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T eil 1. G ese tz

A u fga be  1

Was verbinden Sie mit dem B egriff «Gesetz»?

A uf ga be  2

Wie entsteht ein Gesetz? W elche Ausdriicke konnen Sie benutzen, um diesen 
Vorgang zu beschreiben? V ielleicht sind die folgenden Stichw orter eine Hilfe 
fur Ihre Beschreibung: Initiative, beteiligte Organe, Beratung, Zustimmung, 
Verdffentlichung, Gultigkeit. Verwenden Sie u.a. W orter und Begriffe aus dem 
Thesaurus.

Aufgabe 3

AH aus Istanbul lebt seit einem Jahr in Berlin im Stadtteil Prenzlauer Berg. Er 
arbeitet in einem tiirkischen Restaurant als Kellner und lernt beim Goethe- 
Institut Deutsch. Sein Bruder Achmed will ihn im Sommer besuchen. In dieser 
Angelegenheit kommt Ali zum Auslanderamt. Spielen Sie das Gesprach 
zwischen Ali und dem zustandigen M itarbeiter dieser Behorde. Gebrauchen Sie 
dabei den folgenden Auszug aus dem Auslandergesetz.

Auslandergesetz -AuslG
Gesetz iiber die Einreise und den Aufenthalt von 
Auslandern im Bundesgebiet (Auslandergesetz -AuslG) 
(Auszug) Vom 9.Juli 1990 (BGB1. I S. 1354), zuletzt
geandert durch das Gesetz zur Anderung auslander- 
und asylverfahrensrechtlicher Vorschriften vom 
29.Oktober 1997 (BGB1. I, S. 2584)

Erster Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen 

§1 Einreise und Aufenthalt von Auslandern

(1) Auslander konnen nach MaBgabe dieses Gesetzes in 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einreisen 
und sich darin aufhalten, soweit nicht in anderen 
Gesetzen etwas anderes bestimmt ist.
(2) Auslander ist jeder, der nicht Deutscher im 
Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist...



§17 Familiennachzug zu Auslandern
(1) Elnem auslandischen Familienangehorigen eines 
Au slanders kann zum Z we eke des nach Ar t i ke 1 6 des 
Grundgesetzes gebotenen Schutzes von Ehe und Familie 
eine Aufenthaltserlaubnis fur die Herstellung und 
Wahrung der familiaren Lebensgemeinschaft mit dem 
Auslander im Bundesgebiet erteilt und verlangert 
werden.
(2) Die Aufenthaltserlaubnis darf zu dem in Absatz 1 
bezeichneten Zweck nur erteilt werden, wenn 1. der 
Auslander eine Aufenthaltserlaubnis oder
Aufenthaltsberechtigung besitzt, 2. ausreichender 
Wohnraum zur Verfugung steht und 3. der 
Lebensunterhalt des Familienangehorigen aus eigener 
Erwerbstatigkeit des Auslanders, aus eigenem 
Vermogen oder sonstigen eigenen Mitteln gesichert 
ist; zur Vermeidung einer besonderen Harte kann.die 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn der 
Lebensunterhalt der Familie auch aus eigener 
Erwerbstatigkeit des sich rechtmaftig oder geduldet 
im Bundesgebiet aufhaltenden Familienangehorigen 
oder durch einen unterhaltspflichtigen
Familienangehorigen gesichert. wird. (3) Dem
Ehegatten und minderjahrigen ledigen Kindern eines 
Asylberechtigten kann abweichend von Absatz 2 eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.
(4) Als ausreichender Wohnraum nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes darf nicht mehr gefordert werden, 
als fur die Unterbringung eines Wohnungsuchenden in 
einer offentlich geforderten Sozialmietwohnung 
geniigt. Der Wohnraum ist riicht ausreichend, wenn er 
den auch fur Deutsche geltenden Rechtsvorschriften 
hinsichtlich Beschaffenheit und Belegung nicht 
gentigt. Kinder bis zur Vollendung des zweiten 
Lebensjahres werden bei der Berechnung des fur die 
Familienunterbringung ausreichenden Wohnraums nicht 
mitgezahlt.
(5) Die Aufenthaltserlaubnis kann auch bei Vorliegen 
der Voraussetzungen eines Anspruches nach diesem 
Gesetz versagt werden, wenn gegen den 
Familienangehorigen ein Ausweisungsgrund vorliegt 
oder wenn der Auslander fur sonstige auslandische 
Familienangehorige, die sich im Bundesgebiet 
aufhalten und denen er allgemein zum Unterhalt



verpflichtet ist, oder fur Personen in seinem 
Haushalt, fur die er Unterhalt getragen oder auf 
Grund einer. Zusage zu tragen hat, Sozialhilfe in 
Anspruch nimmt oder in Anspruch nehmen mu ft-...

Aufgabe 4

Der Deutsche Bundestag hat 1997 nach heftigen Disskussionen das 
Transplantationsgesetz (TPG) verabschiedet. In diesem Zusam m enhang schrieb 
ein Leser folgenden B rief in die Zeitung:

&adCic& ei*t /

*DuncA dad vom 'DeutdeAen Sundedta^ am 25. faeni 1997 venaAdeAiedetc SxandpiantaXiond^edet^ 

C 7 P $  ) t&t eine t̂ edet̂ edCcicAe yedcACoodcn w id en , dee in  dcx SandedxcpadliA 75catdeA(aud dcit dem 

Sefan*r der *7landplantationdm edi^in in  den TKitte dex 70en faAne Aedtanden Aatte. Sd  xc^ett cUe 

SntnaAme und 4/enpfaxn^undf ион Охранен und entAatt umfaddende Sedtimmunyen yex ‘Vcxmitttuny 

von Oxeymen und ein 4/exAot dee OxeyxnAaudelo.

'TienvoxyeAieAen cdt die qedetjtieAie 'pcdtdcAneiAunq den 6idAieniyn ‘pxaxid. naeA den auc/i cveitex/dn die 

docynannte encveitente t^udtim m um ylodun^ y i t . ТЗапасА (A t die Oxyxnentna/ime aueA van potentictien 

Spendenn mofaicA, die dle& yiteu Aeine SntdcAeiduny uAen eine 0  xyandpeude уеСхоЦеп AaAen. 

шепп die /4nAonfaen nacA r?edtotediunCf, dee *?7inntoded einen OxymentnaAme yedtimmen. 75am it AaAen 

dicA die /fuAduyen dee doyenannten '?AcxntodAxitexiamd daxcA ydetji. 75<г in den 75idAuddion um dad 

'T P tf ** ycneyxten ^ect vexmeAnt TCxitiA cm diedem 7¥inntodAnitexium aufaeAommen idt. uAexnadcAte 

die deutlccAie TTteAxAeit met 4 4 9  von 6 2 9  affaeyeAenen Stim m en. /tnycdec/itd dieden TKcAxAcit dux^te 

die ietfte xecAdUcAe THofaicAAeii, dud duncA eine a&dtnaAte 'T'loxmenAontxotCe nacA /fx t. 9 3  9  

“Tin. 2  ye  dtoppen. pnaAiidcA nicAt meAin moejfUcA dein.

VuncA die “iR eyiuuyeu ded 'TPtf- donate den AfedetyyAen neAen den ScA a^fan f einen einAeitticAen 

TRecAideyiundlay fain OxyantnandpCantaiiouen лисА daxaxfa Ao^fan. die /lAyeptany den 

Oxyxntnandplantation ju  dtanAen und dad in den 4jen^an^enAeit dtanA ydunAene Speudexaufaommeu 

cvieden ye  exAdAen. s4ld ein ScA xitt in  die xicA tiy TRicAtuny cdt duo T P tf  daAen junac/idt 

yiundddtjlieA  ye  Aeeyui/leu. S in e  AnitidcAe 'Wundieyeny wind die IfiuAuufa m it dicA Axineyn.

S te fa n  ТЗееупАеп

Lesen Sie einige Ausziige aus dem Protokoll der Beratungen im Parlam ent und 
schreiben Sie einen Leserbrief in die ,,ZEIT“, in dem Sie Ihre auBerst negative 
Einschatzung des neuen Gesetzes ausdriicken.



Erste Beratung zum TPG
Deutschei Bundestag: ?3enarprotokol1 13/99 vom 19.04.j996, 
Seite: 8817 99. Sitsung; Bonn, Freitag, den 19. Apr] I
1996; Begi nn: 9.00 U-hr

Prasidentin Dr. Rita Siissmuth: ... Ich rufe die
Tagesordnungspunkte 14 a bis 14 d und Zusatzpunkt 12 auf:
14. Ich eroffne die Ausspraehe. Es beginnt. die Kolleqin 
Beatrix Philipp.

Beatrix Philipp (CDU/CSU): Frau Prasidentin! Meine Damen
und H-erren! Mit der Einbringung des
Organtransplantationsgesetzes treten wir heute in ein 
Gesetzgebungsverfahren ein, das ein Thema zum Gegenstand 
hat, das einen besonders sensiblen Umgang damit 
erforderlich macht. Es beruhrt Grenzbereiche menschi icher 
Existenz, Fragen des Lebens, des Sterbens und des Todes an 
sich. Das Thema beriihrt ethische, philosophische, 
theologische, naturwissenschaftliche, rechtliche und 
mitmenschliche Fragen. Wir werden konfrontiert mit Gluck 
und Leben auf der einen Seite und Ungliick und Tod auf der 
anderen. Beides, Leben und Tod, gehort und gehorte schon 
immer zusammen. Und dennoch stellen wir immer haufiger 
fest - auch in anderen Zusammenhangen -, daft das Thema Tod 
in unserer Gesellschaft tabuisiert wird, im Alltag nicht 
mehr stattfinden darf...

Meine Damen und Herren, alle beteiligten Fraktionen waren 
sich von Anfang an dariiber einig, daft das Thema 
Organtransplantation nur in einem breiten Konsens 
behandelt werden kann und nicht zu parteipolitischen 
Auseinandersetzungen ftihren darf, um die gemeinsamen Ziele 
nicht zu gefahrden und sie nicht in den Hintergrund treten 
zu lassen. (Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 
Zahlreiche Vorgesprache zwischen den Fraktionen mit 
Experten, Theologen, Philosophen, Medizinern und 
Betroffenen sind der heutigen offentlichen Debatte ebenso 
vorausgegangen wie Anhorungen zu Teilaspekten. Das zeigt 
auch, daB sich alle Beteiligten von dem Gedanken leiten 
lieBen, durch eine gesetzliche Regelung der 
Organtransplantation zweifellos vorhandene Angste zu 
zerstreuen, Irrtiimer aufzuhellen und Vorurteile abzubauen, 
indem man die Vorgange, die im Zusammenhang mit der 
Organtransplantation ablaufen, durchschaubar macht...

Warum also gerade jetzt ein Gesetz? Dafiir gibt es mehrere 
Grunde. Der wichtigste ist sicherlich - und deswegen setze 
ich ihn auch an den Anfang -, daft die Menschen einen 
Anspruch auf Rechtssicherheit haben und es unter alien 
Umstanden gelingen muB, die Unsicherheiten zu beseitigen,



die zum Teil durch negative, faisaffe, irrefuhrende and 
auch anqstmachende Darstellunqen in den Medien 
hervorqeru f en werden und auch hervcrgeruf en worden si’nd. 
Sie haben zu einer Entwicklung in Deutschland gefuhrt, der 
wir entgegenwirken mtissen, weil sie MiBtrauen geqentiber 
der Transplantationsmedizin hervorruft und die Chancen der 
Menschen verringert, die bei uns auf ein Organ warten. So 
sind wir Deutscheri mittlerweile auf Spenderorgane aus den 
Nachbarlandern angewiesen, in denen die Spendebereitschaft 
deutlich hoher ist als bei uns. Wir haben uns zu einem 
Organimportland entwickelt. Wir sind, meine Damen und 
Herren, mit 80 Millionen Menschen bisher vom Wohlwollen 
bzw. der Solidaritat der uns umgebenden Lander abhangig, 
die sehr viel kleiner sind als wir. Das mtissen wir 
verandern, und dem dlent auch die jetzige Vorlage des 
Organtransplantationsgesetzes. Nach tibereinstimmender 
Auffassung aller Beteiligten ist das Transplantationsrecht 
- ich habe das eben schon gesagt - kein Thema, das zur 
parteipolitxschen Profilierung benutzt werden kann oder 
sollte. Zu groB, meine Damen und Herren, ist die Gefahr, 
durch parteipolitische Auseinandersetzungen iiber dieses 
Gesetz die Ziele, namlich die Akzeptanz der Organspende 
und auch der Organtibertragung zu erhohen, zu verfehlen. 
Zur Vorbereitung des Gesetzgebungsverfahrens haben am 28. 
Juni 1995 die beteiligten Fraktionen im FachausschuB in 
einer breit angelegten Sachverstandigenanhorung gemeinsam 
mit dem RechtsausschuB zwei zentrale Themen vorab und 
vertiefend grundsatzlich beraten: erstens die Frage der
Todesfeststellung und zweitens die Frage der engen oder 
erweiterten Zustimmungslosung. Die Ergebnisse sind 
dokumentiert und haben zur Entsche.idungsfindung erheblich 
beigetragen...

Nun zum Inhaltlichen. Das Gesetz regelt die Spende und 
Entnahme von menschlichen Organen und ihre Ubertragung auf 
andere Menschen. Es .stellt ausdrucklich klar, welche 
Organe nicht ubertragen werden bzw. ubertragen werden 
durfen. So fallt zum Beispiel auch die Ubertragung von 
Blut und Knochenmark. nicht unter den Geltungsbereich 
dieses Gesetzes. Auch die Behandlung von Parkinson durch 
Transplantation hat mit dem Gegenstand des vorliegenden 
Gesetzes tiberhaupt nichts zu tun. Dabei sollen oder werden 
namlich lebende Nervenzellen von Foten ubertragen, bei 
denen eben gerade nicht der Hirntod festgestellt wurde. 
Ferner wird fur die Organisation und Durchfiihrung der im 
Zusammenhang mit der Spende, der Entnahme, der Vermittlung 
und der Ubertragung von Organen erforderlichen MaBnahmen 
ein rechtlicher Rahmen normiert. SchlieBlich enthalt das 
Gesetz auch Vorschriften zur Strafbarkeit des Handels mit 
menschlichen Organen sowie des unrechtmaBigen Verhaltens



bei der Organentnahme, oer Organubertragung und der 
Verwendung medizinischer Angaben und perjonenbezoqener 
Da ten Beteiligter. Die nach Landesrecht zustandi'gen 
Stellen, die Bundesbehorden im Rahmen ihrer Zustandigkeit 
und die Krankenkassen werden verpflichtet, die Bevoikerung 
iiber die Mbglichkeiten und Voraussetzungen der Organspende 
und die durch Organiibertragung mogliche medizinische Hilfe 
fur schwerkranke Menschen aufzuklaren, damit auf der 
Grundlage sachgerechter Information das Verstandnis fur 
die Organtransplantationsmedizin und die Bereitschaft zur 
Organspende wachsen, sich moglichst viele Menschen zu 
Lebzeiten mit der Frage einer Organspende befassen und 
dazu eine Erklarung abgeben, sei es nun eine Einwi11igung, 
sei es ein Widerspruch oder sei es die Ubertragung der 
Entscheidung auf eine namentlich benannte Person ihres 
Vertrauens...

Um jealiche Form der Kommerzialisierung mit Lebendspenden 
zu verhindern, ist die Entnahme von Organen einer lebender, 
Person demnachst nur zulassig, wenn kein geeignetes Organ 
eines Verstorbenen zur Verfiigung steht; der Spender 
volljahrig und einwilligungsfahig ist; es sich um 
Verwandte ersten und zweiten Grades, Ehegatten, Verlobte 
oder andere Personen handelt, die sich in besonderer Weise 
in personlicher oder sittlicher Verbundenheit offenkundig 
nahestehen; gepriift ist, daB die Organspende freiwillig, 
ohne psychischen Druck, zum Beispiel von
Familienangehorigen, erfolgt ist; der Spender umfassend 
ijber die Gefahren und Risiken aufgeklart wurde und eine 
nachgehende Betreuung erfolgt. Minderjahrige und Personen, 
die wegen einer Behinderung nicht einwilligungsfahig sind, 
werden als Organspender ausgeschlossen. SchlieBlich finden 
fur die Organisation der Organentnahme und die 
Organvermittlung die entsprechenden Regelungen im
Gesetzentwurf ihren Niederschlag, ebenso wie
Strafvorschriften und Datenschutzregelungen.

Prasidentin Dr. Rita Sussmuth: Frau Kollegin, Ihre
Redezeit ist abgelaufen.

Beatrix Philipp (CDU/CSU): Frau Prasidentin, meine Damen
und Herren, ich komme zum SchluB. Aber mir waren ein paar 
Minuten mehr zugestanden worden. Das ist mir noch einmal 
gesagt worden. Der Korper eines toten Menschen war der 
Trager seiner Personlichkeit und ist und bleibt geschtitzt 
durch Pietat und die Achtung vor der Wurde des 
Organspenders. DaB sie gewahrt bleibt, ist ebenfalls unser 
Anliegen. Wir sind davon uberzeugt, daB deswegen auch sein 
Leichnam vom Krankenhaus aus in wiirdigem Zustand zur 
Bestattung ubergeben wird und daB es Vertrauen schafft,



wenn den Angehorigen Gelegenhe.it aegeben wird, sich 
hiervon noch im Krankenhaus zu uberzeugen. Meine Damen und 
Herren, im Interesse der vielen schwerkranken Menschen, 
denen durch eine Organtransplantation das Leben gerettet, 
die Krankheit weitgehend gelindert oder geheilt wird und 
deren Lebensqualitat sich erheblich steigern liefte, 
wiinsche ich nicht nur, daB sich die Ziele des gemeinsamen 
Anliegens errei.chen lassen, namlich die
Spendenbereitschaft zu steigern. Jeder sollte daran 
denken, daB er morgen selbst auf ein Spenderorgan 
angewiesen sein konnte. Jeder sollte dies bei der 
Beantwortung der Frage, ob er nicht Orgaaspender werden 
will, beriicksichtigen und wissen: Organspender retten
Leben. Vielen Dank. (Beifall bei der CDU/CSU und 
der F.D.P. sowie bei Abgeordneten der SPD)

Prasidentin Dr. Rita Sussmuth: Ich darf vor der Weitergabe 
des Wortes an den nachsten Redner folgendes sagen: Es ist 
auBerordentlich schwierig, bei diesem Thema zu 
unterbrechen. Es waren jetzt fiinf Minuten raehr. Ich bitte, 
daB dann die Zeiten untereinander ausgeglichen werden, 
damit es nicht zu Verzerrungen bei der Verteilung auf die 
einzelnen Fraktionen kommt,. Ich bitte die
Geschaf tsfiihrerinnen und Geschaftsfiihrer, sich dieser 
Frage anzunehmen. Ich gebe jetzt unserem Kollegen Dr. 
Wolfgang Wodarg das Wort.

Dr. Wolfgang Wodarg (SPD): Frau Prasidentin! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Die moderne
Transplantationsmedizin erdffnet die Chance, vor einigen 
lebensbedrohlichen oder gar sicher zum Tode fuhrenden 
Erkrankungen zumindest fur einige Monate oder Jahre
gerettet werden zu konnen. Deshalb diskutieren wir heute 
erneut die gesetzliche Regelung der Organspende als
Grundlage dieser sich immer weiter entwickelnden 
Technologie. Die Transplantationszentren rufen nach mehr 
Organen. Die Bereitschaft der Bevoikerung, freiwillig mehr 
Organe zu spenden, reicht, wie wir von dort immer wieder 
horen, nicht aus, um diesen Bedarf zu decken. Deshalb 
diskutieren wir heute in erster Lesung neben einem 
Gesetzentwurf vom Btindnis 90/Die Griinen, die aus einem 
anfangs gemeinsam beschrittenen Weg ausgeschert sind und 
eine eigene Regelung vorlegen, jetzt ein Rahmengesetz, auf 
welches sich die Regierungsf raktionen und die SPD- 
Fraktion geeinigt haben und welches die strittigen Punkte 
dieser Debatte ausspart, den sogenannten Omnibus, wie es 
bei uns heiBt, und zwei interfraktionelle Gruppenantrage, 
die sich in ihrer Aussage gegeniiberstehen und genau diese 
ausgesparten Fragen regeln sollen. Ich vertrete hier 
gemeinsam mit Herta Daubler-Gmelin, Horst Schmidbauer, die



nachher noch fur diesen Antrag sprechen werden, und vielen 
anderen Kolleginnen und Kollegen den Gruppenantrag, 
welcher eine neue Legaldefinition des Todes zurr- Zwecke der 
Organentnahme ablehnt und der deshalb (consequent erweise 
eine personliche Zustimmung zur Organentnahme zu Lehzeiten 
fur unverzichtbar halt. Ich mochte eines vorweg 
feststellen:

Keiner der heute auf dem Tisch liegenden 
Gesetzesvorschlage oder Antrage spricht sich gegen eine 
hochwertige Transplantationsmedrzin aus. Niemand hat etwas 
gegen Organspenden. Da herrscht gliicklicherweise Einigkeit 
in diesem Haus. Unstrittig sind raeines Erachtens auch 
folgende Ziele einer gesetzlichen Regelung: Die Wurde des
Menschen darf nicht angetastet werden. Dies gilt auch fur 
Sterbende. Es muB sicher sein, daB die Organentnahme dem 
Willen des Sterbenden entspricht. Die Moglichkeiten der 
modernen Hochleistungsmedizin sollen zuerst denen zugute 
коштеп, die sie am notigsten brauchen. Finanzielie 
Faktoren diirfen weder bei der Spende von Organen noch bei 
der Auswahl von Empfangern eine Rolle spielen. (Beifall 
des Abg. Otto Schily (SPD)) Auf Angehorige darf kein Druck 
ausgetibt werden. Auch vom pflegerischen und arztlichen 
Personal darf nichts verlangt werden, was die 
Unantastbarkeit der Menschenwtirde verletzt. Dem 
menschlichen Leichnam muB mit der gebotenen Ehrfurcht 
begegnet werden. Das, glaube ich, sind Dinge, die in 
diesem Hause unstrittig sind. Strittig ist, wie und unter 
welchen Bedingungen diese Ziele erreicht werden sollen. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es muB uns klar sein, daB 
wir heute ein Gesetz vorbereiten, welches das Leben und 
Sterben von jahrlich vielen tausend Menschen in unserem 
Lande betrifft und moglicherweise auch beeinflussen wird. 
Unser Thema beruhrt wieder einmal ein Tabu; aber diesmal 
nicht so sehr ein gesellschaftliches Tabu, sondern 
vielmehr ein jeweils personliches. Wir miissen uns um etwas 
kiimmern, was uns selbst jederzeit betreffen kann und was 
wir deshalb nur allzu gern immer wieder verdrangen, das 
Sterben und den Tod. Wahrend in vielen armen Landern 
dieser Welt Sterben und Tod leider immer noch zum 
Strafienbild gehort, leben wir durchschnittlich fast 80 
Jahre und haben hochbezahlte Spezialisten, die uns das 
Sterben und den Tod moglichst lange vom Leibe halten. Und 
trotzdem kommt er, auch bei uns. Als Arzt bin ich dem Tod 
sehr haufig begegnet: im Krankenzimmer, im Notarztwagen,
auf der Intensivstation und spater bei vielen hundert 
amtsarztlichen Leichenschauen. Dabei muBten die Toten aus 
dem Sarg gehoben werden, um bei ihnen sichere Todeszeichen 
zu erkennen und die in der Todesbescheinigung 
dokumentierten Todesursachen zu uberprtifen. Ich habe auch



erlebt, wie in den Anfangen der I ntensivmedi zin imrr.e r 
haufiaer Ratlosigkeit auf der Station entstand und w.elcbe 
GefOhle Arzte und Pflegepersonal besohlichen, wenn sie 
Anaehcrigen mitteilen muBten, daB Mann, Frau, Sohn, 
Tochter oder Geschwister, daft der Mensch, um den sie Angst 
hatten, mit Sicherheit sterben wird, wenn die Technik der 
Int ens i vs ta t ion aufhort, ihn kiinstlich am Leben zu 
erhalten. Wahrend meiner Zeit als Stationsarzt auf einer 
Intensivstation war die Harvard-Konvention, die den 
Hirntod definiert, auch in Deutschland als Maxime 
arztlichen Handels gerade akzeptiert worden. Sie 
definierte Kriterien sowie klinische und technische 
Untersuchungsverfahren, mit denen der Nachweis eines 
unwiderbringlichen Versagens des Gehirns geftihrt werden 
sollte. Ein Arzt, dem ein so gefuhrter Nachweis vorlag, 
brauchte damals und braucht auch heute nicht mit einer 
Bestrafung wegen unterlassener Hilfeleistung oder gar 
wegen Totung zu rechnen. Das war die medizinisch- 
juiistische; das war die formale Seitet Ich erinnere mich 
aber auch gut an das lange betretene Schweigen im 
Stationszimmer, und ich weiB, dafi es nach unser aller 
Gefuhl kein Toter war, dessen Maschinen wir abgestellt 
hatten, auch wenn die Harvard-Konvention es uns 
erleichterte, uns dartiber hinwegzutauschen. Das war ganz 
anders als sonst bei normalen Toten mit Leichenflecken und 
Starre, mit triibe werdenden Augapfeln oder mit anderen 
sogenannten sicheren Todeszeichen. .Diese
Hirntoddefinition, die uns damals vor Strafe schutzen 
sollte, dient inzwischen als Rechtfertigung fur die 
Organentnahmeteams, zum Zwecke der Organgewinnung das 
Sterben eines Menschen bei vorliegender Zustimmung von 
Angehorigen kiinstlich zu verlangern...

Es ist eben nicht strittig, daB es Menschen gibt, die auf 
Spenderorgane warten. Es ist strittig, unter welchen 
Bedingungen diese dem Kcrper eines Sterbenden entnommen 
werden dtirfen. Die Transplantationsmedizin fordert, wie 
der Antrag der Kollegen Seehofer, DreBler und anderer, den 
Hirntod eines Menschen mit dem Tod des ganzen Menschen 
gleichzusetzen, Hirntote deshalb wie Leichen behandeln zu 
diirfen. Zwei Transplantationsmediziner . haben wahrend 
unserer Anhorung sogar offentlich gedroht, wenn der 
Gesetzgeber diese Auffassung nicht teile, konnten keine 
Transplantationen mehr durchgeftihrt werden. Wie ich 
anfangs darstellte, sollte die Definition des Hirntodes 
die Mediziner vor Strafverfolgung schutzen, die an einem 
hoffnungslosen Fall eine Therapie abbrechen. Sie wird 
jetzt aber von der Transplantationsmedizin benutzt, weil 
in einem solchen Zustand die Organe gut durchblutet und 
funktionstuchtig bleiben, weil sie noch leben und weil



dami't die Chance einer er t с i о г с i c: r. Transplantation
steigt; Wahrend sonst beim Nacr.wei s eines irreversibien 
Hirnversaqens iebensverlangernde Ka&nar.rr.en beendet werden, 
wird bei potentiellen Organspendern das Leben sc range 
verlanoert, bi s das Explant a t ions team beared t. ist und die 
brauchbaren Organe herausgenommen werden konnen.

(Wolfgang Zoller (CDU/CSU): Das stirnmt doch gar nicht!)

