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Vorwort. 

Am 3. Juli 1938 ist das Schweizerische Strafgesetzbuch in der eid
genossischen Volksabstimmung angenommen worden. Am 1. Januar 
1942 ist es in Kraft getreten. 

Meinen Plan, auf diesen Zeitpunkt mein Buch zum AbschluB zu 
bringen, habe ich nicht verwirklichen konnen. Gesetzgeberische Ar
beiten und, seit dem Herbst 1939, starke militarrichterliche Beanspru
chung, haben mich daran gehindert. Andere Aufgaben und Pflichten 
muBten den Vorrang vor meinem Buch haben. Die Verz6gerung hatte 
das Gute, daB es moglich war, auch die seit dem Herbst 1939 machtvoll 
einsetzende strafrechtliche Notgesetzgebung des Bundes zu beriick
sichtigen. Auch die Gerichtspraxis seit dem 1. Januar 1942 konnte in 
einem gewissen Umfang beachtet werden. Schon heute darf man den 
Eindruck haben, daB die schweizerischen Richter mit Verstandnis und 
einem starken Einfiihlungsverm6gen sich in das neue Recht vertiefen. 
1m Hinblick auf die vielfach neue juristische und kriminalpolitischeOrd
nung, die das Gesetzbuch zur Geltung bringt, ist das keine leichte Auf
gabe. Die bisherigen Rechte und Anschauungen wirken nacho Es wird 
eine geraume Zeit dauern, bis die Schweizerischen Richter sich alle Un
terschiede zwischen dem alten und dem neuen Recht zu eigen gemacht 
haben - das Doppelsystem der Strafen und der sichernden und 
fiirsorglichen MaBnahmen, die fast v611ige Ausschaltung der Erfolgs
haftung, den weitgehenden Verzicht auf die kasuistische Ausgestaltung 
der Deliktstatbestande und, was teilweise damit zusammenhangt, das dem 
Richter in einem weiten Umfang anheimgegebene freie Ermessen. 

Um die Unterschiede bewuBter zu machen, habe ich auch in dies em 
Band die alten Gesetze zur Vergleichung mit dem neuen Recht heran
gezogen. Dadurch werden Einfliisse und Entwicklungen klar. Aber auch 
die Rechtsprechung zum bisherigen Strafrecht des Bundes und der Kan
tone darf nicht verloren gehen. Ihr reicher Inhalt kann auch bei del' An
wendung des neuen Rechtes verwendet werden. Das liegt im Interesse 
der Wahrung einer gewissen Kontinuitat. Sie ist notwendig. Das neue 
Recht ist, trotz seiner Neuerungen, nicht revolutionar. Es bringt nur 
zeitgegebene Entwicklungen. 

1m Dezember 1942 haben die Kollegen Philipp Thol'mann und 
Alfred V. Overbeck den die kantonalen Einfiihrungsbestimmungen 



IV Vorwort. 

zum Strafgesetzbuch enthaltenden Erganzungsband zu ihrem Kommen
tar zum AbschluB gebracht. Man kann ihnen dafiir nicht dankbar genug 
sein. Erst durch das auf Grund des Art. 335 des StGB. den Kantonen 
vorbehaltene Strafrecht rundet sich das Bild der heute geltenden Ord
nung. In reicher Fiille kommen hier - in der Hauptsache auf dem Ge
biet des Ubertretungsstrafrechts - kantonale Besonderheiten zum Aus
druck. Das ist gut so. Es entspricht der Vielgestalt unseres Landes. 
Es geniigte, die groBe Linie der Rechtseinheit durch die einheitliche 
Ordnung des Verbrechens- und Vergehensstrafrechts zu wahren. - Auf 
das den Kantonen verbliebene kantonale Strafrecht konnte dieses Buch 
nur mit vereinzelten Hinweisen eingehen. Fur die wissenschaftliche 
Bearbeitung eroffnet sich hier ein neues Feld. 

Kilchberg-Ziirich, 31. Dezember 1942. 
E. Hafter. 
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Delikte gegen Gemeinschaftsinteressen. 

Erster Abschnitt. 

Delikte gegen das Institut der Ehe und gegen 
die Familie. 

Vorbemerkung. 
Literatur. THORlVIANN in der Festschrift fUr Eugen Huber (1919), 186ff. 

Familie und Ehe sind Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung. 
Das Verhaltnis zwischen den Ehegatten und die Beziehungen innerhalb 
der Familie entziehen sich vielfach einer rechtlichen Ordnung, und es 
ist gut so. Soweit ein gesetzliches Eingreifen wiinschenswert und zweck
maBig erscheint, solI es zllnachst mit den Mitteln des Privatrechts, des 
Ehe- und des Familienrechts, erfolgen. Das Strafrecht steht als SchlltZ
mittel in der hintern Linie, und der Gesetzgeber hat in der Aufstellung 
von Straftatbestanden groBte Zuriickhaltung zu liben. - Bei den Tat
bestanden, die das Strafrecht hier entwickelt hat, spielt in zahlreichen 
Fallen ein schutzbediirftiges Interesse des Einzelnen eine bedeutende 
Rolle. Aber es tritt gegeniiber dem Gedanken, Gemeinschaftsinter
essen zu wahren, in den Hintergrund. 

