, der Erledigung durch die Ffirsorgever- 
blonde fibergeben werden. Der Staat  genfigt seiner Pflicht, wenn er 
die Entlassenenffirsorge organisiert und die Kosten dieser Organisation 
t riigt, wi~hrend die wirtschaftliche Durchfiihrung der Fiirsorge im 
einzelnen, wenn man die Entlassenenfiirsorge mit  Starlce als einen Akt  
der Wohlfahrtspftege ansieht, den Ffirsorgeverb~nden als den Haupt -  
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tr~gern der 5ffentlichen Wohlfahrtspflege zuzuweisen ist. Eine solche 
Regelung wfirde eine gute Verteilung der dem Staate und den K o m -  
munen aus der Entlassenenffirsorge erwachsenden Pflichten bedeuten. 
Sie hat  in Sachsen bisher nur gute Erfolge gezeitigt. Entsprechende 
reichsgesetzliche Mal~nahmen sind anzustreben. Starke empfiehlt auf 
Grund der in Sachsen gemachten Erfahrungen, dem w 238 (246) des 
Strafvollzugsgesetzentwurfs folgende Fassung zu geben: 

,,Der Staat und die Tr~tger der 6ffentlichen Wohlfahrtspflege haben 
die Aufgabe, die Ffirsorge ffir Entlassene einzurichten und durch- 
zuffihren. Die freien Vereine und Einrichtungen, die sich der Ffir- 
sorge ffir Entlassene widmen und ihr zu dienen geeignet erscheinen, 
sind zu f6rdern, zu unterstfitzen und zur Mitarbeit heranzuziehen." 

Bei einer solchen Formulierung wfirden zun~chst und in erster 
Linie Staat und Ffirsorgeverb~nde, in zweiter Linie die Gesellschaft 
Trager der Entlassenenfiirsorge sein, und weiterhin wfirde den erst- 
genannten Tr~gern der Ffirsorge die Pflicht auferlegt sein, die freie 
Ffirsorge zur Mitarbeit heranzuziehen. Das wird auch kfinftig, wie 
bereits angedeutet wurde, weitgehend erwfinscht sein. Auch wenn bei 
einer Regelung, wie sie soeben vorgeschlagen wurde, der Staat und die 
Ffirsorgeverb~nde einen grol~en Teil der Entlassenenfiirsorge f iber-  
nehmen, bleibt der privaten Ffirsoige ein weites Feld der Bet~tigung. 
Sie wfirde durch die anzustrebende Neuregelung yon der Sorge ffir die 
Beschaffung der n6tigen Mittel kfinftig befreit sein und k6nnte um so 
leichter und ffeier ihren Aufgaben nachgehen. Jiingst erst sind diese 
Aufgaben von Sey/arth treffend skizziert worden. Die Ffirsorgevereine 
sollen 1. Helfer stellen zu der staatlichen Ffirsorge an Gefangenen 
und Entlassenen, 2. kleine Heime mit Familiencharakter schaffen oder 
Familien benennen, die Entlassene aufzunehmen bereit sind, 3. die 
Gesellschaft fiber den Wert  der Entlassenenffirsorge aufkl~ren und sich 
die Rehabilitation des Entlassenen angelegen sein lassen, damit er nicht 
wie ein Ge~chteter in der Freiheit stehe. Das ist ein grol~es Aufg~ben- 
feld, und Starke s~gt mit Recht, dal~ die private Ffirsorge bei gewissen- 
hafter Efffillung dieser mehr auf das sittlich-erzieherische Gebiet be- 
schrankten Aufgaben den 6ffentlichen Tr~gern der Entlassenenffirsorge 
,,ihr grunds~tzliches Vorrecht nicht zu neiden brauche". 

Mit der Erledigung der hier aufgeffihrten Pflichten ist jedoch nach 
meinem Daffirhalten die Aufgabe des Staates noch nicht ersch6pft. 