Dazu wird die Spenderin b2w. der Spender, urn storende 
Reaktionen zu vermeiden, vorher - wie das schcn anklang - 
medikamentds vorberertet und ruhiggestel1t . Trotz vieler 
Broschiiren der Deutschen Stiftung fur
Organtransplantation, trotz jahrzehntelanger Werbung fur 
die Organspende ist das MiBtrauen der Bevoikerung vor 
einer Organspende gewachsen. Immer mehr K1inikpersonal, 
immer mehr Angehorige erleben die Widerspriiche der 
dargestellten Verschiebung der Todeskriterien. Dabei 
wuchsen die Zweifel, dabei wuchs das Mifitraue-n, weicr.es 
denen entgegengebracht wurde, die meinten, durch eine 
Umdeutung des Sterbeprozesses, durch nur wenigen 
Fachleuten zugangliche Methoden der Todesbestimmung 
erreichen zu konnen, daB mehr Organe fur den ohne Zweifel 
guten Zweck einer Transplantation zur Verfugung stehen. 
Das Gegenteil ist der Fall: Je mehr die
Transplantationsmedizin versucht, den in der Medizin und 
in der Bevoikerung bekannten, akzeptierten und von alien 
Menschen ohne Apparate nachvollziehbaren Todesbegriff urn 
diese ihr zweckmaBig erscheinende Variante zu erweitern, 
um so mehr wird sie mit MiBtrauen rechnen mtissen. Auch der 
Antrag der Kollegen Seehofer, Dreliler, Thomae und anderer 
tut so, als seien die Menschen, denen man Organe entnimmt, 
bereits tot, weil das Totenrec.ht die Sache vereinfacht. 
Doch der scheinbare Tod durch Hirnversagen ist auch nor 
eine scheinbare Losung bei der Organgewinnung. Viele 
Generationen von Arzten, Hebammen, Kapitanen und anderen, 
die gegenuber Toten diese Verantwortun.g ubernehmen diirfen, 
lernten, was sichere Todeszeichen sind. Sie verstehen eben 
nicht, weshalb zum Beispiel eine Frau, deren Gehirn 
zerstort, deren lebender Korper aber in der Lage ist, die 
komplizierten Vorgange einer mehrmonatigen Schwangerschaft 
zu steuern und zu bewaltigen, einem Leichnam 
gleichgestellt werden soil. So geht es den Angehorigen und 
den meisten Menschen in unserem Lande, ob Medizinern oder 
Laien. Statt flip eine neue technokratische und 
zweckgeleitete Todesdefinition pladiere ich deshalb dafiir, 
daB das vollstandige Absterben aller Gehirnteile, der 
sogenannte Hirntod, eine Bedingung dafiir ist, daB 
lebenswichtige Organe Sterbenden entnommen werden diirfen. 
Dies kann und darf aber nur dann geschehen, wenn die im



Grundgesetz festgeschriebene Wiirde des Menschen nicht 
verletzt wird. Das ist nur dann mdglich, wenn dieser 
Men.scb einer solchen Organentnahme zu Lebzeiten in vollem 
BewuBtsein und = nach umfassender Aufklarung schr.iftlich 
zuaestinimt hat. In vielen europaischen Nachbarlandern hat 
man sich dafur entschieden, das Problem auf andere Weise 
zu losen. Wer dort. einer Organentnahme nicht widersprochen 
hat, dem diirfen Organe entnommen werden. Eine solche 
staatlich verfiigte Organbeschaf f ung verbietet unser 
Grundgesetz. Niemand, auch nicht der Staat, hat bei uns 
das Recht, iiber die Organe eines Menschen zu verfiigen. Ich 
bin mir sicher, daB nur iiber den zugegebenerma.Ben 
miihsameren Weg einer nicht von der Neudefinition des .Todes 
abhangigen Zustimmungslbsung Angst und Mifttrauen durch 
Hochachtung und Dankbarkeit ersetzt werden konnen...

Aufgabe 5. Im G rundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist das Recht der 
freien M einungsauBerung und die Pressefreiheit ebenso verankert wie das 
Recht, sich aus alien offen zuganglichen Quellen zu informieren. E ine Zensur 
gibt es danach nicht. Dennoch wird immer wieder heftig diskutiert, ob die 
Pressefreiheit Grenzen (und wenn ja , welche) haben kann. So ist beispielweise 
umstritten, ob auch das Privatleben von Personen des offentlichen Lebens, z.B. 
Politikern, so sehr von offentlichem  Interesse ist, dass die Presse auch vor 
privaten V organgen nicht haltzum achen braucht.

Erortern Sie anhand selbstgewahlter Beispiele, welches Gut Sie hoher bewerten: 
die Pressefreiheit oder das R echt au f Schutz der Privatsphare. B itte schreiben 
Sie mindestens 200 W orter.

Aufgabe 6. Text zum Horverstehen

Der Mantel des Ketzers
nach der K alendergeschichte von B.Brecht

Personen:
•  Giordano Bruno - 1548-1600, italienischer Philosoph, bedeutendster 

pantheistischer M aterialist der Renaissance, vertrat ein W eitbild, das au f der 
von Kopernikus beruhte, betonte die dialektischen Ziige der Natur, 
bekampfte die Schoiastik

•  Herr M ocenigo/M ocenego - ein reicher Burger Venedigs
•  Herr Zunto - Schneider
• Frau Zunto
•  Beamte des H eiligen Offiziums, der hochsten kurialen Behorde



• Pater Anselmus
» I ran l omasi - Nachbarin Zuntos
• ein Diener M ocenigos
•  E rzahler

Horen Sie sich das Horspiel an. Beantworten Sie folgende Fragen:

1. Was wollte Herr M ocenigo von Bruno?
2. W'omii rechnete Herr Zunto, als er meinte, daB Herr M ocenigo fur das Geld 

geradesiehen sollte?
3. Was bevvegt Frau Zunto, zum Tribunal zu gehen?
4. Wie wurden Sie den Beichtvater charakterisieren?
5. Warum wird Frau Zunto von der Inquisition verwarnt?
6. Was vermuten Sie unter „weiteren Aufgaben“ fur Zuntos von ihrem 
Beichtvater?
7. Wie schatzt Frau Zunto den Bruno ein?

Gebrauehen Sie folgende Verben in Sat/.en, die sich mogliehst auf den 
Inhalt des Horspiels beziehen:

jdn. uberreden
jdn. bestechen
jdn. verdachtigen
jdn. verleumden
etw. entstellen
jdn. verhaften
sich in etw. einmischen
jdn. aushorchen
eine Vorladung erhalten
jdn. verhoren
jdn. ausfragen
etw. zugeben
jdn. vorfuhren
jdm. etw. vorwerfen
jdn. ausliefern
jdn. verschleppen
jdn. uberwachen
jdn. verklagen
jdn. abfuhren
jdn. etw.(Genitiv) iiberfuhren



T eil 2 . V erb rech en

A ufgabe 1. Ergiinzen Sie den Liickentext durch passende W orter . Nchrhcn Sie 
das Jura-Lexikon zu Hilfe.
Von der Tat zur Strafe
Wenn jem and eine ........................ begeht, dann hat er dafiir meist ein Motiv.
Dazu gehoren zum Beispiel Rache oder Geldgier. Korperverletzung, 
Geiselnahme oder gar M ord sind natiirl ich besonders schwere
......................................  . Bei jugendlichen Straftatern i s t ...............................................
das haufigste Defikt. Wenn nach einem Verbrechen der
.................................................................. nicht gleich gestellt werden kann, ermittelt
die Polizei gegen Verdachtige. Nach einer Festnahme erhebt die
Staatsanwaltschaft dann .....................................    Ein V erteidiger wird in dem
folgenden Strafprozess fur den Angeklagten ein .......................................................
halten. In manchen Fallen legt der A ngeklagte e i n ..................................  ab,
urn eine mildere Strafe zu erhalten. Nachdem der Richter den Angeklagten und
a l le  vernomm en hat, muss er ein Urteil sprechen. 1st der
Angeklagte nach M einung des Richters unschuldig, endet der Prozess mit
e in e m .......................................................... Bei kleineren Delikten steht am Ende des
Verfahrens haufig eine ...................................  Im schlimmsten Fall muss der
Angeklagte eine ......................................................  verbuBen. Diese Strafe kann ein
Richter jedoch auch zur   aussetzen. Dann muss der
Verurteilte nicht i n s ................................................

Aufgabe 2. Textpuzzle. Bilden Sie Vierergruppen. Lesen Sie folgende
Textteilc eines Zeitungsberichts und bringen Sie sie in die richtige Reihenfolge.

a) Nachdem die Polizei den 13-Jahrigen bei seiner vorldufig letzten Spritztour 
mit einem gestohlenen Lastwagen aufgegriffen hatte, wurde der Junge in 
eine psychiatrische Einrichtung g e b r a c h t . _________

b) Ein Sprecher der Klinik teilte mit, dass das Familiengericht die 
Unterbringung a u f Auftrag des Voters verfugt h a b e . _________

c) Andreas hat namlich seit vergangenem Sommer immer wieder Autos - mit 
Vorliebe Lkws - gestohlen und damit gefahrliche Fahrten tiber die 
Autobahnen unternommen. ____________

d) Ein 13 Jahre alter Autonarr aus Monhe wurde in die Psychiatrie 
eingewiesen. ____________________



e) Das Jiigendaint watte nun versiiclteii, zusammen mil der Familie
padagogische Therapie-Angebote zuJinden. __________

A ufgabe 3. Jede Gruppe sucht nun selbst einen Zeitungsbericht zum Them a 
„Kriminalitat" aus deutschsprachigen Zeitungen, kopiert die Artikel fur die 
anderen Gruppen. Jede Gruppe zerschneidet nun die Kopien „ihres” A nikeis in 
mehrere Teile. Die anderen G ruppen erhaiten jew eiis die Schnipsel eines 
Artikels und bringen diese in die richtige Reihenlolge. Die Gruppe, die als erste 
den Originaltext gefunden hat, erhalt einen Punkt. Gewonnen hat die Gruppe 
mit den meisten Punkten.

A ufgabe 4. Welches Wort passt? W ahlen Sie jew eiis das richtige Wort.

Hilfestellung mit stronger Hand. In Rummelsberg sollen jugendliche  
Tiiter Halt finden

Beim gemeinsamen M ittagessen in der G ruppe fehlt einer. Der 14-jahrige 
Martin liegt nach einem Tritt in den Bauch in der Klinik. Nahe der 
Padagogisch-therapeutischen Intensivabteilung (PTI) hat ihn ein G leichaltriger 
im (Spiel, Streit, Handel, K onflikt) urn Zigaretten brutal zusam m engeschlagen. 
Faustrecht und Gewalt sind fast alien 25 K indem  und Jugendlichen im Alter 
von zw olf bis 18 Jahren in der PTI (unbekannt, beliebt, vertraut, neu). „W ir 
haben Brandstifter, Rauber, V ergewaltiger und D iebe“, sagt PTI-Leiter Hanns 
Rinke. PTI ist ein anderer Nam e fur die harteste MaBnahme gegeniiber 
(straffreien, bestraften, straibaren, straffalligen) Jugendlichen, das geschlossene 
Heim.

Es herrschen strenge Sitten. Schon fur Zwolfjahrige gibt es (Freiheitsentzug, 
Freiheit, Belohnung, Losegeld), einen minuzios festgelegten Tagesablauf und 
einen Katalog von Strafen bis hin zur Isolierzelle. Das ist die eine Seite. Viel 
Hilfe, intensivste psychologische und schulische Betreuung durch nicht weniger 
als 33 Fachkrafte, (mit, z.u, unter, bei) denen es keinen einzigen ,,W arter“ gibt - 
das ist die andere Seite der Anstalt.

Rinkes Formel fur die (Verbesserung, Besserung,Veranderung, Verantwortung) 
der Jugendlichen, die voller A ggressionen und Kom plexen stecken: Zuw endung 
und eine konsequente Hand.

„Heimfahrtsperre ist schlim m er als Isolierung“, ruft beim Essen der 15-jahrige 
Ralph. Seit drei Jahren ist er hier und hat inzwischen die hochste Stufe der 
Freiheit (gefunden ,.,hezctgen ,.«dgpgk .eraa jngen): drei Stunden taglich und



einmal wochentlich sogar abends Ausgang, zudem ist er einmal im Monat am 
W ochenende zu Hause.

Aufgabe 1. Was bezweckt die Strafe?

1. Welchen Zweck haben Strafen? Notieren Sie in Stichworten, was Ihnen 
spontan dazu einfallt.

2. Sprechen Sie je tzt in der Gruppe iiber die Stichworte, die Ihnen eingefallen 
sind. Erganzen Sie dabei Ihre Notizen. Als Anregung und Hill'e hier eine 
W ortschatzliste:

Abschreckung bezwecken ( d e r . .  . dienen)

Besserung erreichen (bezwecken, der . .  . dienen)

Erziehung bezwecken (der . . . dienen)

Generalpravention bezwecken (der . .  . dienen)

Rechtsfrieden wiederherstellen

Rechtsordnung wahren
Resozialisierung erreichen (bezwecken, der . . . dienen)
Rtickfall vorbeugen 
Schuld ausgleichen 
Strafe verhangen(zum essen)
Straftaten verhindern (vorbeugen, abschrecken vor)
Suhne ermoglichen 
Siihne leisten
Vorbeugung bezwecken (der...dienen)

Aufgabe 2. Ordnen Sie folgende Delikte nach dem MaB der Strafe.
Vergewissern Sie sich im Gesetzbuch im Teil ,,Straftaten“ :

Raub, Tolschlag, einfacher Diebstahl, Fahrerflucht, Mundraub, Meineid, 
Hochverrat, Fahnenflucht, IVilderei, Erpressung, schwerer Diebstahl,

T eil 3. Strafe



Fcilschung, Bandendiebslahl, Kidnapping. Beschajliingskiimiinihuit. 
Autoaufhruch, IVohnungseinbruch, Verleitmditng. Sclnvaizhandel, Schnmggel

A ufgabe 3. Setzen Sie die folgenden Nomen an die richtige Stelle im Text ein:

Freispruch - Gemalde - Haftsttafe - Komphze - Kitmtraubs - Polizei 
- Richter - Staatsanwalts - Urteilen -  Verteidiger

L a n g ja h r ig e  H a f ts tr a fe n  im K u n s tr a u b - P r o z e s s

Wegen des spektakularsten ....................  der N achkriegsgeschichte hat das
Landgericht Frankfurt zwei M anner zu langen Haftstrafen verurteilt. Ein 31
Jahre alter K urierfahrer erhielt elf, sein 29-jah rige r.......................  acht
Jahre. D ie .......................................  sahen es als erwiesen an, dass das D uo im Juli
1994 ein Werk des deutschen Rom antikers Caspar David Friedrich und zwei
..............................................  des englischen M alers W illiam Turner aus der
Kunsthalle Schirn in Frankfurt geraubt hatte. Die B ilder sind nie wieder
aufgetaucht. Zu einer zweieinhalbjahrigen ......................................  wurde
auBerdem ein 33 Jahre alter Dreher verurteilt. Er hatte einem verdeckten
Erm ittler der   die beiden Turner-B ilder fur zehn
M illionen US-Dollar zum K auf angeboten. M it den ..............................................
ging das Gericht noch iiber die Forderungen d e s ............................................ hinaus.
Die   hatten a u f   pladiert, weil
der Sachverhalt nach ihren Worten nicht aufgeklart werden konnte.

A ufgabe 4. In dieser Ubung miissen Sie nun selbst die passenden Nomen 
linden:

1. Der Belastungszeuge hat vor .................  die Schuld des A ngeklagten
nachgewiesen.

2. In seiner abschlieBenden Rede versuchte der .....................................  den
Angeklagten zu rechtfertigen ohne wenigstens seine Schuld z u ....................... ,
indem er behauptete, dass sein Klient am Tatort unzurechnungsfahig ware.

3. Der Angeklagte und seine Verwandten waren mit dem g efa llen en ......................
unzufrieden und haben zur Nachpriifung durch das iibergeordnete Gericht 
e in e ............................eingelegt.

4. A lle ................................. sprechen gegen Sie.
5. Er steht im ............................der Zechprellerei.
6. Der Inspektor hat das .......................  des Beschuldigten nachgeprijft und ihn

auf f re ie n ......................... gesetzt.



7. Wenn der Angeklagte nur in einem Punkt der A nklageschrift ..............  is!.
so kann das Urteil gemildert werden.

8. Hr wurde zu zwei Jahren a u f ............................... verurteilt.
9 In Deutschland ist die T odesstra fe .............................
10. In Russland kann in Ausnahmefallen fiber eine Person die Todesstrafe

.........................  werden, wenn diese Person vorsatzlich einen Tolschlag mit
schweren Folgen begangen hat.

11 Verwahrloste Kinder und Jugendliche, die ein Delikt begangen haben,
konnen zu einer Freiheitsstrafe in einer .......................................... verurteilt
werden.

12. Schwere Diebstahle werden mit einem Freiheitsentzug ................. 15 Jahren
be st raft.

13. Fur einen jungen ...................... ................ muss die Strafe in erster Linie eine
BesserungsmaBnahme sein.

14. Ehe zwischen Verwandten in gerader Linie s in d .......................................
15. K inder unter sieben Jahren s in d .......................................
16. E in e ........................................ kann nur von einem Richter angeordnet werden.
17. Das Erm ittlungsverfahren hat zum Ziel, dem  Beschuldigten die Tat

18. Der Angeklagte wird iiber seine S tra fta t......................................
19. Im Namen des V o lk e s  der R ichter feierlich das Urteil.
20. V erkehrs werden durch einen einfachen Strafbefehl erlassen.

Aufgabe 5. Lesen Sie folgende Teile des Textes iiber einen M assenm order. 
Bringen Sie die Textteile in die richtige Reihenfolge.

Landgericht verurteilt M adchenmorder Ronny R. zu lebenslanger 
Haft

Vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren nicht moglich

Textteil Nr.

Oldenburg, 27. Novem ber (AFP) - D er zw eifache M adchenm order 
Ronny R. ist vor dem Landgericht O ldenburg zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die funfte Strafkam m er stellte 
auBerdem bei dem 30jahrigen eine besondere Schwere der Schuld fest. 
Damit ist eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen, 
eine spatere Entlassung wird sehr erschwert.

1



Mil seinem Urteil folgte der V orsit/ende Richter Roll O tterbein dem 
Pladover der Anklage. O tterbein erkannte weder eine verm inderte 
S teuerungslahigkeit noch eine eingesehninkte Einsicht R.s in d a s . 
Unrecht seiner Taten. Zur Urteilsbegriindung sagte der Richter, bei R. 1 
bestehe eine "immense Ruckfallgefahr", die nicht mehr zu andern sei. ; 
Aus heutiger Sicht sei zu keinem Zeitpunkt eine giinstige j 
Zukunftsprognose zu erwarten. "Lebenslang bedeutet im W ortsinn ein \ 
Leben lang", so der Richter. Er raurrrte R. aber die "Chance ein, an sich | 
zu arbeiten, auch dutch eine Therapie." Die besondere Schwere der j 
Schuld begriindete Otterbein mit der Brutalitat und der Vielzahl der j 
Sexualstraftaten. R. habe die Madchen heimtuckisch und zur 
Verdeckung einer Straftat ermordet. Positiv wertete er, dass R. die j 
M otivation, junge Madchen auszuwahlen, gestanden und zur Straffung j 
des Verfahrens beitrug.

Ende Mai war R. durch einen M assen-Gen-Test iiberfuhrt worden. Im 
Zuge der Vernehmungen im Fall Christina hatte R. auch den M ord an 
Ulrike sowie den sexuellen M issbrauch zweier weiterer M adchen 
gestanden. Diese beiden urspriinglich gemeinsam vcrhandelten 
Vcrfahren wurden vorlaufig eingestellt, weil sie fur das StrafmaB nicht 
von Bedeutung waren. Der Prozess endete am sechsten 
Verhandlungstag, urspriinglich waren neun angesetzt gewesen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass R. im Marz 1998 die elljahrige 
Christina N. aus dem niedersachsischen Strucklingen und im Juni 1996 
die dreizehnjahrige Ulrike E. aus Jeddeloh vergewaltigt und erdrosselt 
hat. Zuvor hatte die Verteidigung eine Therapie gefordert. R. selbst 
bedauerte in seinem Schlusswort die Taten. Vor sechs M onaten w ar der 
dreifache Familienvater durch einen spektakularen Gen-Test iiberfuhrt 
worden. Zwei Gutachter hatten den Angeklagten Fiir voll schuldfahig 
erklart.

Zuvor hatte Verteidiger R olf Sauerwein cine Chance au f 
Resozialisierung und eine Therapie gefordert: "Irgendwann wird auch 
Herr R. w ieder rauskommen." R. habe "ganz schreckliche und ganz 
grausam e Taten begangen". V ielleicht hatten die spateren Taten 
verhindert werden konnen, wenn er bei seiner ersten H aftstrafe 
therapiert worden ware. 1990 w ar R. wegen Vergewaltigung seiner 
dam als 19jahrigen Schwester von demselben Richter zu zehn Jahren 
Haft verurteilt worden. Nach einer Revision vor dem B undesgerichtshof 
wurde er zu funfeinhalb Jahren Haft verurteilt. 1993 wurde er vorzeitig



entlassen; er war nicht behandelt worden. Niemand habe seinerzeit 
"diese Entwicklung mit den entsetzlichen Eolgen" voraussehen konnen, 
sagte Otterbein.

R. beleuerte in seinem Schlusswort, er bedauere, was er Ulrikes und 
Christinas Eltern angetan habe. Er wolle die Schuld nicht bei anderen 
suchen. Christinas Eltern sagten nach dem Urteii, sie konnten jetzt 
endlich wieder zur Ruhe kommen. Am Vortag hatten zwei 
psychiatrische Gutachter R. fur voll schuldfahig erklart. Die Gutachter 
hatten R. als iiberwiegend "disozial und schizoid" geschildert. R. weise 
ein "massives Defizit an Mitgefuhl fur seine M itmenschen" auf.

T eil 4 . G er ich tsv er fah ren

Aufgabe 1. Lesen Sie folgendes Protokoll!

Zeugenvernehmungsprotokoll

ZEUGENVERNEHM UNGSPROTOKOLL
offentliche Sitzung des Am tsgerichts Neudorf, 30. 5. 1982

Gegenwartig:
Am tsgerichtsrat Dr. Schule als Richter
Justizsekretar M ehimann als U rkundsbeam ter der Geschaftsstelle 

In dem Rechtsstreit Blau/Rothe erschienen bei Aufruf:

I. Seitens der Parteien:

1. fur den Klager der Rechtsanwalt Dr. Weise,
2. der Beklagte in Person und
3. Rechtsanwalt Schumann

II. N achbenannte Zeugen und der Sachverstandige Hasselblatt.

Die Zeugen und der Sachverstandige wurden zur W ahrheit erm ahnt 
sowie au f die M oglichkeit der Beeidigung, au f die Strafbarkeit 
einer uneidlichen, vorsatzlich falschen Aussage und au f die Be-



deutung des I: ides hingewiesen. Sie wurde n darauf, und /w a r die 
Zeugen einzeln und in Abvvesenheit der spiiter zu vernebm endcn 
Zeugen. wie i'oigi vernommen:

I. Zcuge Martini: Ich heiBe Paul Martini, bin 32 Jahre alt, G eschat’tsiuhrer in 
N eudorf mit den Parteien nicht \erw andi und nicht versclm agert. 
Zur Sache: Ich bin Geschaftsfuhrer bei der Beklagten und w ar zugegcn, als 
die strittige Schreibm asehine im Januar 1982 ausgepaekt wurde. 
AuBerlich machte die Schreibmasehine einen einwandfreien Eindruck. Erst 
mchrere Tage spiiter wurde die Schreibm asehine von 
einem Kunden der Beklagten besichtigt. Dabei stellte sich heraus, daB die 
Tvpenhebel zum Teil so klemmten, daB die M aschine 
nicht gebrauchsfahig war. In nteiner Gegenwart hat der Inhaber 
der Beklagten noch am gleichen Tag den Klager telefonisch  von 
den M angeln unterrichtet und ihm erklart, daB die B eklagte die 
Schreibm asehine z.ur Verfugurig slelle. Auf V'orhalt des Anwalts der 
Beklagten: Es ist nicht richtig, daB die Schreibm asehine w ahrend des 
A uspackens im Geschaft der Beklagten auf den Boden gefallen ist. M ir ware 
dies bestimm t aufgefallen, da ich die ganze Zeit anwesend war. V orgelesen, 
genehm igt und unterschrieben.

3. Zeuge Schneider: Ich heiBe Erich Schneider, bin 17 Jahre alt,
H andlungsgehilfe in Neudorf. Zur Sache: Ich habe die K iste mit der 
Schreibm asehine etwa M itte Januar von der Post abgeholt. Bei dem 
Auspacken der Schreibm asehine war ich nicht dabei. A uf Vorhalt: Ich kann 
vnich nicht entsinnen, daB die Schreibmasehine auf den Boden gefallen sei. 
W eitere Angaben zur Sache kann ich nicht machen.

4. Sachverstandiger Ilasselblatt: Ich heiBe Erich H asselblatt, 60 Jahre alt, 
M aschineningenieur in Neudorf.

D er Sachverstandige iiberreicht ein schriftliches Gutachten vom 17.4.1982, das 
von ihm vorgelesen wurde. Er erklart darauf, «dieses G utachten ist richtig. Ich 
mache es zum Gegenstand meiner Vernehmung». Vorgelesen, genehm igt und 
unterschrieben.

Aufgabe 2. Llbernehmen Sie die Rollc des Richters Dr.Schule und spielen 
Sie das ganze Verfahren mit alien Fragen, Ermahnungen, Vorhaltungen, 
dem Urteil etc.

V



Aufgabe 3. Fiillen Sie die Textiiicken mit passenden Vokabeln:

Der Gang des Strafpro/.essverfahrens

1. Die Anklage durch den Staatsanwalt

Wenn fur die A burteilung eines Straftaters offentliches (1) besteht, wird die 
Anklage durch die Staatsanwaltschaft erhoben (Oflizialdelikte), auch wenn 
der Verletzte dam it nicht einverstanden ist. (2) hiervon bilden die 
Privatklagedelikte, z.B. Korperverletzungen, Beleidigung, Sachbeschadigung,
(3), (4) W ettbewerb. H ier muss der Verletzte selbst Klage (5).

2. Das Erm ittlungsverfahren

Dem Beschuldigten muss die Tat (6) werden. Erm ittiungen des Sachverhaits 
werden durch die Polizei, insbesondere die (7), durchgefiihrt. 
Zeugenvernehm ung, (8) usw. dienen hierzu. Der Eleklagte darf zu einem 
Gestandnis nicht (9) werden, er kann (10). H ier liegt der wesentliche 
Unterschied zwischen einem (11) und einem totalitaren Regime. Gegenstande, 
die als Beweism ittel dienen konnen, diirfen (12) werden, aber nicht durch die 
(13), sondern durch einen Richter.

H ausdurchsuchungen sind ebenfalls (14) des Richters. N ur wenn Gefahr im 
(15) ist, d a rf die Staatsanwaltschaft bzw. die Polizei Beschlagnahm ungen 
und (16) anordnen. Der Straftater darf durch (17) festgenommen werden, muss 
aber spatestens am Tag nach der (18) dem Haftrichter vorgefuhrt werden, der 
entscheidet, ob der Festgenom m ene freigelassen wird oder (19) bleibt. Er darf 
nur einen Haftbefehl (20), wenn der Beschuldigte der strafbaren Handlung 
dringend (21) ist und zudem Fluchtverdacht oder (22) besteht. L iegt ein 
Haftbefehl vor, kann gegen den (23) Beschuldigten ein S teckbrief erlassen 
werden.