I. Ehedelikte. 
§ 71. Mehrfache Ehe. Ehebetrug. 

Literatur. STOOS9: Grundzuge, 2, 268ff., 280f. - ZHlIlVIERlVIANN: Ehebruch und 
mehrfache Ehe im schweizer. StR., Berner DiRs. (1914). - LAERI: Die Delikte 
gegen die Familie, Berner Diss. (1937), 38ff. - MITTERMAIER: YD. Bes. Teil, 4, 
84ff. - Ehebetrug: KOIILRAuscn: eodem 4, 473f. - GERMANN: Festgabe fur Fritz 
Goetzinger (1935), 57ff. - HAFTER: Z. 50, 311f. 

I. Mehrfache Ehe. Bisherige Rechte bezeichnen das Delikt iiber
wiegend als Doppelehe (Bigamie). Richtiger ist der Ausdruck: mehr
fache Ehe (G. Art. 215, Bern Art. 174, Bagelstadt § 87). Die Moglich
keit besteht, daB mehr als zwei Ehen geschlossen werden. 

Die systematische Eingliederung des Deliktes ist unsicher. Nament-
Hafter, Schweizer. Strafrccht, Bes. Teil, 2. Halfte. 27 
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lich altere Gesetze fiigen den Tatbestand zusammen mit dem Ehebruch 
in den Abschnitt del' Verbrechen gegen die geschlechtliche Sittlichkeit 
ein; Zurich § 118, Bern Art. 174, Baselstadt § 87, abel' auch Freiburg 
Art. 118 (StGB. von 1924). Das erschwert die zutreffende Erfassung 
des Deliktes. Es verletzt den Grundsatz del' monogamischen Ehe
ordnung. Angriffsobjekt ist nicht die geschlechtliche Integritat einer 
anderen Person, sondern ein Gemeinschaftsinteresse, die Aufrechterhal
tung del' bestehenden Eheordnung 1. Damit ist die Einstellung des Tat
bestandes bei den Verbrechen gegen die Familie gerechtfertigt (Waadt 
Art. 170, G. Art. 215). - Mit del' Zeit hat sich auch die klare Abgrenzung 
gegenuber dem Ehe bru ch durchgesetzt. Die mehrfache Ehe ist nicht, 
wie alte Rechte annahmen, nur qualifizierter Ehebruch 2. Zur Vollendung 
gehort nicht die geschlechtliche Verbindung mit dem bigamischen Ehe
genossen. Del' Tatbestand del' mehrfachen Ehe vollendet sich schon mit 
dem AbschluB einer zweiten rechtswidrigen Ehe; unten II. Kommt es 
in del' Folge zum Geschlechtsverkehr, was regelmaBig del' Fall sein wird, 
so ist die Annahme einer Realkonkurrenz zwischen mehrfacher Ehe und 
Ehebruch unsinnig 3 , auch wenn sich theoretisch diese Auffassung ver
treten laBt; unten § 72 V. 

II. Als Grundtatbestand del' mehrfachen Ehe mag gelten: vor
satzlich rechtswidrige, jedoch formell korrekte EheschlieBung4 einer 
bereits verheirateten Person odeI' mit einer solchen. Daraus ergeben sich 
die zwei Varian ten 5 : 

1. Tater ist eine verheil'atete Person. Sie ist durch eine £ruher 
abgeschlossene, noch zu Recht bestehende Ehe gebunden. Die Gesetze 
bringen das verschieden, abel' im Resultat ubereinstimmend zum Aus-

I MITTERMAIER: 85f.; BINDING: Lb. 1, 223. 
2 Die Carolina Art. 121 sagt von der "zwifachen Ehe": "welche iibelthat dann 

auah ein ehebruch und groIl('r dann das selbig laster ist". vVeitere geschichtliche 
Daten bei ZIMMERMANN: 15ff. 

3 MITTERMAIER: 86. 
4 Die auBeren, gesetzlich bestimmten Formen Willden beachtet; vgl. nament

lich ZGB. Art. 113ff. Eine bloB kirchliche Trauung ist keine EheschlieBung; 
ZGB. Art. 118 II: Verbot der kirchlichen Trauung ohne Vorweisung des yom Zivil· 
standsbeamten ausgestellten Ehescheins und dazu die Strafbestimmung in Art.183II 
der bundesratlichen YO. yom 18. Mfti 1928 iiber den Zivilstandsdienst. Fern('r 
BE. 65 I, Nr. 35 (formaler Charakter des Verbots). Dftzu auch EGGER: Kommentar 
Familienrecht (2. Aufl), N. zu Art. 118; vgl. ferner MITTERMAIER: g7; STEINMANN: 
Das obligatorische Vorausgehen des Zivilftktes VOl' del' kirchlichen Trauung vom 
Standpunkt del' Gewissensfreih('it, Freib~rger Diss. (1922), del' sich scharf gegen die 
Prazedenzbestimmung wendet. 