Es wird nicht immer m6glich sein, den Gefangenen sofort nach der 
Entlassung in einer Arbeitsstelle unterzubringen, und so mfissen ffir 
die erste Zeit der Freiheit, ffir die gef~hrliche Ubergangszeit Heime 
geschaffen werden. Wie wir gesehen haben, gibt es bisher nur eine 
ungenfigende Anzahl yon ~bergangsheimen, und diese befinden sich 
zudem meist in privater Hand. Ich halte es ffir ausgeschlossen, dab bei 
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der Kostspieligkeit der Einrichtung solcher Heime --  wir hSrten, dab 
pro Bett  4000 M. Unkosten zu veranschlagen sind - -  ein anderer als 
dcr Staat  dicse Ubergangsstationen schaffen kann. Es besteht, wie 
wir gesehen haben, noch keine Einigkeit dariiber, ob diese Heime auch 
andere Hilfsbedfirftige aufnehmen, ob sie groB oder klein sein sollen. 
Das l~l~t sich jetzt  auf Grund der sp~rlichen Erfahrungen, die uns zu 
Gebote stehen, noch nicht entseheiden. Mir persSnlich scheint die 
GrSf~e des in Schlesien geschaffenen Paulinenhofes und des in Saehsen 
errichteten Sachsenhofes die riehtige zu sein. Diese landwirtschaft- 
lichen Betriebe berechtigen zudem am ehesten zu der Hoffnung, da3 
sie bei richtiger Leitung und Lage (unter Umst~nden in der N~he ab- 
nahmef~higer St~dte) sich nach Oberwindung der anf~nglichen Schwie- 
rigkeiten in der umwohnenden BevSlkerung rentabel gestalten; ein 
wichtiges Moment in der Strafentlassenenffirsorge. Besonders auch 
g~rtnerische Betricbe kommen im Hinblick auf Rentabili t~t in Frage. 
Um diesen Weg, die Fiirsorge weitgehend produkt iv  zu gestalten, 
noch welter zu verfolgen, besitzt gerade der Staat  die besten MSglich- 
keiten. Wir haben in Deutschland noch weite Fl~chen 0dland. Sie 
zu erschliel~en und damit  neue Arbeits- und SiedelungsmSglichkeiten 
zu gcw~hren, sollte mit  in den Aufgabenkreis der produktiven Ent-  
lassenenffirsorge gezogen werden. Um ein Beispiel zu nennen, be- 
linden sich allein in der RhSn 4000 ha Ackerland, 10000 ha Wiesen 
und 6000 ha kiimmerlichen Waldes (Spott), die anbauf~hig werden 
wiirden - -  entsprechende Versuche liegen vor -- ,  wollte man die hierzu 
notwendigen Weganlagen und sonstige Magnahmen zur Kultivierung 
des Landes durchffihren. ~hnliches trifft noch auf viele andere jetzt  
arme und ungenutzte Teile unseres Vaterlandes zu. Der Staat besitzt 
schlieglich, wie mir bekannt ist, in den verschiedensten Teilen des 
Landes Lehmgruben und Ziegeleien. Aus ihnen mit Hilfe Entlassener 
die fabrikm/~gige Herstellung von Ziegeln und anderen Baumaterialien 
durchzufiihren und so zur Hcbung des von vielen Seiten mit  Nachdruek 
immer wieder geforderten Wohnungsbaues beizutragen - -  selbst eine 
wichtige soziale Magnahme bei der Verbrechensprophylaxe ! - - ,  scheint 
mir gleichfalls ein gegebener Weg fiir die Besch~ftigung und Re- 
sozialisierung Entlassener. 