A ufG rund des Erm ittlungsverfahrens entscheidet die Staatsanwaltschaft
■ ob das Verfahren wegen Geringfugigkeit (24) wird;
■ ob A nklage gegen den Beschuldigten erhoben werden kann. Der 

Beschuldigte (25) dann Angeschuldigter;
■ ob ein (26) durch einen Untersuchungsrichter eingeleitet werden muss. 

Dies kommt nur bei (27) Verbrechen, schwierigen und umfangreichen 
Straffallen in Frage.

3. Das Hauptverfahren 
In diesem Gerichtsverfahren wird der Angeschuldigte verurteilt.



Ortlich zustiindig ist das Gerichi. in desscn B e/irk  die strafbare H andlung (28) 
wurde. Die sachliche Zustandigkeit des (ieriehts richtet sich nach der Schwere 
der Straflal. Es ist zustandig:
■ der Am lsrichter als Einzelrichter, meisi lur (29) und Verge hen, die mit 

hochstens 6 M onaten G elangnis bedroht sind;
■ das Schoffengericht beim Amtsgericht flir Vergehen auBerhalb der 

Zustandigkeit des Einzelrichters und fur Verbrechen, wenn die 
Staatsanwaltschaft nicht Klage beim Landgericht erhob und die Straftat mit 
weniger als 2 Jahren (30) bedroht ist. Der Schoffe ist kein Berufs-, sondern 
ein Laienrichter, der bei der Verurteilung mitwirkt. Schoffen wirken (31) 
und werden aus alien Bevolkerungsschichten ausgewahlt;

■ die GroBe Strafkammer des Landgerichts fur Verbrechen auBerhalb der 
Zustandigkeit des Schoffen- oder Schwurgerichts;

■ das Schwurgerichl des Landgerichts fur schwere Verbrechen wie (32), Raub 
usw. Geschworene sind wie die Schoffen Laienrichter;

■ der Strafsenat des Oberlandesgerichtes fur politi.sehe Straftaten, 
insbesondere (33);

■ der Strafsenat des Bundesgerichtshofes fur politische Straftaten, 
insbesondere Hoch- und Landesverrat.

Das Gericht beschlieBt die Eroffnung des Hauptverfahrens. Der 
Angeschuldigte (34) je tzt "Angeklagter". Das Verfahren ist eine (35) 
Gerichtsverhandlung, deren Termin vom G erichtsvorsitzenden angesetzt wird. 
Der Angeklagte, sein Verteidiger, Zeugen und Sachverstandige werden 
geladen. Die Verhandlungen sind meist (36) und laufen in folgender W eise ab:
1. A ufruf zur Sache. Alle Prozessbeteiligten werden in den Sitzungsraum  

gerufen, benannt und zur Wahrheit (37). Die S trafsache wird 
bekanntgegeben. Danach verlassen Zeugen und Sachverstandige w iedcr den 
Raum.

2. Vernehm ung des Angeklagten zur (38). Es werden Personalien und 
Vorleben des A ngeklagten zu Protokoll genommen.

3. Verlesung des Eroffnungsbeschlusses.
4. Vernehm ung des Angeklagten zur (39). Er wird iiber seine Straftat 

vernommen.
5. Beweisaufnahme. Zeugen und Sachverstandige werden vernom m en, 

Beweisurkunden vorgelesen, Tatgegestande, oft auch der (40) werden 
besichtigt. Staatsanwalt und Verteidiger diirfen jetzt Fragen zur Sache 
stellen. D ie Bew eise muss der (41), also die S taatsanwaltschaft erbringen. 
1st die Schuld des Angeklagten nicht klar beweisbar, m uss das G ericht stets 
(42) des A ngeklagten entscheiden.

6. Pladoyers des Staatsanwalts und des Verteidigers. In diesen Schlussvortragen 
wird die Straftat nochm als umrissen, besondere U m stande werden



hervorgehoben und dann der Antrag fur das StrafmaB gesielli. Die 
Strafantrage des Staatsanwalts sind immer (43) als die des Verteidigers. Das 
letzte W on hat der Angeklagte.

7. Beratung des Cerichts. Die Richter ziehen sich in einen Nebenraum 2uruck, 
um in nicht offentiieher Beratung das Urteil zu finden. Dies ist der 
schvvierigste Teil der Verhandlung. Die Richter mtissen sich uber die 
Schuidfrage (44) werden, alle Nebenumstande und Beweggriinde des Taters 
(45) und dann das StrafmaB tlnden. Sie sind w eder an den Antrag des 
Staatsanwalts ndch an den des Verteidigers gebunden. Berufs- und 
Laienrichter nehmen hier groBe Verantwortung a u f  sich. Es dauert daher oft 
sehr lange, (46) die Richter das Urteil gefunden haben.

Die Urteilsverkiindung. Die Richter kehren in den Sitzungssaal zuriick, alle 
Anwesenden erheben sich von ihren Platzen, der Vorsitzende verliest feierlich 
das Urteil im Namen des (47). Er gibt noch eine kurze Begriindung des Urteils 
und (48) den Angeklagten uber die ihm zur Veriugung stehenden Rechtsmittel, 
mit denen er das Urteil (49) kann. Dam it ist das Strafprozessverfahrcn in erster 
(50) abgeschlossen.

T eil 5 . W ied erh o lu n gsiib u n gen

Li bung 1. Folgende Ubung soil Ihnen helfen, einige wichtige W ortschatz- und 
Grammatikstrukturen zu wiederholen. Bilden Sie je  einen Satz in jeder 
nummerierten Zeile. Dabei beachten Sie bitte folgenden Zeichenspiegel:

4- das W oit von oben 
das Wort von unten 

T4  das Wort entw eder von oben oder von unten 
PI. Plural 
P Vorgangspassiv
=P Zustandspassiv 
( . . . )  Possessivitat 
/  Negation
Die Zeitform des Verbs andert sich nach dem entsprechenden Hinweis.

1 Verbrechen (PI.) bestrafen (Pras./P) Freiheitsstrafen

2 Vergehen (PI.) 4 Freiheits- oder 
Geldstrafen

3 Verbrecher (PI.) 4 geltend Recht
4 1 friiher 4 (Prat./P) Todesstrafe



5 i
V sollcn abschrecken (P) 1

6 Gerichte hau lig vcrhangen 'i'
7 manch- Menschen beftirworten (Priis.)
8 I

4- wollcn einltihren si
9 IV.rl ament abschaffen (Prat.) 4
10 4 beschlielicn (Priis.) Gcsetze
i 1 Burger (PI.) einhalten 4 t
12 sollcn befolgen 4
13 4 sich hallcn 4
ы r Kriminellc 4 (/> 4
15 4 verstoBen 4
16 4-(PI.) begehcn Straftaten
17 Mann 4 (Prat.) Mord
18 4 veriibcn Raubiiberfall
19 Frau 4 Diebstahl
20 I4 crwischen (P.) 4
21 Bande 4 (P.) Einbruch
22 Manner ertappcn (P.) 4
23 Einbrecher 4 (P) au f frischer Tat
24 4 fliichten m it Beute
25 r Unbekannte 4 offen Fenster
26 4 lliehcn Polizei
27 4 sich verstccken 4
28 4 verfolgen (P) Polizeistreife
29 Dieb 4 (P) Kaufhausdetektiv
30 4 feslhalten (P) Verkaufspersonal
31 4 festnchmen (P) Lokal
32 4 4 Polizisten
33 Kompiize (Tater) konnen fassen (P) 4
34 4 sich strauben Festnahme
35 Rauber W idersland leisten bei 4
36 4 ubcrvviiltigen (P) r Polizeibeamte
37 Polizisten beschlagnahmen (Prat.) Schmuggelware
38 4 iibcrpriifen Personalien 

(r Verhaftete)
39 4 entwaffnen r Unbekannte
40 4 durchsuchen Wohnung 

(r Verdachtige)
41 Villa 4 (P) Kriminalbeamte (PI.)
42 4 dienen Versteck
43 Polizei entdecken 4
44 4 4 Fingerabdriicke (Tater)



45 V ............ fahndcn Riiuber (I’l.)
4(> (icldlransporlcr iibcr fallen (1’) 4T
47 I *V 1 ansrauben (P) Ihtbekannlc (PI.)
48 Kind entluhren (P) 4
49 4 ansprechen (P) ca. 30jahriti. Mann
50 Polizei im Vcrdaclit haben (Pras.) 4
51 4 ennitteln 4
52 1 vcrdiichtigen 4
53 Mann 4 (P) Beteilignng; an, 

Bankraub
54 Hausmeister 4 (P) Diebstahl
55 4 anzeigen (Prat./P) r Bestohlene
56 Verlreter 4 (P) Bet rug
57 1 betrtieen Firm a
58 Firma 4 (P) hoch. G eldbetraa
59 kassieterin unterschlanen 4
60 4 verhaften (P) unter Bctrugsverdacht
61 4 vernehmen (P) Polizeikom missar
62 Hafiling 4 (P) mehrere Stundcn
63 Vernehniung dauern 4
64 4 stattfinden Anwesenheit

(Dolm etscher)
65 4 4 Polizeiwache
66 r Verdachtige bringen (P) 4
67 4 verweigern Aussage
68 4 sicli weigern Aussagen
69 Autofahrer 4 verlassen - Fahrzeug
70 4 mussen, sich unterziehen Blutprobe
71 4 miissen bezahlen BuBgeld
72 Taschendieb 4 Geldstrafe
73 Richter anordnen (Prat.) Untersuchungshaft
74 Mann sich bcfinden 4
75 4 entlassen (P) 4
76 Betriiger 4 (P) Gefangnis
77 Mbrder sitzen (Pras.) 4
78 4 verbuBen langahrig ,

Freiheitsstrafe
79 Mann 4 Strafe; wegen 

Korperverletzung
80 4 handeln (Prat.) in N otwehr
81 Tater 4 Eifersucht
82 4 vor Gericht stellen (P) Totschlag



КЗ Mann Vergewaltigung
8-4 1 anklagen t l ’) Drogenhandel
85 Г rau 4 Mord: Fhemann
Кб 1 I'reilassen (I1) Mangel: an. Bcweise
87 г Talverddchtige 4 (P) gegen Kaution
88 4 erscheincn vor Cierieltl
89 4 4 Verltandluhg
90 Richter erftrt'nen 1

91 4 Fragen stellen r Angeklagte
92 4 zur Sache belragen 4
93 Zeuge 4 (P.) r Vorsilzeiule
94 4 aussagen unter Fid
95 4 belasten e Angeklagte
96 Zeugin widersprechen 4
97 4 bestaligen Aussal»c (r Angeklagte)
98 Dolmetscher iibersef/.en i>
99 Staatsamvalt lllr unglaubwiirdig halten 4
100 4 beantragen Ausschluss

(Oflenlliehkeit)
101 4 anfordern Gutachten
102 r Sachverstandige erstellen 4
103 4 verlesen 4 t
104 Staatsanwalt 4 Anklagesehrilt
105 4 bczweifcln Alibi (r Angeklagte )

106 4 zweifeln Unschuld 
(r Angeklagte )

107 4 ftir schuldic halten r Angeklagte
108 4 pladicrcn streng, Bcstrafung
109 Verteidiger bestehen (Prat.) Verteidigung (Zeuge)
110 4 bezeichnen r Angeklagte; 

unschuldie
111 4 fordern Freispruch 

(r Angeklagte)
112 4 rechnen 4
113 r Angeklagte 4 Einstellung (Verfahrcn)
114 4 widerrufen Gesliindnis
115 4 bestreiten Bestechung
116 4 leugnen Urkundentalschung
117 4 zugeben Fahrerflucht
118 4 gestehcn Brandstiftung
119 Mann verurteilen (P) 4 t



120 4 4 aufgrund, Indizien
121 4 4 Freiheitsstrafe; 2 Jahre
122 4- freispreehen (P) erwiesen, Unschuld
12.5 e Angeklagte 4 (P) Vorwurf (Erpressung)
121 4 bercuen Iat
125 4 bitten mild. Uiteil
126 Zuhorer (PI.) erwartcn 4
127 4 gespannt warten Urteil
128 Gericht beralen iiber. 4
129 4 sich zuriickzichen zu, Beratung
130 4 bestehen Richter (PI.) + Schoffen
131 4 fallen Urteil
132 Richterin verkiinden 4
133 Tater annehmen 4
134 r Verurteilte Berufung einlegen 4
135 4 haben Vorslrafen
136 Richter aufzahlen 4T
137 4 anordnen Einweisung; Heilanstalt
138 4 verlassen Saal
139 r Verurteilte fuhren (P) aus, 4
140 4 abfuhren (P) Handschellen
141 4 einiiefern (P) Haftanstalt
142 4 ein Gnadengesuch stellen Prasident
143 4 begnadigen (P) 4
144 4 auf freien Fufi setzen (P)

Ubung 2. Fornien Sie die Siitze unter Verwendung von so w o h l. . . als auch  
uni.

Beispiel: W ir beschaftigen uns mit der staatiichen Verwaltung und ebenso mit 
der kommunalen. - W ir beschaftigen uns sowohl mit der staatiichen Verwaltung 
als auch m it der kommunalen.

1. Die K reisverwaltungsbehorden sind nicht nur staatliche 
Selbstverwaltungskorperschaften, sondern zugleich Behorden der Landkreise 
als Selbstverwaltungskorperschaften.

2. Sonderbehorden konnen flir das ganze Land zustandig sein. Sie konnen aber 
auch nur regional zustandig sein.

3. D ieser Text behandelt in gleicher W eise die staatliche und die kommunale 
Verwaltung.

4. Die Gemeinden nehm en w eisungsfreie Aufgaben und dazu



W eisungsaufgaben wahr.
5. Man sollte gleichermaBen leistungsfahigere Verwaltungseinheiten schaffen. 

Sie sollien auch zweckmaBiger organisieri sein.
6. Die Verwaliungsrel'orm betraf staatliche Verwaltungseinheiten genauso wie 

kommunale.
7. Die Gebietsreform wurde trotz alter W iderstande durchgeftihrl. Auch die 

Kommunalreform wurde gegen W iderstande durchgefuhrt.
8. Die Funktionalreform sah eine Verteilung der Aufgaben und deren starkere 

Dezentralisierung vor.
9. W iderstande kamen aus den regionalen Beholden. Sie kam en in gleicher 

W eise aus den lokaien Behorden.

IJbung 3. Formcn Sie die Gliedsatze in Prapositionalphrascn unt.

Beispiel: Obwohl allc mildernden Umstande beriicksichtigt w urden, verhangte
der Richter eine Jugendstrafe von einem Jahr ohne BewShrung. - Trotz
Ber ticksichliginig alter mildernden Umstande verhangte der Richter eine
Jugendstrafe von einem Jahr ohne Bewdhrung.

a) W enn die notwendige Einsicht in das Unrecht der Tat fehlt, ist nur bedingt 
Verantworllichkeit gegeben.

b) Um einen strafrechtlich nicht verantwortlichen Jugendlichen zu erziehen, 
kann der Richter dieselben MaBnahmen wie der V orm undschaftsrichter 
anordnen.

c) Weil kiinftige Straftaten verhindert werden sollen, stellt die 
Strafrechtsordnung ihre Reaktion au f die Straftaten eines Jugendlichen 
vorrangig au f die Personlichkeit des Taters und dessen erzieherische 
Resozialisierung ab.

d) Obwohl wiederholt au f die Problematik des Jugendarrests hingew iesen wird, 
wird er in der Praxis doch noch immer zu haufig angeordnet.

e) Kurz nachdem Karl M. aus der Jugendstrafanstalt entlassen w orden war, 
wurde er wieder riickfallig.

f) "Bevor eine Jugendstrafe verhangt wird, ist zu pritfen, ob krim inelle 
Neigungen vorliegen, die anders nicht zu bekampfen sind, oder ob die 
Schwere der Schuld die Strafe erforderlich macht.

g) W enn erzieherische MaBnahmen statt Strafen angewendet w erden, ist 
eindeutig ein Sinken der Riickfallquote festzustellen.



h) Um das Erziehungsziel zu erreichen, kann der Jugendstralvollzirg in 
geeigneten Fallen durchaus in freien Kormen durchgefiihrt werden.

i) Weil K inder nach § 19 StGB schuldunlahig sind, konnen sie Fur Hue Tafen 
strafrechtlich nicht verantwortlich gemacht werden.

j) Seit die Strafe a u f  Bewahrung ausgesetzt wurde, ist Kurt K. nicht mehr 
straffallig geworden.

k) Wenn die Verhangung der Jugendstrafe ausgesetzt wird, ergeht zunachst nur 
der Schuldspruch, und der Strafausspruch wird au f Bewahrung ausgesetzt.

1) Bis die Bewahrungszeit endet, darf der Jugendliche keine neue Straftat 
begehen, da sonst die Strafaussetzung widerrufen wird.

m) Als Herbert H. vernommen wurde, hatte er sofort seine Tat zugegeben und 
danach, bis das Verfahren begann, W iedergutm achung des Sehadens 
geleistet, was dem Richter die Einstellung des Verfahrens ohne Auflagen 
ermoglichte.

n) Als der 19jahrige Peter P. aus der Jugendstrafanstalt entlassen worden war, 
fand er innerhalb kurzester Zeit einen geeigneten und sicheren Arbeitsplatz.

o) „W ahrend ich mich hier drinnen aufhielt, habe ich vieles nachgeholt, was ich 
friiher nicht gelernt habe", sagte er, als er aus der Strafanstalt entlassen 
wurde.

Ubung 4. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Atisdriicke durch
Modalverben.
a) Der Handler ist verpflichtet, das defekte Gerat umzutauschen.
b) Aufgrund dieses Gesetzes ist der Erwerber in der Lage, den Ersatz des 

entstandenen Sachschadens zu verlangen.
c) Die H ersteller zeigen die Bereitschaft, in Zukunft bei der Produktion noch 

strengere Q ualitatskontrollen sicherzustellen.
d) Es wird erwartet, daft Gebrauchsanweisungen in Zukunft den erhohten 

Anforderungen hinsichtlich Betriebs- und W artungshinweisen entsprechen.
e) Es ist nicht erlaubt, die Produkthaftung durch die Allgemeinen 

Geschaftsbedingungen auBer Kraft zu setzen.
0 Wer gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes G esetz verstoBt, ist 

verpflichtet, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
g) Es besteht nicht die Moglichkeit, das ProdHaftG au f  fehlerhafte M edikam ente 

anzuwenden.
h) Fiir M ittelstandsbetriebe ergibt sich die Notwendigkeit, sich rasch auf die



Ubung 5. Ersetzen Sic jcweils das Modalvcrh durch einen passe nil с n 
Ausdruck:

die Ahsiclil haben. es wurde gef'ordert, man hdri, es ist nicht mogljch. 
notwendig

sein. es ist ratsam. es ist Sache (+ Gen.), es ist sicher. vermutlich. vorgeben.

a) Die H ersteller konnen sich nicht mehr auf tinvermeidliche Fabrikationsfehler 
herausreden.

b) Die Regierungen soliten die EU-Richt!inien moglichst rasch in geltendes 
nationales Recht umsetzen.

c) Genaue A ufzeichnungen uber den Produktionsverlauf konnten helfen, 
Haftungsanspruche wegen Fehlern in der Produktion abzuwenden.

d) Auch K leinbetriebe soliten ihre bestehenden H aftpfiichtversicherungen 
hinsichtlich der Deckungssum m en uberprufen.

e) Der Lieferant will den Hersteller des beanstandeten Produkts nicht kennen. 
Nach den vorliegenden Unterlagen muB er ihn aber kennen.

f) Der gleiche Schaden soil schon mehrfach bei diesem G eratetyp aufgetreten 
sein.

g) Man will mit diesem G esetz einen besseren Schutz der V erbraucher 
sicherstellen.

h) In der V ergangenheit muBten in Haftungsfalien oft genug Sachverstandige 
eingeschaltet werden.

i) Jetzt muss der Produzent nachweisen, dass ihn keine Schuld trifft.

Ubung 6.

Der K onjunktiv steht im hypothetisehen Komparativsatz mit einleitendem  
als ob/ als wenn und Endstellung des fmiten Verbs fakultativ, im 
hypothetisehen K om parativsatz mit einleitendem als und Erststellung des 
finiten Verbs obligatorisch.

In welcher Zeitform  der Komparativsatz steht, hangt von dem zeitlichen 
Verhaltnis zw ischen Einleitungs- und Komparativsatz ab: bei G leichzeitigkeit 
sind folgende Formen moglich:

1. Konjunktiv Prateritum
2. K onjunktiv Prasens
3. Wurde + Infinitiv I:

Sie benimmt/ benahm sich so, als ob sie ein verwdhntes Einzelkind ware/ sei/ 
(ist).
Sie benimmt/ benahm sich so, als ware/ sei sie ein verwdhntes Einzelkind.



Bei Vorzeitigkeit des Komparativsatzes verwendet man folgende Zeitformen:
1. Konjunktiv Plusquamperfekt
2. Konjunktiv Perfekt:

Sie tr ill/  m u  ant. als ub s ie  nacli n ie  einen F e h le r gemacltt hatte/  habe ' (hat). 
Sie t r il l/  Irat auf. als hone (habe) sie  noch nie  einen F e h le r  gem achi.

Zur W iedergabe der Nachzeitigkeit dienen:
1. Wiirde + Infinitiv I
2. Futurum I Konjunktiv:

Es scheint so, als ob es Nachtfrost geben witrde/ werde/ (wird).
Es scheint so, als wurde /  werde es Nachtfrost geben.

Irreale Kom parativsatze stehen bei Verben des G etuhls, des Eindrucks und 
der W ahrnehmung (z. B. es ist mir, ntir ist zumutc, ich fuhle mich, ich habe 
das Gefiihl, es scheint (ntir), es hat den Anschein, es kommt mir vor, ich habe 
den Eindruck, es sieht aus, es klingt, es hort sich an, es wirkt a u f mich) und 
bei Verben des Tuns und V erhaltens (z. B. sich ansteUen, sich auffiihren, 
auftreten, jdn. behandeln, sich benehmen, sich geben, tun, sich verhalten).

1. Bilden Sie Satze mit als ob und als (Gleichzeitigkeit)!
Er tut so, ... (Er schlciflfest.)
—>Er tut so, als ob er fe s t schliefe/ sclilafe/ schhfen  wiirde/ (schlaft).

Er tut so. als schliefe /  schlafe er fe s t /  wiirde er fest schlafen.
Er tut s o , ...

1. Er weiB alles in Mathematik.
2. Er sieht den Fehler nicht ein.
3. E r versteht kein W ort Deutsch.
4. Er erinnert sich nicht an die Regel.
5. Er hat keine Zeit.
6. Er ist ganz bei der Sache.

2. Erganzen Sie die Satze.
Heinrich mochte alien Frauen gefallen. Er tut immer so, als ob er der tollste Typ 
der W elt ware, aber in W irklichkeit ist er ganz anders.
1. Er hat nie Geld. Aber er tut so, als ob er vie! Geld hatte.
2. Er kann nicht kochen.
3. Er ist ziemlich angstlich.
4. Er ist nicht besonders intelligent.
5. Er ist normalerweise unhoflich.



3. Bilden Sie Satzc mil als ob und als (Vor/eitigkeit)!
Es siclii so aus. ... (Es hat heftig gcregnct.)
—>Es siclit so aus, als ob es hcftig gcregnct hatte /  habe /  (hat).

Es sicht so aus, als hatte /  habe es he/tig gcregnct.
Es sieht so a u s , ... ,

1. Es hat einen Unfall gegeben.
2. Der PKW ist ins Schleudern geraten.
3. Der Fahrer hat das Verkehrszeichen nicht beachtet.
4. Er hat die Fahrbahnverhaltnisse falsch eingeschatzt.
5. Er ist zu schnell gefahren.
6. Es ist kein groBerer Schaden entstanden.

4. Bilden Sie Siitze mit als ob und als (Nachzeitigkeit)!
Es scheint so, ... (Es wird Nachtfrosf gehen.)
—>Es scheint so. a/s ob es Nachtfrost geben wurde/ werdej (wird).

Es scheint so, als wurde /  werde es Nachtfrost geben.
Es scheint s o , .. .

1. Die Kirschbluten werden erfrieren.
2. Die Apfelbaum e werden gut tragen.
3. Der Pfirsichbaum  wird eingehen.
4. Das Gras wird verdorren.
5. Die Schadlinge werden sich stark vermehren.
6. Wir werden eine gute Tom atenernte haben.
7. Am Ende wird doch noch alles gut werden.

5. Beantworten Sie folgende Fragen nach dem M uster:
a) Versteht sie denn das nicht? - Ach wo! Sie tut nur (so), als ob sie das nicht 

verstdnde (verstunde)/ verstehe/ verstehen wurde/ (versteht).
b) Hat sie denn nichts davon verstanden? - Ach wo! Sie tut nur (so), als ob 

sie nichts davon verstanden hatte/ habe/ (hat).
1. Ist sie denn so beschaftigt?
2. Hat sie denn unsere Verabredung vergessen?
3. WeiB sie denn nichts davon?
4. Kennt sie ihn denn nicht?
5. Hat sie ihn denn nicht sofort erkannt?
6. Hat sie denn keine Angst davor?
7. Hat man sie denn davon nicht in Kenntnis gesetzt?
8. Muss sie denn unbedingt dorthin?

6. Beantworten Sie Fragen nach dem Muster:



a) Hist dn mit diesem Menschen schon langst bekannt? - Dus nicht. A her es 
ist mir so. als w are (sei) ich mit ihm schon langst hekannt.

b) Hast chi denn etnas Falsches gelan? - Das nicht Aber es ist mil so. a/s 
hatte (habe) ich etn as Falsches gelan.

1. Kennst du diese» M enschen schon lange?
2. W arst du schon hier einma!?
3. Siehst du.es denrt zum ersten Mai?
4. Hast du denn e tn a s  verschuldet?
5. Tragst du denn ailein die Verantwortung datur?

7. Vervollstandigen Sie folgende Satze. Achten Sie a u f  zeitliche Verhaltnisse!
a) Du machst mir Vorwiirfe, als ob ich an ehvas schuld (sein).

Du machst mir Vorwiirfe, als ob ich an etnas schuld ware/ se i/ bin.
b) Du machst mir Vorwiirfe, als ob ich etwas (verschulden).

Du machst mir Vorwiirfe. als ob ich etwas verschuldet hatte/ habe.
1. Er sah  so be te iligungslos aus, als ob ihn n ichts (angehen).
2. Sie behandelte ihn so unfreundlich, als ob er es (verdienen).
3. Das Haus sah so verlassen aus, als ob dort niemand m ehr (wohnen).
4. Es war so, als ob er alles (vergessen) und nichts m ehr (wissen).
5. Der Mann sah so aus, als ob er eine schwere Krankheit (uberstehen).
6. Er stairte zur Decke empor, als ob es dort etwas zu sehen (geben).
7. Sie erzahltdas alles so ausflihrlich, als ob sie das (erleben).

Ubung 7.

Die indirekte Rede gibt die Aussage einer Person aus der Perspektive des 
Sprechers wieder, manchmal in verkurzter Form und m it etwas anderen 
Formulierungen.

Fur die indirekte Rede stehen der Konjunktiv I und seine Ersatzform en 
(Konjunktiv II und die wiirde-Form) zur Verfiigung. Sie sind aber nicht 
obligatorisch. Wenn eine Aussage schon durch das redeeinleitende Verb und 
die Nebensatz-Konjunktion als indirekte Rede erkennbar ist, w ird oft der 
Indikativ benutzt:
Die Parteichefs behciupten. dass sie gut zusammenarbeiten.