S Uberall durchgefiihrt; Daten bei STOOSS: Grundziige, 2, 268ff. Unzutreffend 
die Bemerkung daB im Aargau eine ausdriickliche Bestimmung fehlt; s. Peinliches, 
StGB. §§ 76/77 und dazu SCHLATTER: Das materielle Strafrecht des aargauischen 
Zuchtpolizeig('s., Berner DisR. (1929), 169 (Schutz bestimmter, fiir die Gesamtheit 
wertvoller Be21iehungen). Vgl. LAERI: 47ff. 
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druck. Thurgau § 111 spricht von einer noch fortdauernden giiltigen 
Ehe. Das G. Art. 215 sagt einfacher: Wer eine Ehe schlieBt, obwohl 
er schon verheiratet ist. Mehrere kantonale Rechte heben ausdriicklich 
das Wissen des Taters darum hervor, daB die friiher giiltig eingegangene 
Ehe noch fortdauert; z. B. Ziirich § 118, Solothurn § 101, St. Gallen 
Art. 182, Tessin Art. 261 § I (il coniugato che, sapendo di essere legato 
in matrimonio sussistente, ne contrae un altro). DaB dieses Wissen 
des Taters Voraussetzung einer Bestrafung ist, braucht nicht besonders 
gesagt zu werden. Es ergibt sich aus dem Begriff des Vorsatzes (G. 
Art. 18 II), der alle Tatbestandsmomente umfassen muB. Ein Grund 
fiir die besondere Hervorhebung des Wissensmomentes ist wohl darin 
zu sehen, daB Irrtiimer dariiber, ob eine friihere Ehe giiltig zustande 
kam, oder ob sie noch zu Recht besteht, in gewissen Fallen moglich sind. 
Zum UberfluB bestimmt Waadt Art. 169 V: L'exception de bonne foi 
exclut la penalite1 . - Die Verhaltnisse sind auf Grund des Zivilrechts 
abzuklaren, wozu § 13 I der StPrO. von Baselstadt erklart, daB iiber 
die Giiltigkeit einer Ehe nicht der Strafrichter, sondern allein der Zivil
richter zu urteilen hat, auch wenn von der Beurteilung dieser Frage der 
Entscheid dariiber abhangt, ob eine Handlung strafbar ist. Ob die 
friihere Ehe als giiltig zustande gekommen anerkannt werden 
muB, bestimmt sich nach ZGB. Art. 90ff und 105f£. und SchluBtitel 
Art. 8 und 59/1 c-1f (Ehe von Auslandern und im Ausland nach dem 
dort geltenden Recht abgeschlossene Ehen) 2. Nach ZGB. Art. 132 hat 
auch eine an einem Nichtigkeitsgrund (Art. 12Qff.) leidende Ehe die 
Wirkungen einer giiltigen Ehe. Die Ungiiltigkeit wird erst wirksam, 
nachdem der Richter die Nichtigkeit erklart hat. Hier kann bei einem 
zweiten EheabschluB der Irrtum einer Person, die sich nicht fiir ver
heiratet halt, weil sie das Bestehen eines Nichtigkeitsgrundes nicht 
kennt, von Bedeutung werden (vgl. die Irrtumsbestimmungen in 
Art. 19 I, eventuell auch 20 des G.3). - Eine Ehe besteht zu Recht 

1 Dazu CAPT et GAMBONl: C. p. vaudois Art. 169, N. 3: "La bonne foi ne peut 
se rapporter qu'a l'ignorance du premier mariage." Vgl. auch LAERl: 50f. 

2 Vgl. ferner die Haager Konvention von 1902 zur Regelung des Geltungs
bereiches del' Gesetze auf dem Gebiete del' Eheschlie13ung; Eidg. GSlg. N. F. 21, 
397ff. 

3 STOOSS: Grundziige, 2, 269f. berichtet iiber folgenden Fall aus St. Gallen: 
Die Ehe des X wurde im Jahre 1878 fiir zwei Jahre getrennt. In Amerika ging X 
1879 eine zweite Ehe ein. 1886 erwirkte er in St. Gallen die Scheidung von seiner 
ersten Frau und ging 1887 eine dritte Ehe ein. Standpunkt del' Verteidigung gegen
iiber del' Anklage auf Bigamie (St. Gallen Art. 182): Beim Abschlu13 del' dritten 
Ehe (1887) habe die erste Ehe nicht mehr bestanden, die zweite, 1879 in Amerika 
geschlossene Ehe sei abel' nichtig gewesen. STOOSS kritisiert die Verurteilung 
(Entsch. des Kantonsgerichtes, 1888, Nr.22) als nicht dem Gesetz entsprechend. 
ZGB. Art. 132 enthalt jetzt die zutreffende Losung: Die an einem Nichtigkeits. 
grund leidende amerikanische Ehe hat die Wirkungen einer giiltigen Ehe. X hat 

27* 
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oder hat wenigstens die Wirkung einer giiltigen Ehe, solange sie nicht 
durch Tod oder Scheidung aufgeWst oder durch Richterspruch als un
giiltig erklart worden ist (ZGB. Art. 101). Die Verschollenerklarung 
eines Ehegatten lOst das Eheband noch nicht. Art. 102 des ZGB. be
stimmt ausdriicklich, daB der Ehegatte eines Verschollen-Erklarten 
nur dann eine neue Ehe eingehen kann, wenn die friihere Ehe gericht
Hch aufgeWst worden ist. Doch kann die EheWsung zugleich mit dem 
Gesuch urn Verschollenerklarung beantragt werden. 

2. Tater ist auch eine unverheiratete Person, die wissentlich mit 
einer verheirateten Person eine Ehe schlieBt (G. Art. 215 II). Der Tater
kreis umfaBt Ledige, Verwitwete, Geschiedene und Personen, deren Ehe 
durch den Richter als ungiiltig erklart worden ist. Das Wissen des Taters 
darum, daB del' Partner in einer rechtsgiiltigen Ehe steht, ist festzu
stellen. Die Moglichkeit eines Irrtums ist hier besonders zu beachten. 
Der auf Bigamie ausgehende verheiratete Tater wird geneigt sein, mit 
der Wahrheit hinter dem Berg zu halten. Kantonale Rechte setzen hier 
ein: Luzern § 121 Ziff. 1 lit. b und Thurgau § 117 erschweren die Strafe 
fUr den verheirateten Tater, wenn er seinen Ehestand verheimlicht hat. 
Obwalden Art. 66 II und Glarus § 84 II qualifizieren, wenn ein Ver-

. heirateter die andere Person unter dem Vorgeben, er sei unverheiratet, 
zur EheschlieBung "verleitet". In sol chen Fallen ist der unwissende 
Teil Opfer, nicht Tater. Eigenartig ist, daB Genf Art. 283, wie der fran
zosische n. p. Art. 340, auch die urn die Ehe des Partners wissende un
verheiratete Person, die eine bigamische Verbindllng eingeht, straflos 
}aBtI. 