Der wichtigste Grundsatz fiir eine gedeihliche Entlassenenfiirsorge 
ist der, dem Entlassenen Arbeit um jeden Preis zu vermitteln.  Diese 
Versuche dfirfen nicht planlos unternommen werden. Die sorgf~ltigste 
Auswahl bei der Zuweisung yon Arbeitssuchenden wurde bereits als das 
erste Gebot bezeichnet, wenn anders man nicht die gesamte Einrich- 
tung gef~hrden will. Bayern ist auf dem ganz richtigen Wege, wenn 
es die Gruppe der gef~hrlichen Gewohnheitsverbrecher yon den fiir- 
sorgerischen MaBnahmen, mithin auch yon der Arbeitsvermitt lung 
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ausschliegt. Is t  ein Rechtsbrecher auf Grund seiner bisherigen Lebens- 
ffihrung und auf Grund seiner bisherigen kriminellen Neigungen als 
ein gefahrlicher Gewohnheitsverbrecher erkannt,  dann soll er verwahrt  
werden. Wie diese Verwahrung im einzelnen zu gestalten ist, kann 
hier nicht erSrtert werden. Nur das mag gesagt sein, dal~ es in Verbin- 
dung mit  den jetzigen Reformbestrebungen, wie sie im Strafgesetz- 
und Strafvollzugsgesetzentwurf zum Ausdruck kommen, erwiinscht 
ware, aueh die Verwahrung gesetzlich zu regeln. Bisher sind nur An- 
regungen aus den interessierten Fachkreisen vorhanden. Der Staat  
wird nicht umhin kSnnen, fiir die Durchftihrung der in den Entwiirfen 
vorgesehenen Magregel der Sicherungsverwahrung nun auch die not- 
wendigen Voraussetzungen zu schaffen, die am besten ein Reiehsver- 
wahrungsgesetz regeln wiirde. Auch die zweite Gruppe der Willens- 
sehwachen, wie sie in der Bayerischen Justizministerialentschliel3ung 
vom 12. VII .  1927 genannt werden, der Rechtsbrecher, die trotz vor- 
handenen Wunsches allein aus sich zu rechtschaffener Lebensfiihrung 
nicht fahig sind, zu denen in erster Linie die sog. vermindert  Zureeh- 
nungsfahigen zu zahlen sein werden, wird im allgemeinen von rein 
fiirsorgerischer Betreuung auszuschlieSen sein. Wenn nieht auch bei 
ihnen in den schwerere~ Fallen eine Verwahrung am Platze zu sein 
seheint, wird wohl am ehesten eine ganz energiseh durchgefiihrte Schutz- 
aufsicht dureh den staatlichen Fiirsorger in Frage kommen. In  wirklich 
gedeihlieher und dankenswerter Weise aber wird die Fiirsorgearbeit 
bei allen den Entlassenen einsetzen k6nnen, die weder zu den gewerbs- 
magigen Verbrechern noch zu den Minderwertigen gehSren; bei den- 
jenigen, die, einmal gestrauchelt, nun den festen Willen in die Frei- 
heir mitbringen, nicht wieder zuriiekzufallen, nicht noch einmal in die 
Gefangnismauern zuriickzukehren. Ihnen, denen die Fiirsorge lediglich 
eine ,,Hilfe zur Selbsthilfe", wie man es genannt hat, zu sein braucht,  
Hindernisse aus dem Wege zu raumen, bei der Riickkehr in die Frei- 
heit ihnen Mittel an die Hand  zu geben, in den friiheren Beruf zuriiek- 
zukehren oder einen neuen in der Anstalt  erlernten Beruf zu ergreifen, 
mug das vornehmste Ziel aller Entlassenenftirsorge sein. Bei soleh weiser 
Beschrankung wird nach Durchfiihrung der angeregten Verbesserungen 
die prophylaktische Aufgabe der Entlassenenftirsorge bei der Be- 
kampfung des Verbrechens auf einen Boden gestellt sein, der besser 
als bisher dem grofSen Ziele zustrebt, ,,den al]gemeinen Rechtsfrieden 
zu siehern und zu festigen" ( A s c h a / / e n b u r g ) .  
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