Der Indikativ wird auch bei feststehenden Tatsachen und objektiven 
Gegebenheiten gebraucht:
Der Politiker erinnerte daran, dass es alle vier Jahre Wahlen gibt.

Ein Indikativ kann auch darauf hindeuten, dass der Sprecher die 
w iedergegebene Aussage nicht bezweifeit, sondern fur richtig halt:___________



Der Pol inker sagt. dass es keine Steiicrerhohungen gibt
Dagegen kann eine Konjunktiv-Il-Form darauf hinweisen, dass der Spreehe.r
die Kiehtigkeil der Aussage bczweilelt:
(1 enn vor И ahlen behauptet wird. Pass ex kerne Steuererhohtntgen gabe. 
glaubt das niemand.
Da aber der Konjunktiv II auch immer Ersatzfojm sein kann, mtissen diese 
Zweifel durch den Kontext gestiitzt werden. Ansonsten lassen im Konjunktiv 
1 und in den Ersatzlormen wiedergegebene Aussagen keine personliche 
Stellungnahm e des Sprechers erkennen: der Spreeher. gibt die
gehorte/gelesene Aussage neutral und objektiv wieder:
Der Pol hiker sagt, dass es keine Steucrerhuhungen gebe/gube

Die Tem pusform en des Konjunktivs in der indirekten Rede unterscheiden sich 
von denen des Indikalivs:
Dem Indikativ Prasens tur die Gegenwart entsprechen K onjunktiv Prasens 
oder Prateritum. AuBordem ist auch iviirde  Inlmiti'. I moglich. Der 
Gebrauch dieser verschiedenen Konjunktivformen ist relativ frei. Folgende 
Ersatzregel gilt fakultativ:
a) Man verwendet Prasens, wenn die Personalform eindeutig ist: bei sein  alle 
Formen, bei den M odalverben alle Former) auBer 1./3. Pers. Plural, bei den 
anderen Verben 3. Pers. Sing, und zumeist auch 2. Pers. Sing./Plural.
Ich habe ihm gesagt: „ Ich bin zu House. " 

ich sei zu House.
b) Statt der nicht-eindeutigen Prasensformen verwendet man Prateritum , wenn 
dessen Formen eindeutig und tiblich sind (bei haben, den M odalverben 
diirfen, konnen, mogen, mtissen und einigen haufigen Verben m it Umlaut des 
a oder и im Prateritalstam m  wie bringen, fahren, jinden, kommen, sprechen, 
treffen, verstehen, wissen). In den iibrigen Fallen (vor allem I. Pers. Sing, und 
1 ./3. Pers. Plural der regelmaBigen Verben) ist die wurde-Form  zu wahlen.
Ich habe ihm gesagt: „Ich habe wenig Zeit "

ich hatte wenig Zeit.
Ich habe ihm gesagt: „Ich arbeite bis 16 Uhr. "
—>..., ich wurde bis 16 Uhr arbeiten.

Dem indikativ Prateritum und Perfekt fur die Vergangenheit entsprechen 
Konjunktiv Perfekt und Plusquam perfekt nach der folgenden fakultativen 
Ersatzregel:
a) Man verwendet Perfekt, wenn die Personalform  eindeutig ist: alle Formen 
bei den V erben mit sein-Perfekt, 3. Pers. Sing, und 2. Pers. S ing./Plural bei 
den Verben mit haben-Perleki.
Ich habe ihm gesagt: „ Ich war krank. "

.., ich sei krank gewesen.___________________ _____



b) Stall der nieht-eindeutigen Perfektformen verwendet man Plusquam perfekt:
I. Pers. Sing, und 1./3. Pers. Plural bei den Verben mit /7a6e/7-Perfekt.
Ich habe ihm gesdgt: ,,lcli hatte Grippe "
—>.... ich hatte Grippegehabt.

Dem Indikativ Futur I und Prasens fur die Z u k u n ft entsprecben Konjunktiv 
Futur I und wiirde + lnfinitiv I, aufierdem - wie fur die Gegenwart - 
Konjunktiv Prasens und Prateritum nach folgender Ersatzregel:
Futur I ist nur in der 2./3. Pers. Sing, eindeutig. Als eindeutige Formen fur die 
anderen Personen verwendet man die uwv/e-Form  oder - vor allem bei 
Hilfsverben - Prasens bzw. Prateritum.
Er hat mir gesagt: „Ich komme morgen zu dir. " 

er werde morgen zu mir kommen.
Ich habe ihm gesagt: „ Ich erwarte dich gegen 8 Uhr." 

ich wiirde ihn gegen 8 Uhr envarten.

Bei der indirekten Rede ist zu unterscheiden zwischen indirekten 
Aussagesatzen, indirekten Fragesatzen und indirekten A ufforderungssatzen: 
Indirekte Aussagesatze haben die Form eines eingeleiteten N ebensatzes mit 
der Konjunktion dafi oder eines uneingeleiteten N ebensatzes mit 
Zweitstellung des finiten Verbs:
Er sagte mir, dafi er sie besucht habe. 

er habe sie besucht.

Indirekte Fragesiitze sind nur als eingeleitete Nebensatze (m it Konjunktion 
ob oder w-Fragewort) moglich:
Ich firagte ihn, wann er sie besucht habe.

ob er sie besucht habe

Indirekte Aufforderungssatze sind indirekte Aussagesatze (eingeleitet/ 
uneingeleitet) mit M odalverb sollen oder mogen:
Ich sagte ihm, dafi er sie besuchen nidge (solle). 

er moge (solle) sie besuchen.

Verwandeln Sie die direkte in die indirekte Rede.

Ein arztliches Gutachten 

Professor B. iiber den A ngeklagten F.:
«Es handelt sich bei dem Angeklagten um einen iiberaus einfaltigen Menschen. 
Seine Antworten au f Fragen nach seiner Kindheit lassen au f schwere Storungen



im htiuslichen Bereich schliel.'cn. So untwortete or a u f  die I rage: « llahen  Hire 
1:1 tern Sic oil geschlagen?» mil dot Gegenfrage: «W'elehc 1:1 tern meinen Sie'.’ 
Den mil den grauen 1 laaren Intsse ich, aber die beiden l;rauen mil den Ohrringen 
besuchen mich manchmal im G elangnis und bringen mir Kaugumm i mil.» 
OHensichilich wuchs der Angeklagte in derart ungeordneien 
Familienverhaltnissen auf. dass nur iiuBere Anhaltspunkte wie graues blaar oder 
Ohrringe in ihm einige Frinnerungen wachrufen. In einem  so gesiorten Him wie 
dem des Angeklagten gteilen Frinnerungen and V orstellungen ineinander, 
Fakten verlieren an Realiiiit und unwichiige Findrucke nehm en plotzlich einen 
bedeutenden Platz ein.»
An die Geschw'orenen gewandt erkliirie Professor B.: «Beachten Sie, dass ein 
Mensch, der nicht angeben kann, wer seine Eltern sind, fur ein Verbreclien, das 
er unter A lkoholeiniluss begangen hat, nach dem G rundsatz «im Zw eilel fur 
den Angeklagten» nicht oder nur unter der B edingung strafm ildernder 
Umstande verantwortlich gem acht werden darf.»

Ubung 8. Finden Sie die fehlenden Teile fiir folgende feste Wendungen:
1. In dieser Gesellschaft herrscht nur noch das Gesetz d e s ......
2. Sie ist mit dem Gesetz in K o n flik t......
3. Er hat es s ic h  G esetz gem acht, jeden M orgen zu turnen.
4. Dieser Politiker verhalt sich so, als ob e r  dem G esetz stiinde.
5. Er sieht mit e in e m  im Gefangnis.
6. Der Angeklagte und der Zeuge stecken unter e in e r ...........
7. Die Polizei hat einen sc h w e re n   festgenommen.
8. Die Polizei war dem Dieb au f  d e n ...............
9. Der Verhaftete wurde schon nach drei Tagen wieder a u f  l r e ie n ......

gesetzt.
10. Wenn der M ann uns nicht endlich in Ruhe lasst, w erde ich ihm die Polizei 

au f  d e n   hetzen.
11. Die Polizei machte eine Razzia. Keiner der Schm uggler kant mit h e i le r ......

davon.
12. In dieser Gegend war er bekannt wie ein b u n te r .................

Ubung 9. Erganz.cn Sie die nachstchenden Siitz.e, verwenden Sie dabei das 
Verb „freispreelien".

1. Nach V erlauf der Gerichtsverhandlung entscheidet das Gericht, ob der 
Angeklagte bestraft oder...

2. Wenn das Gericht fiber keine Indizienbeweise verfugt, kann der Angeklagte 
nicht bestraft werden, er...



3. Wenn der A ngeklagte sein Alibi naehweisi, kann er nicht verurteilt werden, 
er...

4. Die geisteskranken M enschen, die eine Straftal begangen haben, werden 
nicht bestraft, sie...

5. Im Niirnbergerprozess wurden gegen die meislen Angeklagten Stralen 
verhiingt.
nur w enige Angeklagte... 6. In Kriegsverbrecherprozessen gingen viele 
Kriegsverbrecher straffrei aus; die VYelt-
offentlichkeit protestierte dagegen, dass...

IJbung 10. Ersetzen Sie in den nachstehendcn Siitzen die Fiigungen mit dem
Substantiv „der Freispruch fiir..." durch die Fiigungen mit dem Verb
„freisprechen" und umgekehrt.

1. Der Freispruch muss in einem Strafvcrfahren ergchen, wenn bew iesen  ist, 
dass der A ngeklagte die Tat nicht begangen hatte.

2. Der Angeklagte wird freigesprochen, wenn der festgestellte Sachverhalt 
keine strafbare H andlung ist.

3. Der V erteidiger kann au f Freispruch pladieren, wenn die Tat verjahrt ist.
4. Der A ngeklagte kann freigesprochen werden, wenn vom Verletzten kein 

Strafantrag gestellt w ird, obwohl er gesetzlich erforderlich ist.
5. Der Verteidiger kann fur den Beschuldigten einen Freispruch beantragen, 

wenn nicht bewiesen worden ist, dass der Angeklagte die Tat begangen hat.
6. Das G ericht kann den Angeklagten mangels Bew eises freisprechen.
7. Das Strafverfahren m uss fur den Angeklagten mit einem Freispruch enden, 

wenn es an V oraussetzungen fur eine Strafverfolgung fehlt.
8. Man kann fur den Angeklagten einen Freispruch erw irken, wenn dessen 

Schuld nicht nachgewiesen worden ist.

Ubung 11. Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen, verwenden Sie in
Ihren Antworten das Verb „rechtfertigen".

1. Zu wessen Pflichten gehort es, den Angeklagten zu verteidigen und einige 
von seinen Handlungen zu rechtfertigen?

2. Welche A usnahm esituationen sind in den Strafgesetzen einiger Staaten 
vorgesehen, die ernste VerstoBe gegen das Gesetz rechtfertigen?

3. Was kann u.a. die M ilderung einer Strafe rechtfertigen?
4. Wie haben die Fiihrer der Sozialdem okratie die Bew illigung der 

Kriegskredite beim  A usbruch des ersten W eltkrieges gerechtfertigt?
5. Wie rechtfertigen viele Menschen ihr Zuspatkommen bei einem geselligen 

Beisam m ensein?



6. Warum ist es sehr unvem iinfiig, wenn die Eltern jede Unart hires 
Kindes rechtfertigen?

7. Wie versuchen manche Sludenten. ihie unzulanglichen Leistungen im 
Studium /11 reehilertigen?

8. Wie rechtfertigen einige Menschen ihr schlechtes Benehm en anderen 
M en sc he n gege n ii be r?

I bung 12. Stellen Sie sinngemal) die fehlenden Fragen mit dem Verb
„freisprechen" oder „rechtfertigen" bzw. mit den entsprcchcnden
Substantiven ein.

1. ...?— Nein, der Angeklagte wurde verurteilt.
2. ...? —  Ja, sein Verteidiger hat auf manchc m ildernde Umstande 

hingewiesen.
3. ...'? —  hi. die Verwnndten des Angeklagten versuchten die ganze Schuld auf 

andere zu schieben.
4. ...? —  Ja, er ging straffrei aus.
5. ...? —  Aus M angel an Beweisen.
6. ...? —  Ja, der A ngeklagte hat sogar eine ganze Reihe solcher Griinde 

angefuhrt.
7. ...? —  Weil man seine M itschuld nachgewiesen hat,
8. ...? —  Nein, alle seine Bekannten haben dieses Verhalten verurteilt.

Ubung 13. Antworten Sie auf die nachstehenden Fragen, gebrauchen Sie
dabei statt der Substantive „die Verteidigung" und „der Schulz" die
Verben „verteidigcn" und ,,schiitzen“.

1. W orauf kommt es bei der Verteidigung einer Diplomarbeit an?
2. Welche Feldbefestigungen wurden friiher in der K riegfuhrung zum  Schutz 

der Infanterie vor feindlichem  Feuer und zur Deckung eigener Handlungen 
und Feuerfuhrung angelegt?

3. Welche B edeutung wird im Strafrecht der Verteidigung eines Beschuldigten 
bzw. eines A ngeklagten beigemessen?

4. Welche Im pfungen werden vom Staat zum Schutz gegen Tierseuchen 
angeordnet?

5. Wann mtissen manchmal die Stiirmer beim FuBballspiel in der 
Verteidigung aushelfen?

6. Inwieweit kann der A usgang eines Prozesses davon abhangen, in wessen 
niinden die V erteidigung liegt?



U bu ng  14. Wie  nen n t  m a n . . .

1. ... eine Person, die im Straf- oder Zivilverfahren ihr Wissen iiber bestimmte 
Vorgange bekundei.

2. ... eine (teilweise) Befreiung von einer Schuld. die einem Angeklagten zur 
Last gelegt wurde.

3. ... einen Zeugen, dessen Angaben die Schuld des Angeklagten widerlegen?
4. ... einen Zeugen, dessen Angaben die Schuld des Angeklagten nachweisen?
5. ... den Nachweis der Abwesenheit eines Verdachtigen vom Tatorl zur Zeit 

der Tat?
6. ... einen Beweis der au f zwingende Verdachtsgritnde gestiitzt ist?
7. ... einen M itarbeiter der Gerichte zur Vornahme von V ollslreckungen und 

Zuslellungcn sow ie weiterer gesetzlich iibertragener Aufgabe?
8. ... den Zeitpunkt einer mundlichen gerichtlichen Verhandlung, einer 

Bevveisaufnahme oder die miindliche Verhandlung selbst?
9. ... die abschliefiende zusamm enfassende Rede des Staatsanwalts oder des 

Verteidigers am Ende der H auptverhandlung mit Antrag au f Bestrafung oder 
Freispruch des Angeklagten?

10. ... eine zusamm enfassende schriftliche Begrundung der Anklage?
11. ... eine Entscheidung des Gerichts iiber einen Streit oder Straffall?
12. ... einen gewahlten Vertreter der Bevolkerung, der eine Richterfunktion 

ehrenam tlich austibt?
13. ... eine gerichtliche Entscheidung, wonach der Angeklagte unschuldig ist 

(oder ihm eine Schuld nicht bewiesen werden kann)?
14. ...eine Straftat, gesetzwidrige Elandlung?
15. ...ein Rechtsmittel gegen Urteiie zur Nachprufung durch das ubergeordnete 

Gericht?
16. ... den Auftraggeber eines Rechtsanwalts?



Teil 6 . Jura-L ex ik on

U n.sit J u r a -Thesaurus
A' Dudenverlag

1. A n |k la |gc, die; -n: I. <o. Pl.> a) Kluge, BeschuUHgung vor Gericht: die A. 
lautet au f Totschlag; die A. stutzt sieli au f Indizien; A. erheben; unter A. 
stehen; b) Anklagevertretung: die Zeugin der A.; Pladoyers der A. 2. Kluge, 
Vorwurf Beschtildigung: massive, flammende -n gegen jm dn. Vorbringen.

2. A n |\valt, der; -[c]s, Anwalte [mhd. anvvalte = Bevollm achtigter, ahd. 
anaw alto = M achthaber]: I. Rechtsanwalt: sich ais A. niederlassen; ich habe 
mir einen A. genommen; sich vor Gericht durch seinen A. / von seinem A. 
vertreten lassen. 2. Verfechter einer Sache; Fursprecher: als A. einer guten 
Sache a u ft re ten.

3. A t|te n |ta t, das; -[e]s, -e [alter = versuchtes Verbrechen; untcr Einfluss von 
frz. attentat < lat. attentatum = Versuchtes, zu: attentare,
attem ptare = versuchen]: politisch od. ideologisch motivierter
[M ordjanschlag a u f eine im offenllichen Leben stehende Persdnlichkeit: ein 
A. [auf jm dn.] begehen, veriiben; einem A. zum Opfer fallen; ein A. / titif 
jm d n .I vorliaben (ugs. scherzh.; von jmdm. etwas Bestimmtes wollen ).

4. D ieb, der; -[e]s, -e [mhd. diep, diup, ahd. diob, thiob, H. u .]: jmd., der 
frem des Eigentum heimlich entwendet: den D. auf frischer Tat ertappen; 
haltet den D.!; er hat sich davongestohlen wie ein D. (ist heimlich, unbemerkt 
davongegangen); Die kleinen -e hangt man, die groBen lasst man laufen; wie 
ein D. in der Nacht (geh.; unbemerkt, iiberraschend, unvorhergesehen).

5. D ieb |stah l, der; -[e]s, ...stahle [mhd. diupstale, diepstal, aus: diube, ahd. 
diub(I)a =  Diebstahl u. -stal(e), ahd. stala = das Stehlen]: heimliches 
Entwenden fremden Eigentums; Stehlen: einen D. begehen; (Rechtsspr.:) 
einfacher, schwerer, fortgesetzter D.; geistiger D. (Plagiat); sich gegen D. 
schiitzen, versichern.

6. G e |fang |n is , das; -ses, -se [mhd. (ge)vencnisse, (ge)vancnisse = 
Gefangennahm e, Gefangenschalt]: 1. Gebaude, Anstalt fiir  llaftlinge mit 
zeitlich begrenzter Freiheitsstrafe, die unter leichteren Haftbedingungen 
verbiifit wird: aus dem G. ausbrechen; ins G. kommen (mit Gefangnis bestraft 
werden); jm dn. ins G. bringen (veranlassen, dass jmd. ins Gefangnis kommt); 
im G. sein, sitzen (eine Gefdngnisstrafe verbiifien). 2. <o. Pl.>



Gefangnnsiiatv daraul steht G.; /11 2 Jahren G verurteilt werden, 2 Jahre (i. 
bekommen: dieses Vergehen wird, er w urde mi! (i. bestraft.

7. ( iv |rieh l, das: -|e js, -e |m hd. gerihl(e). ahd. girihti. unter F inlluss von richten 
zu г ее 111 I: I. и) ti/fenl/ivhv Institution, die vom Stool mil dvr Rvchtsprechung 
betr<mi ist. I 'crsUipe gegen Gesetze bestraft и Streitigkeiten sehliehlet. das 
zusltindige G.; das G. tagte, sprach den Angeklagten frei; jm dn. vor G. laden: 
vor (j. erscheinen, aussageii; ein ordentliches (j. (Gericlit. das fu r  Zivil- и 
Strufsachen zustandig ist); das G. anrufen (Kfage erheben); einen 
Angeklagten dem G. vorfiihren (ihm den Prdzess machen); vor G. stehen 
(angeklagt sein). mit einem St re it In 11 vor G. gehen (in einem Streiifall cine 
gerichtliche Entscheidung herbeifUhren). b) Ricliiei kullegium: das G. zieht 
sieh zur Beratung zurtick; Hohes G.! (Anredeformel); c) Gerichtsgebaude 2. 
<0 . Pl.> das Richten; Urteilen, Rechtspreehen: ein schonungsloses G.; this 
Jungste/I.etzte G. (bes. christl. ReI.; guttliehes Gericht iiber die Menschheit 
am Tog ties Wehuntergangs: jiingst... = n llerlei/t...): der Tan des .liincsten -s: 
mit jmdm . | hart, scharl] ins G. gehen (1. sich nut jmdm. hart auseinander 
setzen u. ihn scharj kritisieren, zurechtweiscn. 2. jmdn. hurt beslru/en); iiber 
jm dn. G. halten/zu G. sitzen (geh.; 1. iiber einen Angeklagten bei Gericht 
verhandeln. 2. jmds. Holding, Tun, Ansichlen verurteilen mil dem Ziel, 
bestimmte Mafinuhmen dagegen zu ergreifen).

8. G e|setz, das; -es, -e |m hd. gesetze, gesetzede, ahd. gisezzida, eigtl. = 
Festsetzung, zu setzen J: /. vom Stoat festgesetzte, rechilicli bindende 
VorschriJ't: ein strenges, einschneidendes G.; das G. zum Schulz der Jugend; 
das neue G. sieht das vor; ein G. tritt in Kraft; ein G. entwerfen, beraten, 
geben, bestatigen, unnehmen, verkundeil, veroft'entlichen, in Kraft setzen, in 
Kraft treten lassen, eiribrihgen, beraten, besehlief'en, erlassen, verabsehieden, 
annullieren; ein (j. anwenden; die Gesetze acnten, befolgen, einhalten, 
machen, iibertreten, brechen (gehoben), verletzen, miBachten, umgehen; 
einen G. unterliegen, untervvorfen sein; die Bestimmungen, der genaue 
Wortlaut des G.; kraft Gesetzes; Wir stehen auf dem Boden des G.; nach dem 
Buchstaben des G ; im Sinne des G. richten, urteilen, entscheidcn; Im Namen 
des Gesetzes!; sich an das G. halten; sich auf das G. berufen; Er stellte sich 
auBerhalb des G.; gegen die Gesetze verstoBen; sich gegen das G. vergehen; 
eine Liicke im G. linden; nach dem G. vet urteilen, bestrafen; unter ein G. 
fallen; mit dem G. in Konflikt geraten (straffallig werden); im G. 
(Gesetzhuch) nachschlagen; vor dem G. sind a I le gleich (bei der 
Rechtsprechung sullen keine Unterschiede nach Klasse, Rasse, Geschlecht, 
Religion о. Л. gemacht werden). 2. unvercinderlicher Zusammenhang 
zwischen bestimmten Dingen u. Erscheinungen in der Natur: das G. vom 
freien Fall; das G. von Angebot u. Nachfrage; das G. der Serie



< 11 ahrscheinlichkeit. class ein bishcr immer gteiches Ereighis auch weiterhin 
eintreten wird): nach dem G. der Se'rie verliert die M annschatu das (j. des 
Ilandelns (zwingende S'otwendigkcit zu liandcin) sich das G. des liandelns 
aufzwingen lassen. das G. des Dschungels (Gesetz- и Rechtlosigkeil; 
Verhaltenswei.se, fu r  die jedcs MineI erlaubt scheint). .?. feste Regel, 
Richtlinie, Riehtsehnur: ein ungeschriebefie's G.': das ist ihm oberstes G.: sich 
an die -e des Dramas halten: Dura lex sed lex.

9. M i|liz, die; -en [lat. militia = G esam theit der Soldaten; 2: nach russ'. 
m ilicijaj: /. ci) (veraltet) Heer; b) Streitkraftc, deren Angehorige eine nur 
kurzfristige militarische Ausbildung haben u. erst im Kriegsfall einberufe.n 
werden. 2. (bes. in ehemaligen sozia/istischen Staaten) militarise/! 
organisierte Polizei od. dhrtliche Verbande. (schweiz.) Streitkrdftc (der 
Schweiz).

10. M o n !, der; -[e]s, -e [mhd. mort, ahd. mord, uispr. = Tod]: Tbttmg eines od  
mehrerer Menschen aus niedrigen Beweggriindert: ein feiger, grausamer, 
heimtiickischer, politischer М.; versuchter М.; ein perfekter (keine Spuren 
hinterlassender) М.; mehrfacher M. (Mord an mehreren Personen 
gleichzeitig); der M. an jm dm .; M. au f offener StraBe, aus Eifersucht, im 
Affekt; einen M. planen, begehen, aufklaren, siihnen; er w ird wegen dreier -e 
(Morde, die bei verschiedener Gelegenheit begangen warden) gesucht; jmdn. 
zu einem М., zum M. anstiften; die ErschieBung der G efangenen war M. 
(em otional abwertend; war ein Verbrechen, kommt einem M ord gleich)', das 
ist [(ja) der reine, glatte] М.! (ugs.; das ist eine sehr anstrengende, 
gefdhrliche Angelegenheit); es gibt M. und Totschlag (ugs.; es gibt heftigen 
Streit).

11. P lii|do |yer, das; -s, -s [frz. plaidoyer]: / .  (Rechtsspr.) zusammenfassende 
Rede eines Rechtsanwalts od. Staatsanwalts vor Gericht: ein glanzendes P. 
halten. 2. (bildungsspr..) Aufierung, Rede o. A., mit der jmd. entschieden fu r  
od. gegen etw. eintritt: ein leidenschaftliches P. gegen die Todesstrafe halten.

12. Po |li|zei, die; -en <P1. selten> [spatmhd. poliz? = (A ufrechterhaltung der) 
offentliche(n) Sicherheit < mlat. policia < (spat)lat. politia <  griech. politeia = 
Staatsverwaltung, zu: polis, pol itisch]: 1. staatliche od. kommunale
Institution, die [mit Zwangsgewalt] fu r  qffentliche Sicherheit u. Ordnung 
sorgt: die hessische, spanische P.; politische P. (Polizei, deren
Aufgabenbereich politische Strafsachen sind; Geheimpolizei); Beam te der - 
en aller Bundeslander; sich der P. stellen; bei der P. (Polizist) sein; A rger mit 
der P. haben; zur P. (zu einer Dienststelle der Polizei) gehen; Diimmer sein, 
als die P. erlaubt (ugs. scherzh.; sehr dumm sein). 2. <o. Pl.> Angehorige der



Polizei (1 ) die I’, regelt den Verkehr, gehl gegen Demonstranten vor. fahndet 
nach dem Vcrbrecher; die P. rufen, holen; jmdm . die P. auf den Hals het/.en: 
ein Trupp beriuener P.