3. Bemerkenswert ist, daB Waadt Art. 169 I nicht nUl' die im Kanton 
Waadt, sondern auch die voneinem WaadtlanderimAuslandgeschlossene 
mehrfache Ehe erfaBt. Das geschieht immerhin nur unter der Voraus
setzung, daB Bigamie auch im betreffenden Ausland strafbar 1St (Art. 5 
lit. e)2. 

4. Die Bigamie ist mit der rechtsformlichen Eingehung einer zweiten 
Ehe vollendet 3. Vel' such einer mehrfachen EheschlieBung ist erst mit 
dem Beginn del' Trauung durch den Zivilstandsbeamten (ZGB. Art. 113/ 

claher 1887 in St. Gallen eine zweite, rechtswidrige Ehe geschlossen. Nul' die 11'1'
tumsfrage ist zu priHen. - Graubiinden § 141 bestraft die eine neue Ehe ein
gehende Person, die sich in bezug auf die Fortdauer ihrer friiheren Ehe in einem 
auf Fahrlassigkei t beruhenden Irrtum befunden hat, mit Gefangnis bis zu 
3 Monaten. 

1 Kritisch dazu GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 3, 296. Offen bleibt die Frage, 
ob nicht Bestrafung wegen Beihilfe (Genf Art. 44, 46 Ziff. 3) erfolgen kann. Da
gegen MITTER2I'1AIER: 89. 

2 Zu diesel' Frage aueh THOR:YIANN-V. OVERBECK: Art. 215, N. 12. 
3 LAERI: 53f.: Vollendung mit dem Zeitpunkt, in welehem die Ehe zivilrecht

liehe vVirkungen hat. 
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114) anzunehmen. Der sog. Heiratsschwindler, der, obwohl verheiratet, 
ein Verlobnis eingeht, vielleicht auch schon die Verkundung versucht 
oder erwirkt (ZGB. Art. 105 f£,) , begeht nur straflose Vorbereitung 1 . Die 
Moglichkeit, daB Urkundendelikte gemiiB G. Art. 251 gegeben sind, bleibt 
immerhin vorbehalten. 

5. Eine Reihe bisheriger Rechte stellen beide Fiine der mehrfachen 
Ehe - den verheirateten und den unverheirateten Tiiter - unter die 
gleiche Strafdroh ung, z. B. Zurich § 118, Bern Art. 174, Basel § 87, 
Tessin Art. 267 § 2, Neuenburg Art. 283. Das G. Art. 215 unterscheidet: 
Der verheiratete Tiiter wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit 
Gefiingnis nicht unter 3 Monaten bedroht, der wissende unverheiratete 
Tiiter mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder mit Gefiingnis. Auch kan
tonale Rechte differenzieren, z. B. Luzern § 121, Obwalden Art. 66 I, 
Thurgau §§ 117, 119 2• - Waadt Art. 169 III/IV liiBt Straflosigkeit ein
treten, wenn die erste oder die zweite Ehe aus einem anderen Grund 
als wegen der Bigamie aufgelOst oder als nichtig erkliirt worden ist. 

III 1. Die mehrfache Ehe wird hiiufig als Dauerdelikt bezeichnet 3• 

Das ist falsch. Die Gesetze bestrafen nur die mehrfache EheschlieBung. 
Das Leben in einer Doppelehe bedeutet lediglich die strafrechtlich nicht 
erfaBte Aufrechterhaltung eines dem Recht widersprechenden Z u st an
des, wie das bei zahlreichen anderen Delikten der Fall ist, beim Dieb
stahl z. B., solange der Dieb uber gestohlenes Gut verfugt4. Unabhiingig 
davon ist die Frage, ob beim Tatbestand der mehrfachen Ehe die Ver
jiihrung nicht beginnen solI, solange eine mehrfache Ehe besteht. Das 
liiBt sich im HinbJick auf das Interesse an der Aufrechterhaltung der 
monogamischen Eheordnung einigermaBen rechtfertigen. Zahlreiche Ge
setze haben eine solche singuliire Bestimmung aufgestellt: z. B. Zurich 
§ ll8 II, Freiburg Art. 118 IV, Solothurn § 101 II, St. Gallen Art. 182III, 
Tessin Art. 269. Auch die eidg. Entwtirfe, z. B. VE. 1908 Art. 139 III, 
enthielten eine entsprechende Vorschr;ft. Sie wurde in der parlamen
tarischen Beratung gestrichen, jedoch mit der unzutreffenden Begrun-

1 BINDING: Lb., 1,227. Vgl. das weitgehende Urteil von Baselstadt in Z. 49, 
Ill: Bestr.1fung eines "Heiratsschwindlers", der, obwohl verheiratet, sich verlobte, 
wegen Beschimpfung. - Infolge der strengen Ordnung des Zivilstandswesens kommt 
Bigamie in der Schweiz auBerordentlich selten vor. Die eidg. Kriminalstatistik von 
1929 beriicksichtigt das Delikt iiberhaupt nicht. Die ziircherische Statistik nennt 
auf viele Jahre zuriick keinen Fall. 