13. R echl, das; -[e]s, -e [mhd., ahd. relit]: I. a) <o. PL> Gesaniiheit der 
staatlich festgelegten bzw. anerkannten Normen des menschlichen, hcs. 
gesellschaftlichen Verhaltens; Gesamtheit der Geseize u. gesetzdhnlicheh 
Normen; Rechtsordnung: burgerliches R. (Zivilrecht); otTenihches R. (das 
Recht, das das Verhdltnis des Einzelnen zur offentlicben Gewah u. ihren 
Trdgern sowie deren Verhdltnis ziieinander regelt); kanonisches R. 
(katholisches Kirchenrecht); das R. amvenden, vertreten, verletzen, brechen, 
mit FtiBen treten; das R. beugen (als Richter bzw. Gericht willkiirlich 
verdrehen); gegen/w ider das R., nach dem geltenden R. handeln; gegen R. 
und Gesetz verstoBen; R. sprechen (Gerichtsurteile fallen, richten); von -s 
wegen (eigentlich); b) <P1.> (veraltet) Rechtswissenschaft, Jura: die -e 
studieren: Doktor beider -e (Doktor des weltlichen u. kirchlichen Rechts). 2. 
berechtigter zuerkannter Anspruch; Berechtigung od. Befttgnis: ein
verbrieftes, angestammtes, unverauBerliches R.; die dem okratischen, die 
elterlichen -e; das R. des Starkeren; das R. au f Arbeit, au f U nverletzlichkeit 
der Person; -e und Pflichten aus einem Vertrag; das ist sein [gutes] R.; das R. 
[dazu] haben, etw. zu tun; dazu hat er kein R.; altere -e an, au f etw. haben als 
jm d.; nur sein/nichts als sein R. woilen; sein R. suchen, fordern, behaupten, 
fmden, bekommen; ein R. geltend machen, ausiiben, verwirken, aus etw. 
herleiten; seine -e iiberschreiten, missbrauchen; seine -e verauBern, 
verkaufen; jm ds. -e wahren, wahrnehmen, verletzen, antasten, anfechten; 
jmdm . besondere -e [auf etw.] einraumen; jm dm . ein R. zugestehen, 
absprechen, verwehrcn, streitig machen; jm dm , ein R. verleihen, tibertragcn, 
verweigern, enlziehen; jmdm . die staatsbiirgerlichen -e aberkennen; sich das 
R. zu etw. nehmen; sich ein R. anmaBen; alle -e vorbehalten (Recht auj 
Abdntck, Verftlmung usw. vorbehalten [Vermerk in Druckerzeugnissen]); auf 
seinenr R. bestehen; in jm ds. -e eingreifen; mit welchem R. hat er das getan?; 
mit dem gleichen R.; von seinem R. Gebrauch machen; jmdm . zu seinem R. 
verhelfen; Gleiche -e, gleiche Pflichten; sein  R. fordern /verhm gen  
(gebiihrende Beriicksichtigung [er]fordern); zu seinem  R. kom m en  
(gebiihrend beriicksichtigt werden); a u f  sein R. poclten  (mit Nachdruck au f 
seinem Recht bestehen). 3. <0. P l.> Berechtigung, wie sie das
Recht[sempfmden] zuerkennt: das R. war au f  seiner Seite, etw. m it [gutem, 
vollem] R. tun, behaupten konnen; nach R. und Billigkeit; nach R. und 
Gewissen handeln; R was R. ist, muss R. bleiben; R. muss R. bleiben (nach 
Ps. 94, 15); gleiches R. fur alle; etw. f i i r  R. erkennen  (Amtsspr.; durch 
Gerichtsurteil entscheiden): das Gericht hat dies fur R. erkannt; ...; im R. (in 
der Stellung, Lage desjenigen, der das Recht (1, 3 ) a u f seiner Seite hat bzw.



der Recht hat): sich im R. Iiihletr. im R. sein: zu R. (mil Recht. mil Grand/. 
R. haben tint Recht sein); R. behahen (sich schlrefiiich als der/enige 
erweisen. der Recht hat): jmdm. R. geben (jtndm. hestntigen, dass er Recht 
hat. im Reclu ist/; R. bekommen tbeslatigl bekommen. dass man Recht hat).

14. Schuld , die: -en |m hd. schulde. ahd. sculd(a). zu sollcn]: /. <o. 14.> 
Ursache von etw; Unungenehmem. Bdsem od. eines (Jnglitcks. das 
Verantwortlichsein, die Terantwortung dafiir: es ist nicht seine, ihn trifit 
keine S. (er ist nicht dafiir verantwonUch zu machen. kann nichts dafiir): die
S. liegt an, bei mir; er tragt die S. an dem M isserlolg, Unfall; jmdm.. den 
Umstanden die S. an etw. zuschreiben; die, alle S. au f jm dn. abzuwal/.en, 
jmdm. zuzuschieben suehen; fan  etw ./ S. haben ([an etw.] die Schuld tragen. 
[fur etw.] veruntworthch sein); jm d m ., einer Sache /a n  etw.] S. geben  
(jmdn., etw. fiir etw. verantwortlich machen). 2. <o. PF> bestimmtes 
Verhalten, bestimmte Tat. wo/nit find, gegen IVer/e, Normen verstofit; 
begangene's Unrecht, sittUchesVersagen. strafbare Verfehhmg: S. und 
Suhne; eine personliche, kollektive S.; er hat eine schwere S. au f  sich geladen 
(geh.; hat sich ein schweres Vergehen zuschulden kontmen lassen); sich 
keiner S. bew usst sein (sich nicht Schuldig fiihlen: nicht das Gefiih! haben, 
etw. falsch gemacht zu haben); Gott um Vergebung unserer S. (Siinden) 
bitten; sich etw. zu -en kom nten  lassen  (zuschulden). J. <m eist Pi.> 
Geldbetrag, den jmd. einem anderen schuldig ist: [bei jm dm .] -en 
haben/machen; eine S. tilgen, loschen; jmdm . eine S. erlassen; -en eintreiben, 
einklagen; seine -en begleichen, abzahlen; sich in -en stiirzen (viele Schulden 
machen); m eh r  -en als H aare a u f  dem  K o p f haben  (ugs.; sehr viele 
Schulden haben); tief/bis iiber die, beide O hren in -en stecken  (ugs.; vd/lig 
verschuldet sein). 4. / tie]] in jn ids. S chu ld  sein /stehen (geh.; jmdm. sehr zu 
Dank verpflichtet sein)

15. S tra |fe , die; -n [mhd. strafe = Tadel; Ziichtigung]: a) etw., womit jmd. 
bestraft wird, was jmdm. zur Vergeltung, zur Suhne fur ein begangenes 
Unrecht, eine unuberlegte Tat (in Form des Zwangs, etw. U nangenehm es zu 
tun od. zu erdulden) auferlegt wird: eine hohe, schw ere, harte, 
abschreckende, exem plarische, drakonische, slrenge, [unjgerechte, 
em pfm dliche, grausame, funjverdiente, leichte, m ilde S.; eine gerichtliche, 
disziplinarische S.; eine korperliche S. (Ziichtigung); zeitliche, ewige -n 
(kath. Rel.; im Fegefeuer, in der Holle abzubiiBende Strafen); die S. fiel 
glim pflich aus; au f  dieses D elikt steht eine hohe S. (es w ird hart bestraft); 
jmdm . eine S. androhen, auferlegen; man hat ihm die S. ganz, teilweise 
erlassen, geschenkt; eine S. aufheben, aufschieben, verscharfen, mildern, 
vollstrecken, vollziehen; eine S. aussprechen, [iiber jm dn.] verhangen; er hat 
seine S. bekom men, weg (ugs.; ist bestraft worden); er w ird seiner



[gerechien] S. nicht entgehen; sic empfand diese Arbeit als S. (sie fiel ihr sehr 
schwer); etw. ist bei S. verboten (Amtsdt.; wird bestraft): (geh.:) jm dn., eine 
Tat mil einer S. belegen; etw. steht unter S. (wird bestraft); etw. unter S. 
stellen (drohen. etw. zu bestrafen); zu einer S. verurteilt werden; zur S. (als 
Strafe) durfte er nicht mit ins Kino; R S. muss sein!; das ist die S. [dafiir] 
(das kommt davon!); das ist ja  eine S. Gottes!; U die S. folgt au f dem FuB 
(etw. trill als negative Folge von etw., was nicht gebilligt wird, ein); das ist 
die S. fur deine G utm utigkeit, deinen Leichtsinn (das hast du nun von deiner 
Gutmiitigkeit, deinem Leichtsinn!); es ist eine S. (es ist schwer zu eriragen), 
mit ihm arbeiten zu mtissen; jmdn. in S. nehinen (Rechtsspr.; jmdn. 
bestrafen); b) Freiheilsstrafe: eine S. antreten, verbuBen, absitzen; das 
Gericht setzte die S. zur Bewahrung aus; c) GeldbuBe: S. zahlen, bezahlen 
mtissen; die Polizei erhob, kassierte von den Parksiindern eine S. [von 
zwanzig Mark]; zu schnelles Fahren kostet S.

16. U ijteil, das, -s, -e [mhd urteil, ahd. urteil(t), eigtl. = W ahrspruch. den der 
Richter erteilt]: I. (Rechtsspr.) (im Zivil- od. Strafprozess) richterliclie 
Entscheidung, d ie  einen Rechlsstreit in einer Instanz ganz od. teilweise 
abschliefit: ein m ildes U.; das U. ergeht morgen, ist [noch nicht] 
rechtskraftig; das U. lautet au f Freispruch; ein Urteil fallen, verkiinden, 
annehmen, anfechten, aufheben; iiber jm dn. das U. sprechen. 2. prufende, 
kritische Beurteilung [durch einen Sachverstqndigen], ahwdgende 
SteUungnahme: ein fachmannisches U.; sein U. steht bereits test; das U. eines 
Fachm annes einholen; ein U. abgeben; sich ein U. [iiber jm dn., etw.] bilden; 
er ist sehr sicher in seinem U.; sein U. (seine M einung) anderte sich 
bestandig; ich habe dariiber kein U. 3. (Philos.) in einen Satz gefasste 
Erkenntnis.

17. Ver|bre|chen, das; -s, a) schwere Straftat: ein brutales, schweres V.; ein 
V. begehen, veriiben; jm dn. eines -s anklagen, besehuldigen, uberftihren: h) 
(abwertend) verahscheuenswiirdige Uniat; verwerfliche, verantwortungslose 
Handlung: die V. der Hitlerzeit; Kriege sind ein V. an der M enschheit; ein V. 
gegen die M enschlichkeit; es ist doch kein V., mal ein Glas Bier zu trinken.

18. V er |fah |ren , das; -s, 1. Art u. Weise der Durch-, Ausfiihrung von etw.; 
M ethode  (2): ein vereinfachtes V. [zur Feststellung von ...]; ein V. amvenden, 
entwickeln, erproben. 2. (Rechtsspr.) Folge von Rechtshandlungen, die der 
Erledigung einer Rechtssache dienen: ein gerichtliches V.; das V. wurde 
ausgesetzt; gegen ihn ist ein V. anhangig, lauft ein V.; ein V. einstellen, 
niederschlagen; ein V. gegen jm dn. einleiten, eroffnen; in ein schwebendes 
V. eingreifen.



19.Zeu|ge, def; -n. -n |m hd. (ge)ziuc. geziuge. eigi!. = das Z iehen vor Gericht: 
vor Gericht gezogene Person]: a) jm d.. der bei einem ilreignis. Vorfall о A 
zugegen ist od. war. daruher aus eigener Anschatumg od. Erfahrung etw. 
sagen kann. id : war Z. des Gesprachs. ihres Streites: zufallig Z. son etw. 
werden; -n anilihren; das Testament wurde vor -n erolTnet; etw. im Beiseirt 
von -n sagen. tun; die Ruinen sind jstumme] -n (Zeichent der 
Vergangenheit; jmdn. tils -n/zum -n anrufen (sich a u f  jm dn . herufeni. h) 
(Rochtsspr.) jm d .. der vor Gericht geladen wird. urn Aussagen iiber ein von 
ihm person!ich heohachtetes Geschehen zu machen. das zum  G eggnstand der 
Verhandlung gehdrt: ein vertrauenswiirdiger, falscher Z.; als Z. der Anklage, 
Verteidigung [gegen jm dn.] aussagen; als Z. auftreten, erscheinen, 
vorgeladen werden; einen -n benennen, beibringen, stellen. vernehmen. 
verhoren, bcfragen, vereidigen; jm dn. als -n horen.

bn Grundgesetz der BundesrepubHk Deutschland sind GruiidredUc /.! ’• in 
den Artikeln 1 bis 19, 102. 103 und 104 festgehalten. Die folgende stichwortartige 
Aufstellung zeigt, urn vvelche es sich dabei handelt.

Artikel

L Unantastbarkeit der Wiirde des Menschen

2 Freie Entfaltung der Personlichkeit, ktirperliche Unversehrtheit

2, 104 Freiheit der Person

3 Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz Gleichberechtigung von Mann 
und Frau Keine Benachteiligung oder Bevorzugung wegen Gcschlccht. 
Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glauben, religioser und politischer 
Anschauung

4 Glaubens-, Bekenntnis- und Gewissensfreiheit
Kein Zwang zum Kriegsdienst mit der Waffe gegen das eigene Gewissen

5 Freiheit der MeinungsauBerung und -Verbreilung. Pressefreiheit und Freiheit 
der Berichterstatlung. Zensurverbot; Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Lehre 
und Forschung

6 Schutz von Ehe und Familie

7 Staatliche Ordnung von Schule und Religionsunterricht

8 Versammlungsfreiheit

9 Vereinigungsfreiheit

10 Unverletzlichkeit von Brief- und Postgeheimnis

11 Freiziigigkeit



12 Freie Wahl des Berufes. des Arbeitsplatz.es und der Berufsstatte: kein Zwang 
zur Arbeit

13 I'nvcrletzlichkeit der Wohnung

14 Gewahrleistung von Figcntum und Erbrccht

16 Auslieferungsverbot. Asylrecht

17 Beschwerde- und Petitionsrecht

19 Gewahrleistung des Rechtswegs bei Rechtseingriffen durch die offentliche 
Gewalt

101 Gewahrleistung des gesetzlichen Richters, Verbot von Ausnahmcgerichten

103 Anspruch auf rechtliches Gehbr

Aus dem Strafgcsetzbueh

Slralgeset/biu.h n I .
Besonderer Teil §§ 2 11-282 (=Abschn. 16-23)

Scchzehnter Abschnitl: Strafialen gegen das Leben

§211 . Mord. (1) Der Morder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. (2) 
Morder ist. wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus 1 labgier 
oder sons! aus niedrigen Beweggriinden, heimtiickisch oder grausam oder mit 
gemeingefahrlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermoglichen oder zu 
verdecken, einen Menschen totet.

§ 212. Tolsehlag. (1) Wer einen Menschen totet, ohne Morder zu sein, wird als 
Totschlager mit Freiheitsstrafe nicht unter ftinf Jahren bestraft. (2) In besonders 
schweren Fallen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen.

§ 213 Minder sebwerer Fall des Totschlags. War der Totschlager ohne eigene Schuld 
durch eine ihm oder einem Angchorigcn zugefiigte MiBhandlung oder schwere 
Beleidigung von dem getoteten Menschen zum Zorn gereizt und hierdurch auf der 
Stclle zur Tat hingerissen worden oder liegt sonst ein minder schwerer Fall vor, so ist 
die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. §§ 214 und 215: 
(weggefallen)

§216. Totung auf Verlangen. (1) Ist jemand durch das ausdriickliche und ernstliche 
Verlangcn des Getoteten zur Totung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu lunf Jahren zu erkennen. (2) Der Versuch ist strafbar.

§217. (weggefallen)

§218. Schwangerschaftsabbruch. (1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren 
Wirkung vor AbschluB der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebarmutter 
eintritt. gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes. (2) In 
besonders schweren Fallen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu ftinf



Jahren. Ein besonders sehwerer Fall liegt in der Regel vor. wenn der later gegen den 
Wilien der Schwangeren handeil oder leichtlertig die Gefahr des lodes oder einer 
schweren Gesundheitsschadigung der Schwangeren verursacht. (3) Bvgcht die
Sehwangere die Tut. so ist die Str.de I reiheitsslrafe bis zu einem .laltr oder Geldstrafc.
(4) Der Versueh ist strafbar. Die Sehwangere wird nicht wegen Versuehs bestraft.

§ 2 18a. Straflosigkeit des Schwangerschaftsubbruchs. (1) Der Tatbestand des $ 218 ist 
nicht verwirklicht, wenn die Sehwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und 
dem Arzt durch eine Bcseheinigung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 nachgew iescn hat. daB 
sie sich mindestens drei Page vor dem EingrilT hat bcraten lassen. der 
Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenotnmen wird und seit der 
Enipfangnis nicht mehr als z.wdlf Wochen vergtmgen sind. (2 )Der mit Einw illigung 
der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht 
rechtsw idrig. wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berucksichligung der 
gegenwartigen und zukiinftigen Lebensverhiiltnisse der Schwangeren nach arztlicher 
Erkcnntnis angezeigt ist, um eine Gefahr fur das Leben oder die Gefahr einer 
sehwerwiegenden Beeintrachtigung des korperlichen oder seelischen 
Gesundheitszustanues der Schwangeren abzuwendcn. und die Gefahr nicht auf andere 
fur sie zumutbare Weise abgewendet werden kann...

§ 218c. Arztliche Pflichtverletzting bei einem Schwangerschaftsabbruch. (I) Wer eine 
Schwangerschaft abbricht, ohne der I-'rau Gelegcnheit gegeben zu haben, ihm die 
Griinde fur ihr Verlangen nach Abbruch der Schwangerschaft darzulegen, ohne die 
Schw'angere iiber die Bedeutung des Eingriffs, insbesondere iiber Ablauf, Folgen. 
Rjsiken, mogliche physische und psvchische Auswirkungen arztlich beraten zu haben. 
ohne sich zuvor in den Fallen des § 218a Abs. 1 und 3 au f Grund arztlicher 
Untersuchung von der Dauer der Schwangerschaft iiberzeugt zu haben oder obwohl er 
die Frau in einem Fall des § 218a Abs. 1 nach § 219 beraten hat, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 
218 mit Strafe bedroht ist. (2) Die Sehwangere ist nicht nach Absatz 1 strafbar.

§ 219. Beratung der Schw'angeren in einer Not- und Konfliktlage. (1) Die Beratung 
dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemuhen leiten zu 
lassen. die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr 
Perspektiven fur ein Leben mil dem Kind zu eroffnen; sie soil ihr helfen, eine 
verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muB der Frau 
bewuBt sein, daB das Ungeborene in jedcni Stadium der Schwangerschaft auch ihr 
gegeniiber ein eigenes Recht auf Leben hat und daB deshalb nach der Rechtsordnung 
ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, 
wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwachst, die so schwer 
und auBergewohnlich ist, daB sie die zumutbare Opfergrenze iibersteigt. Die Beratung 
soil durch Rat und Flilfe dazu beitragen, die in Zusammenhang mit der 
Schwangerschaft bestehertde Konfliktlage zu bewiiltigen und einer Notlage abzuhelfen. 
Das Niihere regelt das Schwangerschaftskonfiiktgesetz...

§ 220. (weggefallen)



§ 220a. Volkermord. (I) Wer in der Absielu. eine nationalcl rassisehe. religiose oder 
durch ihr Volkstum beslimrnte Gruppe als solehe gan/ oder leilweise /11 /erstnren. 
Mitglieder der Ciruppe Idtet. Mitglicdern der (iruppe schwere kdrperliche oder 
seelische Sehaden. insbesondere dei in § 220 he/cichneien Art. zuliigt. die Ciruppe 
unter l.ebensbedingungen stellt. die geeignet sind. deren kdrperliche Xerstbrung gan/ 
oder teilweise herbeizufuhrcn. MaBregeln verhiingt. die (ieburten innerhalb der (iruppe 
verhindern sollen. Kinder der Gruppe in eine andere (iruppe gewaltsam iiberfuhrt. w ird 
mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. (2) In minder schweren Fallen des Absat/es 1 
Nr. 2 bis 5 ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter fiinf Jahren.

§ 221. Aussetzung. (I) Wer einen Menschen in eine hit Hose I.age versetzt oder in einer 
hilflosen Lage im Stich liiBt. obw'ohl er ihn in seiner Obhut hat oder ihm sonst 
beizustehen verpflichtet ist. und ihn dadurch der Gelahr des Todes oder einer schw eren 
Gesundheitsschadigung aussetzt. wird mit Freiheitsstrafe von drei Monatcn bis zu ftinf 
Jahren bestraft. (2) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu 
erkennen. wenn der Tater die Tat gegen sein Kind oder cine Person begeht. die ihm zur 
Frziehung oder zur Betreuung in der L.ebensluhrung anvenraul ist. oder durch die I at 
eine schwere Gesundheitsschadigung des Opfers verursacht. (3) Verursaeht der 
Tater durch die Tat den Tod des Opfers, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei 
Jahren. (4) In minder schweren Fallen des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fiinf Jahren, in minder schweren Fallen des Absatzes 3 auf 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

§ 222. Fahrlassige Totung. Wer durch Fahrlassigkeit den Tod eines Menschen 
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstralc bestraft.

Siebzehnter Abschnitt: Straftaten gegen die korperliche Unversehrtheit

§ 223. Korperverletzung. (1) Wer eine andere Person korperlich miflhandelt oder an 
der Gesundheit schadigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. (2) Der Versuch ist strafbar.

§ 224. Gefahrliche Korperverletzung. (1) Wer die Korperverletzung durch Beibringung 
von Gift oder anderen gesundheitsschadlichen Stoffcn. mittels einer Waffe oder eines 
anderen gefahrlichen Werkzeugs, mittels eines hinterlistigen Uberfalls, mit einem 
anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder mittels einer das Leben gefahrdenden 
Behandlung begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in 
minder schweren Fallen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fiinf Jahren 
bestraft. (2) Der Versuch ist strafbar.

§ 225. MiBhandlung von Schutzbefohlenen. ( I) Wer eine Person unter achtzehn Jahren 
oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die seiner Fursorge 
oder Obhut untersteht, seinem Hausstand angehort, von dem Ftirsorgepflichtigen 
seiner Gewalt iiberlassen worden oder ihm im Rahmen eines Dienst- oder 
Arbeitsverhaltnisses untergeordnet ist, qualt oder roh miBhandelt, oder wer durch 
boswillige Vemachlassigung seiner Pflicht, fur sie zu sorgen, sie an der Gesundheit 
schadigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. (2)



I)cr Versuch isl stralbar. (3) Auf 1 rcihcitssiratc nicht unter einem .lalir ist 
zu erkennen. wenn der l ater die schut/belbhlene Person dutch die I at in die Gefahr 
des 'lodes oder einer selnveren Gesundhcitsschadigimg oder finer crhchlichcn 
Schiidigimg der korperlichcn oder seelisehen Fniwickhmg bringt. (4) in minder
schweren f allen des Absatz.es 1 ist auf I reiheitsslrafe von drei Monaten bis zu funf 
Jahren. in minder schweren fallen des Absatzcs 3 auf freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu funf Jahren zu erkennen.

§ 226. Sclnvere Korperverletzung. (1) I hit die Korperverletzung zur f olge. dab die 
verletzte Person das Sehvermogen auf einem Auge oder beiden Augcn. das Gchor, das 
Sprcehe ermogen oder die Fortpflailzungsfahigkeit verliert, ein vvichtigcs Glied des 
Korpcrs verliert oder datternd nicht mehr gebrauchcn kann oder in erheblicher Weise 
dauernd entstellt wird oder in Siechtum. Lahmung oder geistige Krankheit oder 
Behinderung vcrfallt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zchn 
Jahren. (2) Verursacht der Tater eine der in Absatz I bezeichneten Folgen 
absichtlich oder wissentlich. so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. (3) 

In minder schweren Fallen des Absatzes I ist auf Freiheitsstrafe von seehs 
Monaten bis zu funf Jahren. in minder schweren Fallen des Absatzes 2 auf 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

§ 227. Korperverletzung mit Todesfolge. (1) Verursacht der Tater durch die 
Korperverletzung (§§ 223 bis 226) den Tod der verletzten Person, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. (2) In minder schweren Fallen ist auf 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

§ 228. Einwilligung. Wer eine Korperverletzung mit Einwilligung der verletzten 
Person vornimmt, handelt nur dann rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung 
gegen die guten Sitten verstoGt.

§ 229. Fahrlassige Korperverletzung. Wer durch Fahrldssigkeit die Korperverletzung 
einer anderen Person verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

§ 230. Strafantrag. (1) Die vorsatzliche Korperverletzung nach § 223 und die 
fahrlassige Korperverletzung nach § 229 werden nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, 
daB die Strafverfolgungsbehorde wegen des besonderen offentlichen Interesses an der 
Strafvei folgung ein Einschreiten von Anits wegen Fur geboten halt. Stirbt die verletzte 
Person, so geht bei vorsatzlicher Korperverletzung das Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 
auf die Angehorigen iiber. (2) 1st die Tat gegen einen Amtstrager, einen fur den 
offentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einen Soldaten der Bundeswehr 
wahrend dcr Ausiibung seines Dienstes oder in Beziehung auf seinen Dienst begangen, 
so wird sie auch auf Antrag des Dienstvorgesetzten verfolgt. Dasselbe gill fur Trager 
von Amtcrn der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des offentlichen Rechts.



(j 23 1. Beteilrgung an einer Schliigerei. (1) Wer sich an einer Schlagerei oder an einem 
von mehreren veriibten Angriff beteiligt, wird schon wegen dieser Beteiligung mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. wenn durch die 
Schlagerei oder den Angriff der Tod eines Menschen oder eine schwere 
Korperverletzung (J 226) verursacht worden ist. (2) Nach Absat/. 1 ist nicht strafbar. 
wer an der Schlagerei oder dem Angriff beteiligt war. ohne daB ihm dies vorzuwerfen 
ist.

§ 232. (wcggefallen)

§ 233. (wcggefallen)

Achtzehnter Abschnitt: Straftaten gegen die personliche Freiheit

§ 234. Menschenraub. (1) Wer sich eines Menschen mit Gewalt, durch Drohung mit 
einem empfindlichen Ubel oder durch List bemachtigt, um ihn in hilfloser Lage 
auszusetzen, in Sklaverei oder Leibeigenschaft zu bringen oder dem Dienst in einer 
militarischen oder miiitarahnlichcn Linrichtung im Ausland zuzuftihren, wird mit 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. (2) In minder schweren Fallen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiinf Jahren.

§ 234a. Verschleppung. (1) Wer einen anderen durch List, Drohung oder Gewalt in ein 
Gebiet auBerhalb des raumhehen Geltungsbereichs dieses Gesetzes verbringt oder 
veranlafit, sich dorthin zu begeben, oder davon abhalt, von dort zuriickzukehren, und 
dadurch der Gefahr aussetzt, aus politischen Griinden verfolgt zu werden und hierbei 
im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsatzen durch Gewalt- oder 
WillkurmaBnahmen Schaden an Leib oder Leben zu erleiden, der Freiheit beraubt oder 
in seiner beruflichen oder wirtschaftlichen Stellung empfindlich beeintrachtigt zu 
werden, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. (2) In minder 
schweren Fallen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fiinf Jahren. (3) 

Wer eine solche Tat vorbereitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.

§ 235. Entziehung Minderjahriger. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer eine Person unter achtzehn Jahren mit Gewalt, durch 
Drohung mit einem empfindlichen Obel oder durch List oder ein Kind, ohne dessen 
Angehoriger zu sein, den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder dem Pfleger 
entzieht oder vorenthalt. (2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind den Eltern, einem 
Elternteil, dem Vormund oder dem Pfleger entzieht, um es in das Ausland zu 
verbringen, oder im Ausland vorenthalt, nachdem es dorthin verbracht worden ist oder 
es sich dorthin begeben hat. (3) In den Fallen des Absatzes I Nr. 2 und des Absatzes 
2 Nr. 1 ist der Versuch strafbar. (4) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Tater das Opfer durch die Tat in die Gefahr des 
Todes oder einer schweren Gesundheitsschadigung oder einer erheblichen Schadigung 
der korperlichen oder seelischen Entwicklung bringt oder die Tat gegen Entgelt oder in 
der Absicht begeht, sich oder einen Dritten zu bereichem. (5) Verursacht der Tater 
durch die Tat den Tod des Opfers, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei



Jahren. «>) In minder schweren i-iillcn des Abstit/es 4 isi auf Freiheitsstrafe von 
sechs Monalen bis zu fiinf Jahren. in minder schweren fallen des Absatzes 5 aid 
freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. (7) Die f  nt/ielume 
Minderjahriger wird in den fallen der Absiitze I bis 3 nur auf Antrag verfolgt. es sei 
denn. daB die Stralverlolgungsbehdrde wegen des besondercn dllentlichen Interesses 
an der Strafverfolgttng ein F.insehreiten von Anils wegen 1iir geboten halt.

§ 236. Kinderhandel. (I) Wer sein noeh nicht vierzehn Jahre altes Kind unter grober 
Vernaehlassigung der Fiirsorge- oder Erziehungspfiicht einem anderen auf Dauer 
iiberlaBt und dabei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt. sich oder einen Dritten 
zu bereichern. wird mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Ebenso wird bestraft. wer in den fallen des Satz.es I das Kind auf Dauer bei sich 
aufnimmt und dafur ein Entgelt gevvalm. (2) Wer unbefugt die Adoption einer 
Person unter achtzehn Jahren vermittelt oder eine Vermittlungstatigkeit ausiibt. die 
zum Ziel hat. daB ein Driller eine Person unter achtzehn Jahren auf Dauer bei sich 
aufnimmt. und dabei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen Dritten 
zu bereichern. wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Bevvirkt der 'later in den fallen des Saizcs I, daB die vermittelte Person in das inland 
oder in das Ausland verbracht wird. so ist die Strafe Freiheitsstrafe. bis zu funf Jahren 
oder Geldstrafe. (3) Der Versuch ist strafbar. (4) Auf Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren ist zu erkennen.Wenn der Tater aus Gewinnsucht. 
gewerbsmaBig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten 
Begelntng eines Kinderhandels verbunden hat. oder das Kind oder die vermittelte 
Person durch die Tat in die Gefahr einer crheblichen Schadigung der korperlichen oder 
seelischen Entvvicklung bringt. (5 )In den Fallen des Absatzes 1 kann das Gericht bei 
Beteiligten und in den Fallen des Absatzes 2 bei Teilnehmern, deren Schuld unter 
Berucksichtigung des korperlichen und seelischen Wohls des Kindes oder der 
vermitteilen Person gering ist, die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) 
oder von Strafe nach den Absatzen I bis 3 absehen.

§ 237. (weggefallen)

§ 238. (weggefallen)

§ 239. Freiheitsberaubung. (1) Wer einen Menschen einsperrt oder au f andere Wcise 
der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. (2) Der Versuch ist strafbar. (3) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der l ater das Opfer langer als eine Woche der 
Freiheit beraubt oder durch die Tat oder eine wahrend der Tat begangene Handlung 
eine schwere Gesundheitsschadigung des Opfers verursacht. (4) Verursacht der 
Tater durch die Tat oder eine wahrend der Tat begangene Handlung den Tod des 
Opfers, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. (5) In minder
schweren Fallen des Absatzes 3 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monalen bis zu fiinf 
Jahren, in minder schweren Fallen des Absatzes 4 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu zehn Jahren zu erkennen.

§ 239a. Erpresserischer Menschcnraub. (I) Wer einen Menschen entfuhrt oder sich 
eines Menschen bemachtigt, um die Sorge des Opfers um sein Wohl oder die Sorgc



eines Drilten um das Wohl des Opfers zu einer Frpressung (§ 253) auszunutzen. oder 
wer die von ihm durch eine solche Handlung gesehaffene I age eines Menschen zu 
einer solchen Lrpressung ausnulzt. wird mil Freiheitsstrafe nicht unter liinГ Jahren 
bestraft. (2) In minder schweren Fallen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr. (3) Verursacht der Tater durch die Tat wenigstens leichtfertig den 'Tod des 
Opfers. so ist die Strafe iebenslange I reiheilsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 
zehn Jahren. (4) Das Gericht kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 mildern. wenn der 
Tater das Opler unter Verzicht auf die erstrebte I.eistung in dessen Lebenskreis 
zuriickgelangen la lit. Tritt dieser Erfofg ohne z'utun des laters ein. so geniigt sein 
ernsthaftes Bemiihen. den Erfolg zu erreichen.

§ 239b. Geiselnahme. (1) Wer einen Menschen entfuhrt oder sich eines Menschen 
bemachtigl, um ihn oder einen Dritten durch die Drohung mit dem Tod oder einer 
schw'eren Korperverletzung (§ 226) des Opfers oder mit dessen Freiheitsentziehung 
von iiber einer Woche Dauer zu einer Flandlung, Duldung oder Unterlassung zu 
notigen, oder wer die von ihm durch eine solche Handlung gesehaffene Lage eines 
Menschen zu einer soichen Notigung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter funf 
Jahren bestraft. (2) § 239a Abs. 2 bis 4 gilt enlsprechend.

§ 239c. FuhrungsaufsichL In den Fallen der §§ 239a und 239b kann das Gericht 
Fuhrungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).

§ 240. Notigung. (I) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch 
Drohung mit einem empfindlichen Obel zu einer Handlung, Duldung oder 
Unterlassung notigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, 
bestraft. (2) Rechtswidrig ist die Tat, w'enn die Anwendung der Gewalt oder die 
Androhung des Ubels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. (3) 

Der Versuch ist strafbar. (4) In besonders schweren Fallen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu ftinf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt 
in der Regel vor, wenn der Tater eine andere Person zu einer sexuellen Handlung 
notigt, eine Sehwangere zum Schwangerschaftsabbruch notigt oder seine Befugnisse 
oder seine Stellung als Amtstrager miftbraucht.

§241. Bedrohung. (1) Wer einen Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder 
eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechcns bedroht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft. 
wer wider besseres Wissen einem Menschen vortauscht, daft die Verwirklichung eines 
gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bevorstehe.

§ 241a. Politische Verdachtigung. (1) Wer einen anderen durch eine Anzeige oder eine 
Verdachtigung der Gefahr aussetzt, aus politischen Griinden verfolgt zu werden und 
hierbei im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsatzen durch Gewalt- oder 
Willkiirmaftnahmen Schaden an Leib oder Leben zu erleiden, der Freiheit beraubt oder 
in seiner beruflichen oder wirtschaftlichen Stellung empfindlich beeintrachtigt zu 
werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu ftinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) 
Ebenso wird bestraft, wer eine Mitteilung iiber einen anderen macht oder iibermittelt 
und ihn dadurch der in Absatz 1 bezeichneten Gefahr einer politischen Verfolgung



aussctzt. (3) Der Versuch ist strafbar. (4) Wird in der Anzeige. Verdiiehtiuime 
oder Mitieilung gegen den anderen eine umvahre Behauptung aufgeslellt oder isi die 
Tat in der Absicht begangen. eine der in Absatz 1 bezeichneten l otgen hcrbcizuitihrcn. 
Oder liegt sonst ein besonders sehwerer Fall vor. so kann aid I reiheitsslrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren erkannt werden.

Neunzelinter Absclinitt: Diebstahl und Unterschlugung

§ 242. Diebstahl. ( I) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht 
wegnimmt. die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen. wird mit 
Freiheitsstrafe bis z.u funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Der Versuch ist 
strafbar.

§ 243. Besonders sehwerer Fall des Diebstahls. (1) In besonders schweren Fallen wird 
der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis z.u zehn Jahren bestraft. Fin 
besonders sehwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Tater z.ur Ausfuhrung der Tat 
in ein Gebaude, einen Dienst- oder Geschaftsraum oder in einen anderen 
umschlosscnen Raum einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schliissel oder einem 
anderen nicht zur ordnungsmaBigen Offnung bestimmten Werkzeug eindrmgt oder 
sich in dem Raum verborgen halt, eine Sache stiehlt, die durch ein verschlossencs 
Behaltnis oder eine andere Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders gesichert 
ist, gewerbsmaBig stiehlt, aus einer Kirche oder einem anderen der Reiigionsausiibung 
dienenden Gebaude oder Raum eine Sache stiehlt, die dem Gottesdienst gewidmet ist 
oder der religiosen Verehrung dient, eine Sache von Bedeutung fur Wisscnschafl. 
Kunst oder Gcschichte oder tur die technische Entwicklung stiehlt, die sich in einer 
allgemcin zuganglichen Sammlung befmdet oder offenllich ausgestellt ist, stiehlt. 
indent er die Hilflosigkeit einer anderen Person, einen Ungliicksfall oder eine genteine 
Gefahr ausnutzt oder eine Handfeuerwaffe, zu deren Erwerb es nach dem 
Waffengesetz der Erlaubnis bedarf, ein Maschinengewehr, eine Maschinenpistole. ein 
voll- oder halbautomatisches Gewehr oder eine Sprengstoff enlhaltende KriegswafTe 
im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes oder Sprengstoff stiehlt. (2) In den Fallen 
des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6 ist ein besonders sehwerer Fall ausgeschlossen, wenn 
sich die Tat auf eine geringwertige Sache bezieht.

§ 244. Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl; Wohnungseinbruchdiebstahl. (1) Mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer einen 
Diebstahl begeht, bei dem er oder ein anderer Beteiligtcr eine Waffe oder ein andercs 
gefahrliches Werkzeug bei sich flihrt, sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich fuhrt, 
um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu 
verhindern oder zu iiberwinden, als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgeselzten 
Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen 
Bandenmitglieds stiehlt oder einen Diebstahl begeht, bei dem er zur Ausfuhrung der 
Tat in eine Wohnung einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schliissel oder einem 
anderen nicht zur ordnungsmaBigen Offnung bestimmten Werkzeug eindringt oder 
sich in der Wohnung verborgen halt. (2) Der



Versuch ist stralbar. (3) In den Fallen des Absatzes 1 Nr. 2 sind die §§ 43a. 73d 
anzuwenden.

§ 244a. Schwerer Bandendiebstahl. (1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren wird bestraft. wer den Diebstahl unter den in § 243 Abs. 1 Satz 2 genannten 
Voratissetzungen oder in den Fallen des § 244 Abs. I Nr. I oder 3 als Milglied einer 
Batule. die sich zur fortgesetzten Begchuhg von Raub oder Diebstahl verbunden hat. 
unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds begeht. (2) In minder schweren 
Fallen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monalen bis zu funf Jahren. (3) Die 
§§ 43a. 73d sind anzuwenden. § 245. Fiihrungsaufsieht. In den Fallen der §§ 242 bis 
244a kann das Gericht Fiihrungsaufsieht anordnen (§ 68 Abs. I).

§ 246. Unterschlagung. (1) Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten 
rechtswidrig zueignet. wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist
(2) Ist in den Fallen des Absatzes I die Sache dem Tater anvertraut. so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe. (3) Der Versuch ist strafbar.

§ 247. Haus- und Familicndicbstahl. 1st durch einen Diebstahl oder eine 
Unterschlagung ein Angehoriger. der Vormund oder der Betreuer verletzt oder lebt der 
Verletzte mit dem Tater in hauslicher Gemeinschaft, so wird die Tat nur auf Antrag 
verfolgt.

§ 248. (weggefallen)

§ 248a. Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen. Der Diebstahl und die 
Unterschlagung geringwertiger Sachen werden in den Fallen der §§ 242 und 246 nur 
auf Antrag verfolgt, es sei denn, dab die Strafverfolgungsbehorde wegen des 
besonderen dffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts 
wegen fur geboten halt.

§ 248b. Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs. (1) Wer ein Kraftfahrzeug oder ein 
Fahrrad gegen den Willen des Berechtigten in Gebrauch nimmt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in 
anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. (2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. (4) Kraftfahrzeuge im Sinne dieser 
Vorschrift sind die Fahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, 
Landkraftfahrzeuge nur insoweit, als sie nicht an Bahngleise gebunden sind.

§ 248c. Entziehung elektrischer Energie. (1) Wer einer elektrischen Anlage oder 
Einrichtung fremde elektrische Energie mittels eines Leiters entzieht, der zur 
ordnungsmaCigen Entnahme von Energie aus der Anlage oder Einrichtung nicht 
bestimmt ist, wird, wenn er die Handlung in der Absicht begeht, die elektrische 
Energie sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, mit Freiheitsstrafe bis zu 
funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Der Versuch ist strafbar. (3) Die 
§§ 247 und 248a gelten entsprechend. (4) Wird die in Absatz 1 bezeichnete Handlung 
in der Absicht begangen, einem anderen rechtswidrig Schaden zuzufugen, so ist die 
Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Die Tat wird nur auf Antrag 
verfolgt.



§ 249, Ratib. (I) Wer mil (icwalt gegen eine Person oder unter Anwendung von 
Drohungen mil gegenwartiger (iefahr fur Leib oder Leben eine fremde bewegliche 
Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt. die Sache sich oder einem Dritten 
rechtswidrig zuzueignen. wird mil Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. (2) in 
minder schweren Fallen ist die Strafe Freiheitsstrafe von scehs Monaten bis zu ftinf 
Jahren.

§ 250. Sehwerer Raub. ( i)  Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen. 
wenn der Later oder ein anderer Bcteiligter am Raub eine Waffe oder ein anderes 
gefahrliches Werkzeug bei sich Fuhrt. sonst ein Werkzeug oder Mittei bei sich fuhrt. 
um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu 
verhindern oder zu iiberwinden, eine andere Person durch die Tat in die Gefahr einer 
schweren Gesundheitsschadigung bringt oder der Tater den Raub als Mitglied einer 
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat. 
unter Milw irkung eines anderen Bandenmitglieds begeht. (2) Auf Freiheitsstrafe nicht 
unter funf Jahren ist zu erkennen, wenn der Taler oder ein anderer Bcteiligter am Raub 
bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefahrliches Werkzeug verwendet, in den 
Fallen des Absatzes 1 Nr. 2 eine Waffe bei sich fuhrt oder eine andere Person bei der 
Tat korperlich schwer miBhandelt oder durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 
(3) In minder schweren Fallen der Absatze 1 und 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

§ 251. Raub mit Todesfolge. Verursacht der l ater durch den Raub (§§ 249 und 250) 
wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange 
Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

§ 252. Rauberischer Diebstahl. Wer, bei einem Diebstahl auf frischer Tat betroffen, 
gegen eine Person Gew'alt veriibt oder Drohungen mit gegenwartiger Gefahr fur L,eib 
oder Leben anwendet, um sich im Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten, ist gleich 
einem Rauber zu bestrafen.

§ 253. Erpressung. (1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch 
Drohung mit einem empfindlichen Obci zu einer Flandlung, Duldung oder 
Unterlassung notigt und dadurch dem VermOgen des Genotigten oder eines anderen 
Nachteil zuffigt, um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu ftinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Rechtswidrig ist die 
Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Libels zu dem 
angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. (3) Der Versuch ist strafbar. (4) 

In besonders schweren Fallen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr. Ein besonders sehwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Tater gewerbsmaBig 
oder als Mitglied einer Bande handclt, die sich zur fortgesetzten Begehung einer 
Erpressung verbunden hat.

§ 254. (weggefallen)
§ 255. Rauberische Erpressung. Wird die Erpressung durch Gewalt gegen eine Person 
oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwartiger Gefahr fur Leib oder Leben



begangen. so ist der l ater gleicli einem Riiuber zu beslrafen. t} 256. Fiihrungsaufsieht. 
Vermogensstrafe und Erweitertcr Verfall. (1) In den Fallen der §§ 244 bis 255 kann 
das Gerieht I tihrungsaufsichl anordnen (!; 68 Abs. I ). (2) In den I alien der ijt; 253 und 
255 sind die 43a. 73d anzuwenden. wenn der later als Mitglied einer Bande 
handelt. die sich zur forigcsetzten Begehung soldier Taten verbunden hat § 73d ist 
auch dann anzuwenden. wenn der l ater gewcrbsmiiBig handelt.

Einundzwnnzigster Absclmitt: Begiinstigung und llehlerei

§ 257. Begiinstigung. (1) Wer einem anderen. der eine rechtswidrige T at begangen hat. 
in der Absicht Hilfe leistet, ihm die Vorteile der Tat zu sichern. wird mil Freiheitsstrafe 
bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Die Strafe darf nicht schwerer 
sein als die fur die Vortat angedrohte Strafe.

(3) Wegen Begiinstigung wird nicht bestraft. wer wegen Beteiligung an der Vortat 
strafbar ist. Dies gilt nicht fur denjenigen, dcr einen an der Vortat Unbeteiligten zur 
Begiinstigung anstiftet. (4) Die Begiinstigung wird nur auf Antrag, mit lErmaehtigung 
oder auf Strafverlangen verfolgt, wenn der Begiinsliger als Tater oder Teilnehmer der 
Vortat nur auf Antrag, mit Ermachtigung oder auf Strafverlangen verfolgt werden 
konnte. § 248a gilt sinngemaB.

§ 258. Strafvereitelung. (!) Wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil 
vereitelt, daB ein anderer dem Strafgesetz gemaB wegen einer rechtswidrigen Tat 
bestraft oder einer MaBnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) unterworfen wird, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird 
bestraft, wer absichtlich oder wissentlich die Vollstreckung einer gegen einen anderen 
verhangten Strafe oder MaBnahme ganz oder zum Teil vereitelt. (3) Die Strafe darf 
nicht schwerer sein als die fur die Vortat angedrohte Strafe. (4) Der Versuch ist 
strafbar. (5) Wegen Strafvereitelung wird nicht bestraft, wer durch die Tat zugleich 
ganz oder zum Teil vereiteln will, daB er selbst bestraft oder einer MaBnahme 
unterworfen wird oder daB eine gegen ihn verhangte Strafe oder MaBnahme vollstreckt 
wird. (6) Wer die Tat zugunsten eines Angehorigen begeht, ist strafl'rei.

§ 258a. Strafvereitelung im Amt. (1) Ist in den Fallen des § 258 Abs. 1 der Tater als 
Amtstrager zur Mitwirkung bei dem Strafverfahren oder dem Verfahren zur 
Anordnung der MaBnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) oder ist er in den Fallen des § 258 Abs. 
2 als Amtstrager zur Mitwirkung bei der Vollstreckung der Strafe oder MaBnahme 
berufen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren, in 
minder schweren Fallen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. (2) Der 
Versuch ist strafbar. (3) § 258 Abs. 3 und 6 ist nicht anzuwenden.

§ 259. Hehlerei. (1) Wer eine Sache, die ein anderer gestohlen oder sonst durch eine 
gegen fremdes Vermbgen gerichtete rechtswidrige Tat erlangt hat, ankauft oder sonst 
sich oder einem Dritten verschafft, sie absetzt oder absetzen hilft, um sich oder einen 
Dritten zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. (2) Die §§ 247 und 248a gelten sinngemaB. (3) Der Versuch ist strafbar.



§ 260. GewerbsmaBige Uehlerei. Bandcnhehlcrci. (I) Mil Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis /11 /elm Jahren wird bestraft. uer die Uehlerei gewerbsmaBig oder als 
Mitglied einer Bande. die sich /n r fohgcsct/tcn Begehung von Raub. Diebstahl oder 
Hchlcrei verbunden hat. begeht. (2) Der Versuch ist stralbar. (3) In den Fallen des 
Absatzes I Nr. 2 sind die §§ 43a. 73d anzuwenden. § 73d ist auch in den Fallen des 
Absatzes I Nr. 1 anzuwenden.

§ 260a. GewerbsmaBige Bandenhehlcrei. (I) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren wird bestraft. wer die Uehlerei als Mitglied einer Bande. die sich zur 
fortgesetzten Begehung von Raub. Diebstahl oder I tehlerei verbunden hat. 
gewerbsmaBig begeht. (2) In minder schweren Fallen ist die Strafe Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu Funf Jahren. (3) Die §§ 43a. 73d sind anzuwenden.

§261. Geldwasche, Verschleierung unrcchtmafiig erlangter Vermogenswerte. (1) Wer 
einen Gegenstand. der aus einer in Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat herriihrl, 
verhirgt, dessen I ierkunft verschleiert oder die Ermittlung der 1 lerkunft, das 
Auffinden. den Vcrfall, die Einziehung oder die Sicherstellung eines solehen 
Gegenslandes vereitelt oder gefahrdet. w ird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten his 
zu funf Jahren bestraft. Rcchtsvvidrige Taten im Sinne des Satzes 1 sind Verbrechen, 
Vergehcn nach § 332 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und § 334, § 29 Abs. I 
Satz 1 Nr. I des Betaubungsmitlelgesetzes und § 29 Abs. INr. 1 des 
Grundstoffuberwachungsgesetzes, Vergehen nach § 373 und, wenn der Tater 
gewerbsmaBig handelt, nach § 374 der Abgabenordnung, jeweils auch in Verbindung 
mit § 12 Abs. I des Gesetzes zur Dtirchfuhrung der Gemeinsamen
Marktorganisationen. Vergehen nach den §§ 180b, 181a. 242, 246, 253, 259, 263 bis 
264, 266, 267, 269, 284, 326 Abs. 1, 2 und 4 sovvte § 328 Abs. 1, 2 und 4, nach § 92a 
des Auslandergesetzes und § 84 des Asylverfahrensgcsetzes. die gewerbsmaBig oder 
von einem Mitglied einer Bande, die sich z.ur fortgesetzten Begehung soleher Taten 
verbunden hat, begangen worden sind, und von einem Mitglied einer kriminellen 
Vereinigung (§ 129) begangene Vergehen. In den Fallen des Satzes 2 Nr. 3 gilt Satz 1 
auch fur einen Gegenstand, hinsichtlich dessen Abgaben hinterzogen worden sind. (2) 
Ebenso wird bestraft, wer einen in Absatz 1 bezeichneten Gegenstand sich oder einem 
Dritten verschafft oder verwahrt oder fur sich oder einen Dritten verwendet, wenn er 
die Ilerkunft des Gegenslandes zu dem Zcilpunkt gekannt hat, zu dem er ihn erlangt 
hat. (3) Der Versuch ist strafbar. (4) In besonders schweren Fallen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders sehwerer 
Fall liegt in der Rcgel vor, wenn der Taler gewerbsmaBig oder als Mitglied einer 
Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung einer Geldwasche verbunden hat.
(5) Wer in den Fallen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt, daB der 
Gegenstand aus einer in Absatz 1 genannten rechtswidrigen Tat herruhrt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (6) Die Tat ist nicht 
nach Absatz. 2 strafbar, wenn zuvor ein Dritter den Gegenstand erlangt hat, ohne 
hierdurch eine Straftat zu begehen. (7) Gegenstande, auf die sich die Straftat 
bezieht, konnen eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden. Die §§ 43a, 73d sind 
anzuwenden, wenn der Tater als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur 
fortgesetzten Begehung einer Geldwasche verbunden hat. § 73d ist auch dann



anzuwenden. wenn der Taler gewerbsmaBig handelt. (8) Den in den Absiit/en 1. 
2 und 5 bezeichncten Gegenstiinden stehen solche gleich. die aus einer im Ausland 
beganuenen Tat der in Abs. 1 bezeichncten Art herriihren. wenn die Tat auch am l atort 
mil Strafe bedroht ist. (9) Nach den Absiitzen 1 bis 5 w ird nicht bestraft, wer die Tat 
freiwillig bei der zustiindigen Behorde an/.eigt oder freiwillig cine solche Anzeige 
veranlaBt. wenn nicht die Tat in diesem Zeitpunkt ganz oder zum Teil bereits entdeckt 
war und der Tater dies wuBte oder bei verstandigcr Wurdigung der Saehlage damit 
rechnen muBte. und in den Fallen des Absatzes 1 oder 2 unter den in Nutnmer 1 
genannten Vorausselzungen die Sicherstellung des Gegenstandes bew irkt, auf den sich 
die Straftat bezieht. Nach den Absiitzen 1 bis 5 wird auBerdem nicht bestraft. wer 
w'egen der Bcteiligung an der Vortat strafbar ist. (10) Das Gericht kann in den Fallen 
der Absiitze I bis 5 die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von 
Strafe nach diesen Vorschriften absehen, wenn der Tater durch die freiwillige 
Offenbarung seines Wissens wesentlich dazu beigetragen hat, daB die Tat iiber seinen 
eigenen Tatbeitrag hinaus oder eine in Absatz 1 genannte rechtswidrige Tat eines 
anderen aufgedeckt werden konnte.

§ 262. Fiihrungsaufsieht. In den fallen der §§ 259 bis 261 kann das Gericht 
Fiihrungsaufsieht anordnen (§ 68 Abs. 1).

Zweiundzwanzigster Abschnitt: Betrug und Untreue

§ 263. Betrug. (1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen 
Vermogensvorteil zu verschaffen. das Vermogen eines anderen dadurch beschadigl. 
daB er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdriickung 
wahrer Tatsachen einen Irrtuin erregt oder untcrhalt. wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Der Versuch ist strafbar.

(3) In besonders schweren Fallen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer FalJ liegt in der Regel vor, wenn der 
Tater gewerbsmaBig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur 
fortgesetzten Begehung von Urkundenfalschung oder Betrug verbunden hat. einen 
Vermogensverlust groBen AusmaBes herbeifuhrt oder in der Absicht handelt, durch 
die fortgesetzte Begehung von Betrug eine groBe Zahl von Menschen in die Gefahr 
des Verlustes von Vermogenswerten zu bringen, eine andere Person in 
wirtschaftliche Not bringt,
seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtstrager miBbraucht oder einen 
Versicherungsfall vortauscht, nachdem er oder ein anderer zu diesem Zweck eine 
Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder durch eine Brandlegung ganz 
oder teilweise zerstort oder ein Schiff zum Sinken oder Stranden gebracht hat. (4) 

§ 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entsprechend. (5) Mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fallen mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu Fiinf Jahren wird bestraft, wer den Betrug 
als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach 
den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewerbsmaBig begeht. (6) Das 
Gericht kann Fiihrungsaufsieht anordnen (§ 68 Abs. 1). (7) Die §§ 43a, 73d sind 
anzuwenden, wenn der Tater als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur



fortgesetzten Begehung von Straftaten nach den tji; 263 bis 264 oder 267 bis 269 
verbunden hat. i; 73d ist auch dann anzuwenden. wenn der litter gewerbsmaBig 
handelt.

§ 263a. Computerbetrug. (1) Wer in der Absicht. sich oder einem Dritten einen 
rechtswidrigen Vermogensvorteil zu \erschaffcn. das ' Vermogen eines anderen 
dadurch beschadigt. dafi er das Ergebnis eines Datenverarbeitungsvorgangs durch 
unrichiige Gestaltung des Programtns. dutch Verwendung unriehtiger oder 
unvollstandiger Oaten, durch unbelugtc Verwendung von Oaten oder sonst durch 
unbelugte Einwirkung auf den Ablauf beeinlluBt. wird mit f  reiheitsstrafe bis zu 
ftinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) § 263 Abs. 2 bis 7 gilt entsprechend.