2 Vgl. ZIMMERMANN: 38ff. Tabelle der Strafdrohungen. 
3 ZURCHER: Kommentar ziirch. StGB. § 118, N.4; Obergericht BaseUand: 

Z. 14, 171 ff. (strafbar auch das Leben in der Doppelehe); gut dagegen MITTERMAIER: 
88 (mit weiteren Daten). Ablehnung der Auffassung: Dauerdeliktmit durchschlagen
der Begriindung BE. 32 I, 125ff. und JZ. 2, 285f. 

4 Die Annahme einer besonderen Figur des Z u s tan d s v e r b r e c hen s ist eher 
abzulehnen; AUg. Teil, 346f. LAERI: 54 (Bigamie als Zustandsdelikt - nach der 
Auffassung des italienischen Rechtes). 
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dung, die Verjahrung beginne, da Bigamie ein Dauerverbrechen sei, 
gemaB Art. 71 IV erst mit dem Aufhoren des strafbaren Verhaltens 1. 

Nach dem endgliltigen Text des Art. 215 setzt die Verjahrung vielmehr 
mit der rechtswidrigen EheschlieBung ein 2. Wie umstritten die Frage 
ist, zeigt auch Waadt Art. 170 mit der ausdrlickIichen Sonderbestim
mung: La prescription de l'action penale court du jour de la conclusion 
du second mariage 3. 

2. 1m AnschluB an den franzosischen C. p. Art. 340 II stellen Neuen
burg Art. 283 II und Genf Art. 283 II den Zivilstandsbeamten, der 
wissentIich bei einer mehrfachen EheschlieBung mitgewirkt hat, unter 
die Strafe der Bigamie. Tessin Art. 268 bestraft den Beamten als Teil
nehmer, was richtig ist, aber yom Gesetz nicht besonders hervorgehoben 
zu werden braucht4 • Zu beachten sind hier auch die Strafbestimmungen 
der Art. 181 und 182 II der Bundesrats-VO. yom 18. Mai 1928 liber den 
ZiviIstandsdienst !Eidg.GesSlg. N. F. 44, 241£f.). Sie sehen disziplina
rische MaBregelung von Zivilstands- und anderen Beamten vor, die ihre 
Amtspflicht verletzen, insbesondere auch unbefugt Zeugnisse liber die 
Ehefahigkeit oder den ledigen Stand eines Schweizers zum Zwecke der 
EheschlieBung im Ausland ausstellen. Eine kriminelle Bestrafung wegen 
Teilnahme an einer bigamischen EheschlieBung wird im gegebenen FaIle 
durch diese disziplinaren Bestimmungen jedoch nicht ausgeschlossen. 

IV. Ehebetrug. Abgesehen von den oben II 2. erwahnten Fallen, in 
denen ein auf Bigamie ausgehender Tater seinen Ehestand verheimlicht 
oder die andere Person unter dem Vorgeben, er sei unverheiratet, zur 
EheschlieBung bestimmt - erschwerte Bigamiefiille nach Luzern, Thur
gau, Obwalden, Glarus - haben Basel § 86 und Thurgau § 181 einen 
besonderen Tatbestand des Ehe betruges aufgestellt. Basel nennt die 
arglistige Verschweigung eines Ehehindernisses bei der Eingehung einer 
Ehe und die Verleitungzur EheschlieBung "vermittels einer Tauschung, 
wegen deren die Ehe ungliltig erkliirt oder geschieden werden kann". 
Almlich umschreibt Thurgau die Verleitung zum AbschluB einer un
giiltigen Ehe. Nach Thurgau ist Strafbarkeitsbedingung, daB die Ehe 

1 So SEILER: StenBull. NR. 1929, 531 und BAUMANN: StR. 1931, 544. Vgl. 
dt1gegen LOGoz: StenBull. NR. 1929,533, der die Streichung nur damit begriindet, 
daB die Hinausschiebung des Verjahrungsbeginns in den Konsequenzen zu hart 
sein kiinne. - THORMANN-V. OVERBECK: Art. 215, N. 11 wollen "auf Grund del" 
historischen Auslegungsmethode" die mehrbche Ehe, soweit die Verjahrung in 
Frage kommt, einem Dauerdelikt gleichstellen. 

2 Ohne daB man sich klar daruber war, ist das G. zu del' namentlich von MITTER
MAIER: 88 vertretenen Auffassung gelangt, die eine besondere Verjahrungsordnung 
fur die Bigamie ablehnt. 

3 Die Bestimmung wird im Kommentar von CAPT und GAMBONI zu Art. 170 
als "discutable" bezeichnet. 

4 V gl. dagegen den besonderen Tatbestand in § 338 des deutschen StGB.: Bei· 
hilfe zur Bigamie und dazu BINDING: Lb., 1, 224, 227. 
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als nichtig erkIart worden ist, und daB der "Betrogene oder sein gesetz
licher Vertreter" Stra£antrag gestellt haben. Nach Basel muB die Ehe 
ungilltig erkIart oder geschieden worden sein 1. Fiir die Eheanfechtung 
ist in erster Linie die Ehebetrugsbestimmung in Art. 125 ZGB. maB
gebend. Ausreichend ist aber auch die Alliechtungsmoglichkeit aus 
Art. 124 Ziff. 2: Bestimmung zur EheschlieBung durch Erregung eines 
Irrtums iiber Eigenschaften des andern Gatten, die von solcher Bedeu
tung sind, daB ohne ihr V orhandensein die eheliche Gemeinschaft nicht 
zugemutet werden darf2. - Kantonale Rechte ohne einen Sondertat
bestand, aber mit einer Ordnung, die den Betrug nicht ausschlieBIich 
als Vermogensdelikt gestalten (oben § 51 VI), treffen auch den Ehe
betrug 3. 