§ 264. Subventionsbctrug. (I) Mit freiheitsstrafe bis zu ftinf Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer einer tur die BewiHigung einer Subvention zustandigen 
Behorde oder einer anderen in das Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder 
Person (Subventionsgeber) iiber subventionserhebliche Tatsachen fur sich oder einen 
anderen unrichiige oder unvollstandige Angaben macht, die fur ihn oder den anderen 
vorteilhaft sind, einen Gegenstand oder eine Geldleistung. deren Verwendung durch 
Rechtsvorschriften oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention 
beschrankt ist, entgegen der Verwendungsbeschrankung verwendet, den 
Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften iiber die Subventionsvergabe iiber 
subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis laBt oder in einem 
Subventionsverfahren eine durch unriehtige oder unvollstandige Angaben erlangte 
Bescheinigting iiber eine Subventionsberechtigung oder iiber subventionserhebliche 
Tatsachen gebraucht. (2) In besonders schweren fallen ist die Strafe freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders sehwerer Fall liegt in der Regel 
vor, wenn der Tater aus grobcm Eigcnnutz oder unter Venvendung nachgemachter 
oder verfalschter Belege fur sich oder einen anderen eine nicht gerechtfcrtigte 
Subvention groBen AusmaBes erlangt. seine Befugnisse oder seine Stellung als 
Amtstrager miBbraucht oder die Mithilfe eines Amtstriigers ausnutzt, der seine 
Befugnisse oder seine Stellung miBbraucht. (3) § 263 Abs. 5 gilt entsprechend. (4) 

Wer in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 leichtfertig handelt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (5) Nach den
Absatzen 1 und 4 wird nicht bestraft, wer freiwillig verhindert, daB auf Grund der Tat 
die Subvention gewahrt wird. Wird die Subvention ohne Zutun des Taters nicht 
gewahrt, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemiiht, das 
Gewahren der Subvention zu verhindern. (6) Neben einer Freiheitsstrafe von 
mindestens einem Jahr wegen einer Straftat nach den Absatzen 1 bis 3 kann das 
Gericht die Fahigkeit, offentliche Antler zu bekleiden, und die Fahigkeit, Rechte aus 
offentlichen Wahlen zu erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2). Gegenstande, auf die sich 
die Tat bezieht, konnen eingezogcn werden; § 74a ist anzuwenden. (7) 

Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist eine Leistung aus offentlichen 
Mitteln nach Bundes- oder Landesrecht an Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens 
zum Teil ohne marktniaBige Gegenleistung gewahrt wird und der Forderung der 
Wirtschaft dienen soli; eine Leistung aus offentlichen Mitteln nach dem Recht der 
Europaischen Gemeinschaften an Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil



ohne marktmaBige Gegenleislung gewahrl wird. Bet rich oder Unternehmen im Sinne 
des Sai/es I Nr. i isi auch das offentliche Unternehmen. (8) Subvcntionserheblich im 
Sinne des Absai/es I sind Tatsachen. die durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
von dem Subventionsgeber als subventionserheblich bezeiehnet sind oder von dencn 
die Bewjlligung. Gevvahrung, Riickfordcrung. Weilergewahrung oder das Belassen 
einer Subvention oder eines Subventionsvortcils gesetzlich abluingig ist.

§ 264a. Kapitalanlagebetrug. (1) Wer im Zusammenhang mit dem Vertrieb von 
Wertpapieren. Bezugsrechten oder von Anteilen. die cine Beteiligung an dem Ergebnis 
eines Untcrnchmens gevvahren sollen. oder dem Angcbot. die Einlage auf solche 
Anteile zu erhohen, in Prospektcn oder in Darstellungcn oder Ubersichten iiber den 
Vermogensstand hinsichtlich der fur die Entscheidung iiber den Erwcrb oder die 
Erhohung erheblichcn Umstande gegeniiber einem groBeren Kreis von Personen 
unrichtige vorteilhafte Angaben macht oder nachteiiige Tatsachen verschweigt. wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Absatz 1 gilt 
entsprechend, wenn sich die Tat auf Anteile an einem Vermogen bezieht, das ein 
Unternehmen im eigenen Namcn, jcdoch fur fremde Rechnung verwaltet. (3) 

Nach den Absiitzen 1 und 2 w ird nicht bestraft, wer freiw illig verhindcrt. daB 
auf Grund der Tat die durch den Erw'erb oder die Erhohung bedingte Leistung erbracht 
wird. Wird die Leistung ohne Zutun des TSters nicht erbracht, so wird er straflos, wenn 
ersich freiwillig und ernsthaft bemiiht, das Erbringen der Leistung zu verhindern.

§ 265. VersicherungsmiBbrauch. (1) Wer eine gegen Untergang, Beschadigung. 
Beeintrachtigung der Brauchbarkeit, Verlust oder Diebstahl versicherte Sache 
beschadigt, zerstort, in ihrer Brauchbarkeit beeintrachtigt, beiseite schafft oder einem 
anderen uberlaBt, um sich oder einem Dritten Leistungen aus der Versicherung zu 
verschaffen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, 
w'enn die Tat nicht in § 263 mit Strafe bedroht ist. (2) Der Versuch ist strafbar.

§ 265a. Erschleichen von Leistungen. (1) Wer die Leistung eines Automaten oder eines 
offentlichcn Zw'ecken dienenden Telekommunikationsnetzes, die Beforderung dutch 
ein Verkehrsmitte! oder den Zutritt zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung in 
der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit 
schwererer Strafe bedroht ist. (2) Der Versuch ist strafbar. (3)Die §§ 247 und 248a 
gelten entsprechend.

§ 265b. Kreditbetrug. (1) Wer einem Betrieb oder Unternehmen im Zusammenhang 
mit einem Antrag auf Gewahrung, Belassung oder Veranderung der Bedingungcn 
eines Kredits fur einen Betrieb oder ein Unternehmen oder einen vorgetauschten 
Betrieb oder ein vorgetauschtes Unternehmen iiber wirtschaftliche Verhaltnisse 
unrichtige oder unvollstandige Unterlagen, namentlich Bilanzen, Gewinn- und 
Verlustrechnungen, Vermogensiibersichten oder Gutachten vorlegt oder schriftlich 
unrichtige oder unvollstandige Angaben macht, die fur den Kreditnehmer vorteilhaft 
und fur die Entscheidung iiber einen solchen Antrag erheblich sind, oder solche 
Verschlechterungen der in den Unterlagen oder Angaben dargestellten wirtschaftlichen 
Verhaltnisse bei der Vorlage nicht mitteilt, die fur die Entscheidung iiber einen solchen 
Antrag erheblich sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mil Geldstrafe



bestraft. (2) Nach Absalz 1 wird nicht bestraft. wer freiwillig verhindert. dad der 
Kreditgeber auf Grand der lat die bcantragte l eistung erbringt. Wird die I.vistune 
ohne Zutun des litters nicht erbracht. so wird er strallos. wenn er sich freiwillig und 
ernslhaft bemiiht, das Erbringen der Leistung zu verhindern. (3) Im Sinne des 
Absatzes 1 sind Betriebc und Unternehmen unabhiingig von ihrem Gegenstand solche. 
die nach Art und Unifang einen in kaufmiinniseher Weise eingeriehteten 
Geschaftsbctrieb erfordern: Kredite Gelddarlehen aller Art. Akzeptkredite. der 
entgeltliche Ervverb und die Stundung von Geldforderungen. die Diskontierung von 
Weehseln und Schecks und die Ubernahmc von Burgsehalten. Garantien und sonstigen 
Gewahrleistungen.

§ 266. Untreue. (1) Wer die ihm durch Gesetz, behordlichen Auftrag oder 
Rechtsgeschaft eingeraumte Befugnis. iiber fremdes Vermogen zu vcrfiigen oder einen 
anderen zu verpflichten, miBbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behordlichen 
Auftrags, Rechtsgeschafts oder eines Treuevcrhhltnisses obliegcnde Pllicht. freinde 
Vermogensinteressen wahrzunchmen, vcrletzl und dadureh dem. dessen 
Vermogensinteressen cr zu bctrcuen hat, Nachteil zufiigt, wird mit f reiheitsstrafe bis 
zu funf Jahren oder mil Geldstrafe bestraft. (2) § 243 Abs. 2 und die tji; 247. 248a und 
263 Abs. 3 gelten entsprechend.

§ 266a. Vorenthalten und Venintreuen von Arbeitsentgelt. (I) Wer als Arbeitgeber 
Beitrage des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung oder zur Bundesanstalt fur Arbeit 
der Einzugsstclle vorenthalt, w'ird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, w'er als Arbeitgeber sonst i eile des 
Arbeitsentgelts, die er ftir den Arbeitnehmer an einen anderen zu zahlen hat, dem 
Arbeitnehmer einbehalt, sie jedoch an den anderen nicht zahlt und es unterlaBt. den 
Arbeitnehmer spatestens im Zeitpunkt der Falligkeit oder unverziiglich danach iiber 
das Unterlassen der Zahlung an den anderen zu unterrichten. Satz 1 gilt nicht Fur die 
Teile des Arbeitsentgelts, die als Lohnsteuer einbehalten werden. (3) Wer als Mitglied 
einer Ersatzkasse Beitrage zur Sozialversicherung oder zur Bundesanstalt fur Arbeit, 
die er von seinem Arbeitgeber erhalten hat, der Einzugsstelle vorenthalt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. (4) Dem Arbeitgeber 
stehen der Auftraggeber eines Heimarbeiters, Hausgewerbetreibenden oder einer 
Person, die im Sinne des Heimarbeitsgesetzes diesen gleichgestellt ist, sowie der 
Zwischenmeister gleich. (5) In den Fallen des Absatzes 1 kann das Gericht von 
einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn der Arbeitgeber spatestens im 
Zeitpunkt der Falligkeit oder unverziiglich danach der Einzugsstelle schriftlieh die 
Hohe der vorenthaltenen Beitrage mitteilt und darlegt, warum die fristgemaBe Zahlung 
nicht moglich ist, obwohl er sich darum ernsthaft bemiiht hat. Liegen die 
Voraussetzungen des Satzes 1 vor und werden die Beitrage dann nachtraglich 
innerhalb der von der Einzugsstelle bestimmten angemessenen Frist entrichtet, wird 
der Tater insoweit nicht bestraft. In den Fallen des Absatzes 3 gelten die Satze 1 und 2 
entsprechend.

§ 266b. MiBbrauch von Scheck- und Kreditkarten. (1) Wer die ihm durch die 
Uberlassung einer Scheckkarte oder einer Kreditkarte eingeraumte Moglichkeit, den 
Aussteller zu einer Zahlung zu veranlasscn, miBbraucht und diesen dadureh schadigt,



wird mil Freiheitsstrafe his zu drei Jahren oder mil Geldstrafe bestraft. (2) i} 248a gill 
entsprechend.

Dreiund/.wanzigsler Abschnitt: Urkundenfalschung

§ 267. Urkundenfalschung. (1) Wer zur Tauschung im Rechtsvcrkehr cine uneehte 
Urkunde herstelli. eine eehte Urkunde verlalscht oder eine uneehte oder verfafschie 
Urkunde gcbrauehl. w ird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. (2) Der Versuch ist strafbar. (3) In besonders schweren Fallen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Fin besonders sehwerer Fall 
liegt in der Regel vor. w'enn der Tater gewerbsmaBig oder als Mitglied einer Bande 
handelt. die sich zur fortgesetzten Begehung von Betrug oder Urkundenfalschung 
verbunden hat. einen Vermogensverlust groBen Ausmafies herbeifuhrt, durch eine 
groBe Zahl von unechten oder verfalschten Urkunden die Sicherheit des 
Rechtsverkehrs erheblich gefahrdet oder seine Befugnisse oder seine Stellung als 
Amtstrager miBbraucht. (4) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in 
minder schw eren Fallen mil Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu Funf Jahren wird 
bestraft, wer die Urkundenfalschung als Mitglied einer Bande, die sich zur 
fortgesetzten Begehung von Straftatcn nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 
verbunden hat, gewerbsmaBig begeht.

§ 268. Falschung technischer Aufzeichnungen. (1) Wer zur Tauschung im 
Rechtsverkehr eine uneehte technische Aufzeichnung herstellt oder eine technische 
Aufzeichnung verlalscht oder eine uneehte oder verfalschte technische Aufzeichnung 
gebraucht. w ird mit Freiheitsstrafe bis zu Ftinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) 

Technische Aufzeichnung ist eine Darstellung von Daten, MeB- oder 
Rechenwerten, Zustandcn oder Geschehensablaufen, die durch ein technisches Gerat 
ganz oder zum Teil selbsttatig bewirkt wird, den Gegenstand der Aufzeichnung 
allgemein oder fur Eingeweihte erkennen laBt und zum Beweis einer rechtlich 
erheblichen Tatsache bestimmt ist, gleichviel ob ihr die Bestimmung schon bei der 
Herstellung oder erst spiiter gegeben wird. (3) Der Herstellung einer unechten 
technischen Aufzeichnung steht es gleich, wenn der Tater durch storende Einwirkung 
auf den Aufzeichnungsvorgang das Ergebnis der Aufzeichnung beeinfluBt. (4) Der 
Versuch ist stralbar. (5) § 267 Abs. 3 und 4 gill entsprechend

§ 269. Falschung beweiserheblicher Daten. (1) Wer zur Tauschung im Rechtsverkehr 
beweiserhebliche Daten so speichert oder verandert, daB bei ihrer Wahrnehmung cine 
uneehte oder verfalschte Urkunde vorliegen woirde, oder derart gespeicherte oder 
veranderte Daten gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu ftinf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. (2) Der Versuch ist strafbar. (3) § 267 Abs. 3 und 4 gilt
entsprechend.

§ 270. Tauschung im Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung. Der Tauschung im 
Rechtsverkehr steht die falschliche Beeinflussung einer Datenverarbeitung im 
Rechtsverkehr gleich.



i; 271. Mittelbare Falschbeurkundung. (1) Wer bewirkt. dab .Erk liirungen. 
Verhandlungcn oder Tatsachen. welche fur Rechte oder Rechtsverhiihmsse von 
I rhebliehkeit sind. in offentlichen Urkunden. Biichern. Daleien oder Rcgislcrn als 
abgegcben oder gesehehen bcurkundet oder gespeichert werden. wahrend sie 
iiberhaupt nicht oder in anderer Weise oder von einer Person in einer ihr nicht 
zuslehenden Eigenschaft oder von einer anderen Person abgegeben oder gesehehen 
sind. wird mit freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso 
wird bestraft. wer eine falsehe Beurkundung oder Datenspeicherung der in Absatz 1 . 
bezeiehneten Art zur Tauschung im Rechtsverkehr gebraucht. (3) Handelt der Tater 
gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen Dritten zu bcreichern oder eine 
andere Person zu schadigen, so ist die Strafe freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
funf Jahren. (4) Der Versuch ist strafbar.

§ 272. (weggefallen)

§ 273. Verandern von amtlichen Ausu'eisen. ( I) Wer zur Tauschung im Rechtsverkehr

eine Eintragung in einem amtlichen Ausweis entfernt, unkenntlich macht, iiberdeckt 
oder unterdriickt oder eine einzelne Seite aus einem amtlichen Ausweis entfernt oder 
einen derart veranderten amtlichen Ausweis gebraucht. wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. wenn die Tat nicht in § 267 oder § 274 mit 
Strafe bedroht ist. (2) Der Versuch ist strafbar.

§ 274. Urkundenunterdriickung; Veranderung einer Grenzbezeichnung. (I) Mil 
Freiheitsstrafe bis zu ftinf Jahren oder mil Geldstrafe wird bestraft, wer eine Urkunde 
oder eine technische Aufzeichnung, welche ihm entweder iiberhaupt nicht oder nicht 
ausschlieblich gehort, in der Absicht. einem anderen Nachteil zuzufiigen, vernichtet, 
beschadigt oder unterdriickt, beveeiserhebliche Daten (§ 202a Abs. 2), iiber die er nicht 
oder nicht ausschlieblich verftigen darf, in der Absicht, einem anderen Nachteil 
zuzufiigen, loscht, unterdriickt, unbrauchbar. macht oder verandert, oder einen 
Grenzstein oder ein anderes zur Bezeichnung einer Grenze oder eines Wasserstandes 
bestimmtes Merkmal in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufiigen, wegnimmt, 
vernichtet, unkenntlich macht, verriickt oder falschlich selzt. (2) Der Versuch ist 
strafbar.

§ 275. Vorbereitung der Falschung von amtlichen Ausweisen. (1) Wer eine Falschung 
von amtlichen Ausweisen vorbereitcl, indem er Platten, Formen, Drucksatze, 
Druckstocke, Negative, Matrizen oder ahnliehe Vorrichtungen, die ihrer Art nach zur. 
Begehung der Tat geeignet sind, Papier, das einer solchen Papierart gleicht oder zum 
Verwechseln ahnlich ist, die zur Herstellung von amtlichen Ausweisen bestimmt und 
gegen Nachahmung besonders gesichert ist. oder Vordrucke fur amtliche Ausweise 
herstellt, sich oder einem anderen vcrschafft, feilhalt, verwahrt, einem anderen 
tiberlaBt oder einzufiihren oder auszufuhren unternimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Handelt der Tater gewerbsmaBig oder 
als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach 
Absatz 1 verbunden hat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf 
Jahren. (3) § 149 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.



§ 276. Verse Ini Hen \ on falschen anulichen Ausweisen. (1) Wer einen uneelnen oder 
verlalsehlen amllichen Ausweis oder einen anulichen Ausweis. der eine falsl'he 
Beurkundung der in den §§ 271 und 348 bezeichneten An enthalt. ein/uliiliren oder 
auszuflihren uniernimmt oder in der Absicht. dessen Gebrauch zur Tauschung ini 
Rechtsvcrkehr zu ermoglichen. sich oder einem anderen verschafft. venvahrt oder 
einem anderen iiberlaf.lt. wird mil Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. (2) Handelt der fitter gewerbsmaBig oder als Mitglied einer 
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach Absatz 1 verbunden 
hat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren.

§ 276a. Aufenthaltsrechtliche Papiere; Fahrzeugpapiere. Die 275 und 276 gelten 
auch fur aufenthaltsrechtliche Papiere. namentlieh Aufenlhaltsgenehmigungen und 
Duldungen, sowie fur Fahrzeugpapiere, namentlieh Fahrzeugscheine und 
Fahrzeugbriefe.

§ 277. Falschung von Gesundheitszeugnissen. Wer unter der ihm nicht zustehenden 
Bezeichnung als Arzt oder als eine andere approbierte Medizinalpcrson oder 
unberechtigt unter dem Namen solcher Personen ein Zeugnis iiber seinen oder eines 
anderen Gesundheitszustand ausstellt oder ein derartiges echtes Zeugnis verlalseht und 
davon zur Tauschung von Behorden oder Versicherungsgesellscliaften Gebrauch 
macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 278. Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Arzte und andere approbierte 
Medizinalpersonen, welche ein unrichtiges Zeugnis iiber den Gesundheitszustand eines 
Menschen zum Gebrauch bei einer Behorde oder Versicherungsgesellschaft wider 
besseres Wissen ausstellen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mil 
Geldstrafe bestraft.

§ 279. Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Wer, um eine Behorde oder eine 
Versicherungsgesellschaft iiber seinen oder eines anderen Gesundheitszustand zu 
tauschen, von einem Zeugnis der in den §§ 277 tind 278 bezeichneten Art Gebrauch 
macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 280. (weggefallen)
§281 . MiBbrauch von Ausweispapieren. (1) Wer ein Ausweispapier. das fur einen 
anderen ausgestellt ist, zur Tauschung im Rechtsverkehr gebraucht, oder wer zur 
Tauschung im Rechtsverkehr einem anderen ein Ausweispapier iiberlafit, das nicht fur 
diesen ausgestellt ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar. (2) Einem Ausweispapier stehen Zeugnisse und 
andere Urkunden gleich, die im Verkehr als Ausweis verwendet werden.

§ 282. Vermogensstrafe, Erweiterter Verfall und Eiinziehung. (1) In den Fallen der §§ 
267 bis 269, 275 und 276 sind die §§ 43a und 73d anzuwenden, wenn der Tater als 
Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten 
verbunden hat. § 73d ist auch dann anzuwenden, wenn der Tater gewerbsmaBig 
handelt. (2) Gegenstande, auf die sich eine Straftat nach den § 267, § 268, § 271 Abs. 
2 und 3, § 273 oder § 276, dieser auch in Verbindung mit § 276a, oder nach § 279 
bezieht, konnen eingezogen werden. In den Fallen des § 275, auch in Verbindung mit § 
276a, werden die dort bezeichneten Falschungsmittel eingezogen.
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DIE WEGE ZUM BUNDESGERICHT 

Kurzer Uberblick iiber die Organisation der Rechtspflege in der Schweiz

Eine Vorbemerkung

In der Schweiz gehort die Gesetzgebung in den Gebieten des Zivilrechts und des 
Strafrechts zu den Befugnissen des Bundes. Die Anwendung allgemeiner, 
abstrakter Regelh, die sich aus diesen Bereichen der Bundes gesetzgebung (im 
wesentlichen aus dem Zivilgesetzbuch, dem Obligationenrecht und dem 
Strafgesetzbuch) ergeben, ist aber auch Sache der Kantone, die darin ihre 
Hoheit behalten. Die Folge davon ist eine grosse Vielfalt in der Organisation 
der Gerichte und der gerichtlichen Verfahren der verschiedenen Kantone; diese 
Vielfalt kann hier nicht im einzelnen untersucht werden. Die 26 kantonalen 
Systeme, wozu noch das des Bundes kommt, sollen hier nur in einigen grossen 
Linien skizziert werden. Fur diese Schematisierung wird um Nachsicht gebeten.
I Gerichte und Richter 
A Auf kantonaler Ebene

1. Zivilgerichte

Wer in Zivilstreitigkeiten (d.h. aus Rechtsverhaltnissen zwischen Personen) 
sich in einem Kanton Recht verschaffen will, hat sich je nach der Natur des 
Rechtshandels oder dessen Streitwert an den Friedensrichter, ein Gericht 
erster Instanz oder an das Kantonsgericht zu wenden.
a) der Friedensrichter

Der Friedensrichter (oder die ihm gleichzustellende Instanz unter einem 
andern Namen) entscheidet uber Streitigkeiten von geringem Wert, zum 
Beispiel bis zu 4000 Franken. Er hat sich oft auch mit nicht streitigen 
Rechtssachen wie Erbschaften, Vormundschaften usw. zu befassen.
b) das erstinstanzliche Gericht

Das erstinstanzliche oder Bezirksgericht beurteilt Falle von mittlerer 
Bedeutung. Seine Zustandigkeit erstreckt sich zudem auf Rechtssachen wie 
Scheidungen und Sachenrechte.
c) das Kantonsgericht

Die Hauptrolle des Kantonsgerichts besteht in der Uberprufung von 
Rechtsmitteln, die gegen Urteile der Bezirksgerichte oder Friedensrichter 
erhoben werden.



In Fallen mit hohem Streitwert oder aus besonderen vom Gesetz 
vorgesehenen Bereichen (zum Beispiel aus geistigem Eigentum) kann es 
direkt angerufen werden; en entscheidet diesfalls als einzige kantonale 
Inslanz

2. Strafgerichte

a) Gerichte erster Instanz

Je nach der Schwere der angedrohten Strafe hat der Angeschuldigte vor 
einem Polizeigericht, einer Strafkammer oder einem Kriminalgericht (oder 
Schwurgericht) zu erscheinen. Im allgemeinen gibt es nur ein Strafgericht je 
Bezirk.
b) Das Kantonsgericht (Appellations- oder Kassationsgericht)

Das Appellations- oder Kassationsgericht beurteilt Beschwerden (oder andere 
Rechtsmittel) gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte.

3. Verwaltungsgerichte

Die Verwaltungsgerichte haben vor allem Beschwerden zu beurteilen, die von 
Privaten gegen Entscheide kantonaler oder kommunaler Verwaltungsbehorden 
erhoben werden. In gewissen Bereichen haben diese Behorden erstinstanzlich 
Bundesrecht anzuwenden. Als Beispiele fur ihre Tatigkeit sind Anstande zu 
erwahnen, in denen es um Raumplanung, Steuern oder den Entzug des 
Fuhrerausweises geht. Die Verwaltungsgerichte sind erst in jungster Zeit 
geschaffen worden. An ihrer Stelle hatte fruher meistens die kantonale 
Regierung zu entscheiden. Es gibt in jedem Kanton nur ein 
Verwaltungsgericht.

4. Fachgerichte

Um Gerichtsverfahren zu beschleunigen, sind Streitfalle aus bestimmten 
Rechtsbereichen besonderen Gerichten ubertragen worden.
Im Zivilrecht sind die Flandelsgerichte sowie die Miet- und Arbeitsgerichte als 
solche zu erwahnen.
Im Strafrecht gehoren dazu die Gerichte fQr Wirtschaftsdelikte (Vergehen 
gegen das Vermogen von Gesellschaften, Urkundenfalschung usw.) sowie die 
Gerichte fur Minderjahrige.
Im Verwaltungsrecht konnen die Versicherungsgerichte angefuhrt werden.

В AufBundesebene

I.Das Bundesgericht und das Eidgenossische Versicherungsgericht

Die Hauptrolle des Bundesgerichts besteht in der Beurteilung von 
Rechtsmitteln, die gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide in



Rechtssachen des Bundes (sei es aus dem Zivil-, Straf-, Verwaltungs- oder 
Verfassungsrecht) ergriffen werden.
Das Eidgenossiscbe Versicherungsgericht behandelt Beschwerden in 
Streitigkeilen aus dem Sozialversicherungsrecht. Es bildet eine der 
Abteilungen des Bundesgerichts in Lausanne, hat seinen Sitz aber in Luzern 
und organisiert sich selbstandig.
Durch ihre Urteile, die sie als letzte schweizerische Instanz fallen, konnen das 
Bundesgericht und das Eidgenossische Versicherungsgericht eine einheitliche 
Anwendung des materiellen Bundesrechts fordern.

2. Rekurskommissionen das Bundes in Verwaltungssachen

Rekurskommissionen des Bundes sind als von der Bundesverwaltung 
unabhangige Spruchbehorden eingefuhrt worden. Sie beurteilen in erster 
Instanz Beschwerden gegen Entscheide dieser Verwaltung. Es geht dabei 
insbesondere um das Statut der Bundesbeamten, um Bundessteuern, Zolle, 
usw.
3. Militargerichte

Sie befassen sich im wesentlichen mit Straftaten, die von Militarpersonen im 
Dienst begangen werden (nach dem Milizsystem ist jeder Burger wehrpflichtig 
und hat insbesondere periodisch Wiederholungskurse zu absolvieren). Die 
Militargerichte wenden das Militarstrafgesetzbuch an.

С Richter, Zusammensetzung der Gerichte, Anwalte 
Allgemeines

In der Schweiz haben bei weitem nicht alle Richter ein Hochschulstudium der 
Rechte absolviert, das mit einem Lizenziat oder Doktorat abgeschlossen wird 
(Jurist, Dr.Jur.). Als Friedensrichter amten zum Beispiel oft Personen, die 
wegen ihres gesunden Menschenverstandes bekannt sind und dazu neigen, 
die Parteien zu versohnen, aber keine Juristen sind. Es gibt auch Richter, die 
ihre Aufgabe nicht vollamtlich ausuben. Das konnen Rechtslehrer oder 
Anwalte sein, die einen Teil ihrer Zeit einer Richtertatigkeit widmen. Sie 
nehmen im allgemeinen an Sitzungen mit anderen, standigen Richtern teil. 
Einfache Burger sind oft, obwohl Nichtjuristen, Vizeprasident eines Gerichtes 
erster Instanz und beurteilen als solche die einfachsten Falle. Frauen werden 
immer zahlreicher in Gerichte berufen In gewissen Fallen (zum Beispiel von 
Vergewaltigung) kann ihre Teilnahme sogar verlangt werden.

1. Zusammensetzung
Die Zusammensetzung der Gerichte (die notwendige Mindestzahl der Richter 
und deren Eigenschaften) andert je nach Kanton erheblich.



a) Zivilgerichte
Der Friedensrichter tagt im allgemeinen allein oder mit zwei Laien als Beisitzer. 
Seine Richtertatigkeit ist territorial beschrankt (zum Beispiel auf einen Stadt- 
oder Landkreis), was ihm die Burgernahe erleichtert.
Der Richter erster Instanz oder des Bezirks entscheidet allein oder zusammen
mit zwei Beisitzern. Er ist Jurist, was die Beisitzer nicht notwendig sein
mussen; dies konnen auch Laien sein.
Das Kantonsgericht entscheidet in der Besetzung von mindestens drei
Richtern. Sie sind in der Regel alle Juristen. Zur Entlastung des
Kantonsgerichts werden bisweilen Ersatzrichter beigezogen, die Juristen sind 
und zeitweise als Vollberechtigte an Gerichtssitzungen teilnehmen.

b) Strafgerichte

- Polizeigericht: Es besteht im allgemeinen aus dem Gerichtsprasidenten der 
ersten Instanz, der Jurist ist und allein entscheidet.

- Strafkarnmer der ersten Instanz: Straftaten mittlerer Schwere (die sich nach 
der angedrohten Hochststrafe bemisst) fallen in die Zustandigkeit einer 
Strafkarnmer, bestehend aus mindestens drei Richtern, wovon einer Jurist 
sein muss. Es gibt auch Kammern mit einem Juristen als Prasidenten und 
einer bestimmten Anzahl von Geschworenen, die durch Los aus einer Liste 
von Burgern ermittelt werden.

- Kriminalgericht, Assisengericht: Die schwersten Straftaten werden von einem 
Kriminalgericht beurteilt, das sich zum Beispiel aus sieben Richtern 
zusammensetzt, wovon drei Juristen sind. Die Assisengerichte bestehen aus 
mindestens einem Juristen als Prasidenten und einer bestimmten Anzahl von 
BQrgern als Geschworene.

c) Verwaltungsgerichte

Sie urteilen im allgemeinen in einer Dreierbesetzung. Ihr President ist Jurist, 
die Beisitzer sind es nicht notwendig; dies konnen auch Laien sein, die aber oft 
als Praktiker dem Sachgebiet angehoren, um das es geht (in Steuersachen 
werden zum Beispiel Buchhalter, Treuhander, Notare usw. beigezogen).
Auf Bundesebene werden die Urteile meistens von drei oder mehr Richtern 
gefailt, die alle Juristen sind.

2. Wahl der Richter

Hohere Richter werden je nach Kanton entweder vom Volk oder vom 
kantonalen Parlament gewahlt. Andere Richter werden in der Regel vom 
Kantonsgericht ernannt. In einigen Kantonen werden sogar alle Richter vom 
Volk gewahlt. Sie mOssen periodisch wiedergewahlt werden, zum Beispiel alle 
vier bis sechs Jahre.



Die Bundesrichter werden von der Vereinigten Bundesversammlung fur eine 
Periode von sechs Jahren gewahlt. Sie sind wiederwahlbar.

3. Ausbildung der Richter

In der Schweiz gibt es keine Schule, die Richter fur ihre Aufgabe ausbilden 
wurde. Die Wahl fallt meistens auf Personen, die als Anwalte, 
Gerichtsschreiber oder Beamte in Rechtssachen bereits praktische 
Erfahrungen haben.
Die Bundesrichter sind fast alle Juristen, obschon diese Qualifikation von der 
Bundesversammlung nicht verlangt wird. Im allgemeinen waren sie vorher 
Anwalte, Rechtslehrer, hohe Beamte oder Kantonsrichter.

4. Anwalte

In der Schweiz kann der Burger seine Sache vor alien Gerichten selber 
vertreten; es besteht also kein Anwaltszwang.
In der Praxis wird allerdings, sobald eine Streitsache sich nicht mehr als 
einfach erweist, ein Anwalt beigezogen. Wenn eine Partei nicht die 
notwendigen Mittel besitzt, um ihren Anwalt zu entschadigen, kann sie 
verlangen, dass ihr auf Kosten der Staatskasse eine Offizialanwalt beigegeben 
werde. Ihrem Verlangen wird entsprochen, wenn ihre Rechtsbegehren nicht 
von vornherein aussichtslos erscheinen.

II GERICHTSVERFAHREN (WICHTIGE ETAPPEN, RECHTSMITTEL)

A Auf kantonaler Ebene

1. Zivilprozess

Wer einen zivilen Anspruch geltend machen will, hat sich mit einer Klage an 
den zustandigen Richter zu wenden. Die Gegenpartei reicht sodann eine 
Klageantwort ein. Der Klager kann darauf mit einer Replik, der Beklagte 
seinerseits mit einer Duplik antworten. Jede Partei hat die Beweise fur die von 
ihr behaupteten Tatsachen beizubringen. Nach Wurdigung der Beweise fallt 
der Richter das Urteil.
Das Urteil kann mit einer Appellation/Berufung weitergezogen werden, die eine 
umfassende Uberprufung durch die obere Instanz erlaubt, oder es kann mit 
einer Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden, wenn die obere Instanz 
zum Beispiel nur die Rechtsanwendung uberprQfen darf.
Die Vollstreckung von Urteilen, die auf Geldforderungen lauten, wird durch das 
Bundesgesetz fiber Schuldbetreibung und Konkurs geregelt.

2. Strafprozess

Die vier Hauptetappen dieses Prozesses sind:



- Das polizeiliche Ermittlungsverfahren,
- die Untersuchung durch den zustandigen Untersuchungsrichter,
- die Einstellung des Verfahrens oder die Oberweisung an das Strafgericht,
- das Urteil.
Das Urteil kann (vom Angeklagten, von der Zivilpartei oder von der 
Staatsanwaltschaft) mit einem Rechtsmittel angefochten werden, sei es im 
Wege der Appellation oder einer Nichtigkeitsbeschwerde, die aber nur eine 
Uberprufung der Rechtsanwendung gestattet.
Der Verurteilte kann seine Begnadigung verlangen. Diese ist Sache des 
kantonalen Parlamentes.

3. Verwaltungsverfahren

Der Burger, der einen Entscheid der Verwaltung bestreitet, hat sich mit einer 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu wenden. Dieses urteilt, nachdem es 
die beteiligte Verwaltung angehort hat. Geht es im Streit um die Anwendung 
von Bundesrecht, so kann die Sache mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an 
das Bundesgericht weitergezogen werden.

В Auf Bundesebene

Allgemeines
Die Etappen der Verfahrens bestehen im allgemeinen in der Einreichung einer 
Beschwerdeschrift mit Angabe der Griinde durch den Beschwerdefuhrer, in der 
Einladung der Gegenpartei, sich dazu zu aussern, und im Urteil. Ein weiterer 
Schriftenwechsel kann angeordnet werden
Wenn das Bundesgericht als erste Instanz entscheidet, lassen sich die 
Etappen des Verfahrens mit denen vor den kantonalen Gerichten vergleichen.

1. Zivilsachen

Zivilsachen werden grundsatzlich zuerst von kantonalen Gerichten beurteilt. 
Das Bundesgericht hat deshalb uber Rechtsmittel zu entscheiden, die gegen 
Urteile solcher Gerichte ergriffen werden.
In vermogensrechtlichen Streitigkeiten kann das Bundesgericht auf Berufung 
hin die Anwendung von Bundesrecht uberprufen, wenn der Streitwert 
wenigstens 8000 Franken betragt.
In alien Zivilsachen, die nicht der Berufung unterliegen, ist die 
Nichtigkeitsbeschwerde zulassig, insbesondere wenn die ortliche oder 
sachliche Zustandigkeit der kantonalen Gerichte streitig ist.
Das Bundesgericht urteilt auch als einzige Instanz (Direktprozess) uber 
zivilrechtliche Streitigkeiten mit einem Streitwert von wenigstens 20'000 
Franken, wenn Private solche Streitigkeiten unmittelbar von ihm behandelt



wissen wollen, um Zeit zu gewinnen. Es befasst sich ferner mit zivilrechtlichen 
Streitigkeiten zwischen einem Kanton und dem Bund oder Kantonen unter 
sich. Zivilrechtliche Anspruche von Privaten oder Korporationen gegen den 
Bund konnen ihm ebenfalls unterbreitet werden, wenn der Streitwert 
wenigstens 8000 Franken betragt.
2. Strafsachen

Das Bundesgericht beurteilt vor allem Nichtigkeitsbeschwerden, die gegen 
letztinstanzliche kantonale Urteile erhoben werden. Dieses Rechtsmittel ist 
aber nur zulassig, wenn die kantonale Instanz Bundesrecht verletzt hat; der 
von der Vorinstanz als erwiesen angesehene Tatbestand kann vom 
Bundesgericht in diesem Rahmen nicht uberprOft werden. Wird die 
Nichtigkeitsbeschwerde gutgeheissen, so wird das angefochtene Urteil 
aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurQckgewiesen, damit sie nach 
Bundesrecht neu entscheidet.
Gewisse Straftaten, die sich insbesondere gegen Bundesinteressen oder 
Bundesbehorden richten (verbotener Nachrichtendienst, Terrorismus, Gewalt 
gegen einen Bundesrat usw.) unterstehem grundsatzlich der 
Bundesgerichtsbarkeit. Der Bundesrat kann ihre Beurteilung jedoch einem 
Kanton ubertragen oder sie dem Bundesgericht Qberlassen. Diesfalls urteilt 
das Bundesstrafgericht als erste Instanz (in schweren Fallen - zum Beispiel 
von Aufruhr und Hochverrat - kann die Strafsache den Bundesassisen 
uberwiesen werden). Sein Urteil kann mit Nichtigkeitsbeschwerde an den 
ausserordentlichen Kassationshof weitergezogen werden.
Das Bundesstrafgericht besteht aus funf Bundesrichtern.
Die Begnadigung ist Sache der Vereinigten Bundesversammlung.
Die Anklagekammer der Bundesgerichts uberwacht die Voruntersuchung und 
entscheidet uber die Zulassung der Anklage in Strafsachen, die der 
Bundegerichtsbarkeit unterstehen. Diese Kammer entscheidet auch uber 
interkantonale Gerichtsstandskonflikte, uber Haftbeschwerden in 
Auslieferungsfallen und uber streitige Zwangsmassnahmen nach 
Verwaltungsstrafrecht.

3. Verwaltungssachen

Das Eidgenossische Versicherungsgericht entscheidet uber 
Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Urteile kantonaler Gerichte im 
Bereich des Sozialversicherungsrechts.
Das Bundesgericht beurteilt Verwaltungsgerichtsbeschwerden in anderen 
Bereichen.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulassig wegen Verletzung von 
Bundesrecht, wegen unrichtiger oder unvollstandiger Feststellung des 
rechtserheblichen Sachverhalts und in gewissen Fallen wegen 
Unangemessenheit.



4. Verfassungsgerichtsbarkeit

Das Bundesgericht beurteilt staatsrechtliche Beschwerden gegen kantonale 
Entscheide oder Erlasse wegen Verletzung verfassungsmassiger Rechte der 
Burger. Am haufigsten wird eine Verletzung von Art. 4 der Bundesverfassung 
gerugt, der die Gleichheit der Burger vor dem Gesetz garantiert Die 
Rechtsprechung hat daraus die Garantie zahlreicher Grundrechte abgeleitet 
(Anspruch auf rechtliches Gehor, Willkurverbot, namentlich bei der Wurdigung 
von Beweisen usw.).
Die Regeln der Europaischen Menschenrechtskonvention (deren 
Gerichtsorgane ihren Sitz in Strassburg haben), der die Schweiz ebenfalls 
beigetreten ist, vervollstandigen diese Garantien.
Die staatsrechtliche Beschwerde hat namentlich zur Folge, dass die 
kantonalen Prozessvorschriften wenigstens in den wichtigsten Punkten 
harmonisiert werden.

Das Bundesgericht ist allerdings nicht (oder noch nicht) befugt zu prufen, ob 
Bundesgesetze mit der Verfassung ubereinstimmen.

Kaufvertrag

(O rt)___________________________________ (Datum)  _____________

Die FIRMA (Name der Firma), vertreten durch (Dienststellung, Familienname, 
Vor-, Vatemame) im weiteren VERKAUFER genannt, einerseits,
und
die FIRMA (Name der Firma), vertreten durch (Dienststellung, Familienname, 
Vor-, Vatername) im weiteren KAUFER genannt, andererseits,
schlieSen folgenden Vertrag:

1. Gegenstand des Vertrages

Der VERKAUFER verkauft und der KAUFER erwirbt entsprechend der in 
Anlage (1, 2, 3,...) zum Vertrag beigefQgten Spezifikation, die
Vertragsbestandteil ist.
2. Preis und Gesamtsumme des Vertrages
Der Preis fur 1 Stuck der obenausgewiesenen Ware betragt ... und versteht 
sich .. inklusive Preis fur Tara, Verpackung und Markierung. Der vorliegende 
Vertrag belauft sich auf eine Gesamtsumme von ... (Summe in Worten).



3. Lieferfristen und -datum
Die Ware ist entsprechend der in Anlage ... ausgewiesenen Liefergrafik zu 
liefern. Als Lieferdatum gilt das Datum des/der ... . Die Lieferung kann - bei 
gegenseitigem Einverstandnis - in Partien bzw vorfristig erfolgen.
4. Zahlungsbedingungen
Die Bezahlung der Ware entsprechend dem vorliegenden Vertrag erfolgt durch 
direkte Vorauszahlung in Hohe von ... % der Gesamtsumme der Ware, und 
zwar ... auf das vom VERKAUFER angegebene Konto bis zu ... Tage vor dem 
Versand der Ware. Die Restsumme fur die erfolgte Lieferung, und zwar ... % 
der Vertragssumme, ist nach Erhalt folgender Originaldokumente durch den 
KAUFER auf das vom VERKAUFER angegebene Konto zu uberweisen:
1. Rechnungen in ... Exemplaren,
2. Kopien des Eisenbahnfrachtbriefes bzw. Konnossements bzw. 
Luftfrachtbriefes,
3. Packzettel,
4. Qualitatszertifikat,
5. Versicherungspolice,
6. Spezifikation in ... Exemplaren.
Die Anweisung der ausgewiesenen Betrage hat innerhalb von ... Banktagen 
nach Erhalt der obengenannten Dokumente zu erfolgen.
5. Lieferbedingungen

5.1. Lieferbedingungen beziiglich der Qualitat
Die Ware gilt als vom VERKAUFER Gbergeben und vom KAUFER 
angenommen, wenn sie den im vorliegenden Vertrag vereinbarten und in dem 
vom Herstelier beigeftigten Zertifikat zugesicherten Anforderungen entspricht.
5.2. Lieferbedingungen beziiglich der Quantitat
Die Ware gilt ferner als vom VERKAUFER ubergeben und vom KAUFER 
angenommen, wenn sie hinsichtlich ihrer Stuckzahl und ihres Gewichtes den 
im Eisenbahnfrachtbrief, im Konnossement, im Zustellungsbeleg bzw. im 
Luftfrachtbrief gemachten Angaben entspricht.

6. Verpackung und Markierung
Die Verpackung, in der die Ware zu verschicken ist, muss internationalem 
Standard entsprechen und unter der Bedingung des sachgerechten Umgangs 
mit der Ware ihre Unversehrtheit wahrend des Transportes garantieren. Jedes 
Stuck ist mit folgender Markierung zu versehen: a) Bestimmungsort, b) 
Adressat, c) Bezeichnung des Verkaufers, d) Nummer des Stuckes, e) Angabe 
des Brutto- und Nettogewichtes sowie anderen Angaben, die rechtzeitig 
zwischen VERKAUFER und KAUFER zu vereinbaren sind. Aile Verluste, die 
auf unzureichende bzw. unsachgemaBe Verpackung und Markierung der Ware 
zuruckzufiihren sind, gehen zu Lasten des VERKAUFERS.
7. Qualitatsgarantie
Der VERKAUFER gewahrt eine Garantie fur einen Zeitraum von ... Monaten,



beginnend mit dem Datum der Lieferung. Sollte sich die Ware innerhalb des 
Garantiezeitraums als mangelhaft bzw als nicht den Bedmgungen des 
Vertrages entsprechend erweisen, ist der VERKAUFER verpflichtet, die 
aufgetretenen Mangel zu beheben bzw. die defekte Ware zu ersetzen. Die 
Garantie erstreckt sich nicht auf schnellverschleiftende Teile, auf Ersatzteile, 
auf Mangel, die auf naturlichen VerschleiS zurGckzufuhren sind, auf Schaden, 
die infolge falscher bzw. unachtsamer Lagerung bzw. Bedienung, Uberlastung, 
zweckentfremdeter Nutzung, unvollstandiger und/oder falscher Montage bzw 
Bedienung durch unzureichend qualifiziertes Personal des KAUFERS sowie 
durch Nichteinhaltung der technischen Vorschriften des VERKAUFERS durch 
den KAUFER hervorgerufen wurden.

8. Reklamationen
Sollte die gelieferte Ware nicht der im vorliegenden Vertrag zugesicherten 
Qualitat entsprechen, konnen ReklamationsansprGche geltend gemacht 
werden. Der KAUFER hat das Recht, dem VERKAUFER gegenuber 
Reklamationsanspruche in bezug auf die Qualitat der gelieferten Ware 
innerhalb von ... Monaten ab Lieferdatum
geltend zu machen, Reklamationsanspruche in bezug auf die Quantitat kdnnen 
innerhalb von ... Tagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort und 
DurchfGhrung der Zollkontrolle geltend gemacht werden. Die Reklamation ist 
als Einschreibbrief und unter Anlage aller erforderlichen, den Anspruch 
begrundenden Dokumente geltend zu machen. Nach Ablauf der 
obengenannten Frist kann die Reklamation nicht mehr geltend gemacht 
werden. Der VERKAUFER hat das Recht, uber einen Vertreter vor Ort prufen 
zu lassen, inwieweit die geltend gemachten Anspruche begrundet sind. Eine 
fur einen Teil der Ware oder einzelne Warenpartien erhobene Reklamation 
entbindet den KAUFER nicht von der Annahme und Bezahlung weiterer, im 
Rahmen des vorliegenden Vertrages realisierter Warentieferungen.
9. Sanktionen
Unter Berucksichtigung der in Paragraph 10 getroffenen Festlegungen ist der 
VERKAUFER bei Lieferverzug verpflichtet, dem KAUFER eine Vertragsstrafe 
in Hohe von ... % vom Wert der nichtgelieferten Waren fur die ersten ... 
Wochen des Lieferverzugs sowie ... % fur jede weitere Woche Lieferverzug zu 
zahlen, wobei die Gesamthohe der Strafe jedoch nicht mehr als ... % des 
Wertes der nichtgelieferten Ware Gbersteigt.
10. Umstande hoherer Gewalt (Force majeure)
Im Falle des Eintretens von Umstanden, die die teilweise oder vollstandige 
Erfullung des Vertrages fur eine der Seiten unmbglich machen - und zwar: 
Qberschwemmung, Erdbeben, Export-/lmportsanktionen, Kriege, kriegerische 
Flandlungen bzw. andere, nicht von den vertragschlieBenden Seiten 
abhangende Umstande - verlangern sich die vertraglich vereinbarten Fristen 
zur Erbringung der Leistung um den Zeitraum, in dem die o. g. Umstande 
wirkten. Wirken die angefGhrten Umstande langer als ... Monate, so haben 
beide Seiten das Recht, den Vertrag im gegenseitigen Einverstandnis fQr



beendet zu erklaren bzw. diejenige Seite, welche infolge des Wirkens der o. g. 
Umstande auBerstande ist, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfullen, hat 
die andere Seite unverzuglich uber Auftreten und Wegfall der Umstande, die 
die Vertragserfullung behindern, in Kenntnis zu setzen. Als Nachweis fur das 
Wirken der o.g. Umstande gilt eine entsprechende Bescheinigung, ausgestellt 
von der zustandigen Industrie- und Handelskammer im Lande des 
VERKAUFERS bzw. des KAUFERS.
11. Arbitrage
Bei Auftreten moglicher Streitfalle, die aus dem vorliegenden Vertrag 
hervorgehen bzw. mit ihm im Zusammenhang stehen, wird unter Ausschluss 
der staatiichen Gerichtsbarkeit das Vertragsgericht bei der Industrie- und 
Handelskammer (Russlands) bzw. sein Rechtsnachfolger entsprechend der im 
genannten Gericht gultigen Ordnung angerufen. Die Entscheidung des 
Vertragsgerichts ist endgultig und tragt ftir beide Seiten verbindlichen 
Charakter.

12. Haftung der Seiten
Sollte der VERKAUFER seine mit dem vorliegenden Vertrag verbundenen 
Verpflichtungen nicht oder teilweise nicht erfullen, oder dem KAUFER durch 
schuldhaftes Verhalten einen direkten oder indirekten Schaden (einschlieSlich 
Verlust aus entgangenem Gewinn) zufugen, so ist er verpflichtet, zusatzlich zu 
den in Paragraph 9 vorgesehenen Sanktionen eine Vertragsstrafe in Hohe von 
... % der Vertragssumme zu zahlen. Der obenangefuhrte Schadensersatz wird 
von den Seiten als minimaler Umfang moglicher Verluste betrachtet. Alle Zolle, 
Steuem, GebQhren und andere auf seinem Territorium im Zusammenhang mit 
der Vertragserfullung anfallenden Kosten tragt der KAUFER. Die ErfQIIung des 
vorliegenden Vertrages setzt gegebenenfalls das Vorhandensein einer 
Export'/lmportlizenz auf beiden Seiten voraus.
13. Geltungsdauer des Vertrages
Der vorliegende Vertrag ist nur bei Einhaltung der im Paragraphen 4 
vereinbarten Zahlungsbedingungen durch den KAUFER gultig.
14. Schlussbestimmungen
Der vorliegende Vertrag ist in Russisch und Deutsch ausgefertigt und 
unterzeichnet.
Beide Texte sind juristisch gleichwertig. Anderungen und Zusatze zum Vertrag 
sind nur dann rechtswirksam, wenn sie schriftlich und im beiderseitigen 
Einverstandnis erfolgen. Die Anlagen zum Vertrag sind untrennbarer 
Vertragsbestandteil und nur in Verbindung mit dem Vertrag rechtswirksam.
15. Requisiten

VERKAUFER (vollstandige Bezeichnung der Firma, vollstandige juristische 
Adresse, Bankverbindung)
Datum Unterschrift Stempel



KAUFER (vollstandige Bezeichnung der Firma, vollstandige juristische 
Adresse, Bankverbindung)
Datum Unterschrift Stempel

Mietvertrag

Zwischen den Eheleuten Anton Bauer und Erika, geborene 
Simon, in Neustadt, BahnstraBe 21, als Vermieter, 
und Herrn Karl Josias Draecker, Altendorf, SeestraBe 11, 
als Mieter, wird hiermit folgender Mietvertrag 
geschlossen:

§ 1. Vermietet werden im Hause Neustadt, BahnstraBe 21
folgende Raume: Die Wohnung im II. GeschoB, bestehend aus 
5 Zimmern, 1 Kiiche, 1 Diele, 1 Bad, 1 Mansarde und 29 qm 
Garten,zur Benutzung als Wohnung sowie die im ErdgeschoB 
befindlichen 2 Ladenraume als Geschaftsraume zum Betriebe 
eines Lebensmittelgeschaftes.

§ 2. Das Mietverhaltnis beginnt am 1. August 1981 und
lauft auf unbestimmte Zeit. Es kann von jedem Teil mit 
einer Ktindigungsfrist von drei Monaten zum jeweiligen 
Quartalsende durch eingeschriebenen Brief gekiindigt 
werden.

§ 3. Die Miete betragt monatlich 1280,- DM, davon fur die 
Wohnraume 800.- DM und fur die Geschaftsraume 400.- DM, 
vorbehaltlich einer gesetzlich zugelassenen Mieterhohung, 
die in diesem Falle zu der vereinbarten Miete hinzutritt.

§ 4 . Die vermieteten Raume sind dem Vermieter im
vorhandenen Zustand, der dem Mieter bekannt ist, 
ubergeben. Die Kosten fur die Schonheitsreparaturen tragt 
der Mieter.

§ 5. Die Mietraume sind bei Beendigung der Mietzeit in
vertragsgemaBem Zustand und mit samtlichen Schlusseln 
zuriickzugeben.

§ 6. Erfiillungsort und Gerichtsstand fur alle sich aus
diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen ist Neustadt.

Unterschrift des Vermieters Unterschrift des Mieters



VATERSCHAFTSANERKENNTNIS

Verhandelt bei dem Stadtjugendamt in Neustadt am 15 6 1981

Das unterfertigte Mitglied des Stadtjugendamts Neustadt ist durch 
Verfugung des Landesjugendamts vom 17 8.1981 ermachtigt, 
Beurkundungen gemaB § 1718 BGB vorzunehmen.

Der Kaufmann Arthur Burger, Neustadt, SeestraBe 17, erklarte:

Ich erkenne an, der Vater des von Frau A lice Muller am 
15 2.1981 unehelich geborenen Kindes Berta Muller zu sein.
Ferner erkenne ich an, dem Kind kraft Gesetzes zur 
Unterhaltsgewahrung verpflichtet zu sein. DemgemaB verpflichte ich 
mich, dem Kinde vom 15.6.1981 bis auf weiteres eine monatiiche Rente 
von 200 DM, in Worten zweihundert Deutsche Mark, zahlbar im voraus 
bis zum 1. Werktag eines jeden Monats, zu entrichten. Wegen dieser 
Verpflichtung unterwerfe ich mich der sofortigen Zwangsvollstreckung in 
mein gesamtes Vermogen aus dieser Urkunde.

(Unterschriften)

- Jugendamt: Behorde fur die offentliche Jugendhilfe, z. B. Schutz und 
Aufsicht uber Pflegekinder, Jugendheime usw.

- unterfertigt (jur., adm ): wer etw. unterschrieben hat

- Verfugung: Entscheidung e -r Behorde, z. B. e-s Gerichts

Beurkundung: amtliche Feststellung durch einen Richter oder Notar, dass 
eine Urkunde (Dokument) echt oder ihrem Inhalt nach richtig ist

- Zwangsvollstreckung (jur.): durch ein Gericht angeordnete und im
Bedarfsfalle erzwungene Vollziehung eines Beschlusses, Urteils usw.: hier
ist gemeint, dass der Vater mit seinem Vermogen, also seinem gesamten 
Eigentum, haftet, das sonst gepfandet, d. h. vom Gericht beschlagnahmt 
werden kann.



- {S

VOLLMACHT
Ort ______________________________   Datum_____ _______ _______
Die vorliegende Vollmacht wurde Frau/Herrn (Familienname, Vor-, Vatersname, 
Adresse bzw. Dienststellung) zur Vertretung der Interessen der/des ( Name der 
Person / Firma / Organisation ) in (alien staatlichen, genossenschaftlichen und 
gesellschaftlichen) Einrichtungen in alien mit dem/der (Angabe des Gegenstandes 
der Vollmacht) verbundenen Fragen erteilt.
Zur Erfullung der mit der Vollmacht verbundenen Vertretungsfunktion werden dem 
Bevollmachtigten folgende Rechte zuerkannt: Entgegennahme von Dokumenten, 
Antragstetlung, Verhandlungsfuhrung in gerichtlichen, vertragsgerichtlichen und 
Verwaltungsinstitutionen mit alien vom Gesetzgeber vorgesehenen Rechten des 
Klagers, Beklagten und Dritter, Tatigung von Geschaften, sofern dies nicht der 
laufenden Gesetzgebung zuwiderlauft, Erhalt des dem Vollmachtgeber 
zugeschriebenen Eigentums sowie Abwicklung aller ubrigen rechtlichen Handlungen, 
die mit der Erfullung der vorliegenden Vollmacht im Zusammenhang stehen.
Die vorliegende Vollmacht ist nicht auf Dritte ubertragbar
Die Vollmacht wurde fur einen Zeitraum von _______________________  erteilt.
(Zeitraum von bis zu 3 Jahren)
Die Vollmacht ist unter der Nr.   __ notariell registriert.
Notar (Stempel)
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