Mit den zivilrechtlichen Moglichkeiten, eine erschlichene Ehe anzu
fechten, soUte man sich begniigen. GewiB verletzt auch der Ehebetrug 
die bestehende Eheordnung und die mit der Ehe zusammenhangenden 
immateriellen Giiter (Germann) in schwerer Weise. Aber das Stra£
recht soll Ehetauschungen und Eheirrungen gegeniiber groBte Zuriick
haltung iiben4 • 

§ 72. Ehebruch. 
Literatur. STOOSS: Grundzuge, 2, 272ff. - MITTERMAIER: YD. Bes. Teil, 4, 

91£f. - ZIMMERMANN: Angabe zu § 71. - KELLER-ABRAMSKI: Der Ehebruch, 
Zurcher Diss. (1923). - BAATARD: L'adultere en droit penal, Genfer Diss. (1916).
MULLER: Der Ehebruch im schweizer. StR., Berner Diss. (1933). - GAUTIER: Z. 7 
355ff. - WEISS: JZ. 3, 211. - V. LILIENTHAL: Z. 40, 339f. - LAERI (Lit. zu ~ 71): 
60ff. - IDA WUTRRICH-KuNZLI: Zivilrechtlicher Schutz der Ehe gegen Dritte, 
Zurcher Diss. (1939). 

I. Die Strafwiirdigkeit des Ehebruches gehort zu den kriminalpoliti8ch 
umstrittensten Fragen. Bejaht man sie, so entsteht weiter das schwierige 
Problem der zweckmaBigen Gestaltung der Strafbestimmung. Das zeigen 
die Beratungen des eidgenossischen G., aber auch schon die uneinheit
liche Ordnung in den bisherigen Rechten. 

Nach Art. 159 III des ZGB. schulden die Ehegatten einander Treue 
und Beistand. Die Sanktion gegen den Treubruch liegt in dem Recht 

1 Zu diesen Bestimmungen namentlich GERMANN: 57ff. und dazu RAFTER: 
Z. 50, 31lf.; vgl. auch LAERI: 55ff. (zum Ehebetrugstatbestand nach Art. 558 des 
italienischen StGB.). - Der eidg. VE. 1894 sah in Art. 119 vor: ,,1st eine Ehe durch 
Zwang, Betrug oder Irrtum zustande gekommen, so wird der schuldige Ehegatte 
auf Antrag des Gerichts, welches die Ehe ungultig erklart hat, mit Gefangnis 
bestraft." Der Artikel wurde schon von der 1. ExpKom. gestrichen; Prot. 2, 67 ff. 

2 S. den Fall bei GERMANN: 57f. 
3 GERMANN: 64; ZURCHER: Kommentar zurcher. StGB. § 191, N. 4. 
4 RAFTER: 312. Zuruckhaltend auch KORLRAUSCH: 474. - Dem heute gelten

den Strafrecht ganzlich entzogen ist der AbschluB sog. Scheinehen. TIber sie 
namentlich EGGER in der Festschrift fur Fritz Fleiner (1937), 85ff.: Anwendung des 
RechtsmiBbrauch-Verbotes gemaB ZGB. Art. 2. 
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auf Scheidung (ZGB. Art. 137) 1. Die Fmge ist, ob die eheliche Treue 
auch strafrechtlich geschiitzt werden soll und weiter, ob sich aus del' 
bestehenden Eheordnung ein so bedeutendes Gemeinschaftsinteresse er
gibt, das die Bestrafung des Ehebruchs rechtfertigt2. 

Das G. Art. 214 bestraft, unter stark verklausulierten Voraus
setzungen, den Ehebruch 3. Fur die Notwendigkeit einer Strafbestim
mung beruft man sich auf die - hier allerdings schwer einwandfrei fest
zustellende - Volksmeinung, auch auf die praventive Wirkung und -
einleuchtender - auf die bisherige Rechtsentwicklung. Zutreffend ist 
del' Art. 214 in den Titel del' Delikte gegen die Familie eingefiigt4. Die 
in den bisherigen Rechten fast durchgangig erfolgte Einstellung bei den 
sog. Sittlichkeitsdelikten ist aufgegeben. Schutzobjekt ist das Institut 
del' - rein zu erhaltenden - Ehe als Grundlage del' Familienordnung. 
Del' Gedanke del' ehelichen Treupflicht ist darin enthaIten 5. 

Auf die groBe Verschiedenheit del' bisherigen kantonalen Rechte6 

ist wenigstens durch Beispiele hinzuweisen. Schaffhausen 7 und Genf s 
lassen den Ehebruch straflos. Eine ausdriickliche Bestimmung fehlt 
auch im Aargau. Eine Bestrafung erfolgte abel' auf Grund von § 1 des 
Zucht-PG., wenn durch einen Ehebruch die "offentliche Sittlichkeit" 
verletzt wurde. Das wird angenommen, wenn ein Ehebmch offentliches 
Argernis erregt, und auch wenn ein leicht zu durchschauenc.es ehebreche
risches Verhaltnis offentlich zur Schau getragen wird 9. Baselstadt hat 

1 Vgl. Z. B. SIGNER: Die ehemannliche Autoritat im heutigen Eherecht, Ziircher 
Diss. (1938), 14ff.: Treuepflicht; dariiber namentlich WUTHRICH-KuNZLI:20ff.,28ff. 

2 Ablehnend namentlich GAUTIER: Z. 7, 355ff.; Prot. 1. ExpKom. 2, 70ff.; 
Prot. II. ExpKom. 3, 282ff. ("L'adultcre est un acte immoral, un peche grave; 
il n'est pas un delit. ") V gl. ferner l\IITTERMAIER: 99ff. 

3 Samtliche E. sahen eine Strafbestimmung VOl'. Sie gehiirt zu den meist er
iirterten und, namentlich in den Einzelheiten, umstrittenen Bestimmungen: Prot. 1. 
ExpKom. 2, 69ff., 596f.; ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 254ff.; Prot. II. 
ExpKom.3, 280ff.; 4, 61ff.; StenBull. NR. 1929, 529ff., 773ff.; 1934, 404f.; 
1935, 518f.; StR. 1931, 543ff.; 1935, 243; 1936, 179f. 

4 So jetzt auch Waadt Art. 166-168. Vgl. LAERI: 60 (Ehebruch eine Vel'· 
letzung del' ehelichen Gemeinschaft in ihrem sittlichen Wesen). 

5 Vgl. KELLER-ABRAMSKI: 27; MULLER: 20ff.; WEISS: JZ. 3, 211; BE. 18, 162: 
Ehebruch nicht nur eine Verletzung des Treurechts, sondern auch ein VerstoB gegen 
die geschlechtliche Sittlichkeit. 

6 Daten bci STOOSS: Grundziige, 2, 272ff.; ZIMMER:lIANN: 25ff.; KELLER
ABRAMSKI: 12f.; MULLER: 94ff. (kantonale Gesetzestexte). 

7 Das von STOOSS erwahnte Schaffhauser Ehegesetz von 1851, das in den 
§§ 185/186 den Ehebruch unter Strafe stellte, ist durch das eidg. ZGB. aufgehoben; 
vgl. ZIMMERMANN: 25. 

8 tiber Genf namentlich GAUTIER: Z. 7, 355ff.; STOOSS: a. a. O. 276. 
9 Zu Aargau: BE. 18,162; 18, 739f.; GUGGENHEIM: Z. 1, 311 (Bestrafung von 

Amtes wegen); SCHLATTER: Das materielle Strafrecht des aargauischen Zucht
polizeigesetzes (1929), 175f.; RAUBER und STEINER: Entsch. aarg. Gerichte 
(2. Aufl.), 58f. 
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durch G. vom 10. Juli 1919 die Ehebruchsbestimmung - fruher StGB. 
§ 88: Betrafung von Amts wegen - aufgehoben. AIle anderen kanto
nalen Rechte bestrafen den Ehebruch 1. 

Die Kantone folgen, soweit sie regeln, del' Auffassung des kano
nischen Rechts, wonach sowohl del' Ehebruch del' Ehefrau wie des 
Ehemal1l1es strafbar ist. Das Sakrament del' Ebe wird geschutzt, nicht 
nur ein einseitiger Treuanspruch des Ehemal1l1es, wie die romisch-germa
nischen Rechte es vorsahen 2• Del' ledige Tater macht sich mitschuldig, 
steht abel' nach einzelnen Rechten unter einer milderen Strafdrohung; 
z. B. Obwalden Art. 70 II, Zug § 98, Graubunden § 143 I zm. 2. Regel
maBig wird ein Strafantrag des "beleidigten" Ehegatten gefordert. Ein
zelne Gesetze, z B. Glarus § 86, AppenzeIl A.-Rh. Art. 102 lassen jedoch 
Verfolgung von Amts wegen eintreten. Graubunden § 144 schreitet in 
del' Regel nul' auf Klage IAntrag) ein und untersagt, "bloB auf unbe
stimmte, durch keine Tatsachen unterstiitzte Angaben hin und durch 
heimlicbe Nachforschungen die Ruhe und den Frieden del' Ehe zu 
storen". Ausnahmsweise, z. B. bei Offenkundigkeit des Ehebruchs, 
wodurch offentliches Argernis erregt wird, solI von Amts wegen vor
gegangen werden (§ 145). Solothurn § 102 und Neuenburg Art. 287 for
dern, daB vorgangig die Ehe wegen des Ehebruches geschieden worden 
ist. Zurich § 117 III und Thurgau § 113 begnugen sich dagegen mit del' 
Einreichung del' Scheidungsklage. Hervorzuheben ist noch, daB Tessin 
Art. 271 § 1 den Ehemannnur straft, wenn er eine Konkubine halt (vgl. 
Art. 560 des italienischen StGB.). N ach Bern Art. 175 bleibt die Mit
schuldige eines des Ehebruchs schuldigen Mannes straffreP. 

II. Eine Umschreibung des Tatbestandes in seinen einzelnen Mo
menten ist selten. Glarus § 86 I bestimmt: Ein Ehegatte, welcher durch 
Vollziehung des Beischlafs mit einer dritten Person die eheliche Treue 
wissentlich verletzt, macbt sich des Ehebruchs schuldig, und Abs. III 
weist auf die unverheiratete Person hin, welche mit einer verehelichten 
den Beischlaf vollzieht. Von del' ahnlichen Fassung in AppenzeIl A.-Rh. 
Art. 102 abgesehen begnugen sich die kantonalen Rechte und das G. 
Art. 214 mit dem Wort: Ehebruch, doch ergibt "ich eine nahere Um
grenzung des Tatbestandes wenigstens zum Teil aus del' Bezeichnung 
del' beim Delikt beteiligten Personen. Die dogmatische Erorterung del' 
Einzelfragen kal1l1 sich zweckmaBig an Art. 214 des G. anschlieBen: 

1 Gute Ubersicht in einer Tabelle bei KELLER-ABRAMSKI: 12f. (zum Teil un
richtige Zitate). 

2 Daten zur Geschichte ZIMMERMANN: 4ff.; KELLER-ABRAMSKI: 3ff.,49f. 
(neuere, abzulehnende Ansichten tiber die groBere Strafwiirdigkeit der ehebreche
rischen Frau); ausftihrlich zur Geschichte MANFRED COHN: Das Problem der Be
strafung des Ehebruchs (1916), Iff. 

3 MULLER: 31. - Beispiel: Eine Dirne weiB, daB ihr Liebhaber verheiratet ist. 
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1. Als Tater steht in erster Linie ein Ehegatte. Die formell rechts
giiltig zustande gekommene Ehe (ZGB. Art. 90ff., 105ff. und SchluB
titel Art. 8, 59/7 c-7f) besteht, solange sie nicht durch Tod oder Schei
dung aufgeWst oder fiir ungultig erklart worden ist (ZGB. Art. IOlf., 
120ff., 132, 137ff.). Wahrend der Dauer eines Scheidungs- oder eines 
Ehenichtigkeits- oder -anfechtungsprozesses kann Ehebruch begangen 
werden, ebenso trotz rechtskraftiger Trennung, die das Eheband nicbt 
lOst (ZGB. Art. 146f.)1. Strafrechtliche Harten, die sich daraus ergeben 
konnen, lOst Art. 214 II dadurch, daB der Richter von einer Bestrafung 
wegen Ehebruchs Umgang nehmen kann, wenn zur Zeit der Tat die 
hausliche Gemeinschaft der Ehegatten aufgehoben war 2 ; s. unten IV. 
Tater ist ferner die un verheiratete Person, die wissentlich mit einer 
verheirateten Ehebruch begeht. Das G. spricht allgemein vom Mit
schuldigen. Den Fall, daB beide Tater verheiratet sind (adul
terium duplex) besonders zu nennen, ja strafscharfend hervorzuheben, 
wie das in alteren Rechten haufig geschieht, besteht keine Veranlassung. 
Unnotig ist auch eine Bestimmung, wie sie Zurich § 117 V aufstellt, daB, 
wenn beim Doppelehebruch nur der Ehegatte des einen Taters Antrag 
stellt, gleichwohl auch der Mittater strafbar ist. Das ergibt sich aus der 
Unteilbarkeit des Strafantrags (Allg. Teil § 28 IV 4; Zurich § 54 I und II; 
G. Art. 30; unten III). 

:2. Literatur und Rechtsprechung nehmen ubereinstimmend an, daB 
der Ehebruch auBerehelichen Beischlaf voraussetzt 3. Die gelegentlich 
erorterte Streitfrage, ob die immissio seminis dazu gehort oder nicht, 
mutet lacherlich an. Glarus §86 und Appenzell A.-Rh. Art. 102 fordern 
ausdriicklich die Vollziehung des Beischlafs. Der Text der anderen kanto
nalen Gesetze und des eidgenoss. G. zwingt allerdings nicht zu dieser 
Annahme. Sie hat auch viel Bedenkliches. Andere schwere unzuchtige 
Handlungen, z. B. widernaturliche Unzucht eines Ehegatten mit dritten 
Personen, verletzen die Reinheit der Ehe nicht minder4. Die Praxis wird 

1 Ziircher BI. 17, Nr. 79 (Ehebruch wahrend des hangigen Scheidungsprozesses); 
ferner BE. 47 II, 249. Unhaltbar ZELLER: Kommentar ziircher. StGB. § lIS, N. 2, 
der bei nichtiger und bei getrennter Ehe, und wenn ein Gatte fiir verschollen erklart 
wird, Ehebruch ausschlieBt; vgI. dagegen EGGER: Kommentar Familienrecht 
(1. Auf I.) Art. 149, N. 5; KELLER-ABRAlI1SKI: 27ff. 

2 ZGB. Art. 145 und 170 II: Recht auf Getrenntleben nach Einreichung einer 
Ehescheidungs- oder Trennlmgsklage. Gleiches Recht gemaB Art. 170 I, wenn 
Gesundheit, guter Ruf oder wirtschaftliches Auskommen eines Ehegatten durch 
das Zusammenleben ernstlich gefahrdet sind. 

3 ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 3, 2Slf. laBt immerhin Zweifel: "geschleeht
lieher Verkehr" ;Ilweier Personen verschiedenen Geschleehts. Die zivilistische 
Literatur zu ZGB. Art. 137 (Ehebruch als Seheidungsgrund) setzt Beisehlafvoraus: 
EGGER: Kommentar (2. Auf!.), Art. 137, N. 20; BE. 25 II, 761; Gl\riiR: Kommentar 
Familienreeht (2. Auf!.), Art. 137, N. 13/14. 

4 VgI. MITTERlI1AIER: 95. Fiir das Ehescheidungsrecht wird angenommen, daB 
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sich unter Umstanden auch nicht angstlich an den Beweis des voll
zogenen Beischlafs halten 1. 

Del' Ehebruch ist Vorsatzdelikt. Nul' ein Tater, del' den ehebreche
rischen Geschlechtsakt mit Wissen und Willen, im Zustande del' Zu
rechnungsfahigkeit und, ohne daB er unter Zwang handelt, volliieht, ist 
strafbar. Die miBbrauchte Ehefrau kann Opfer einer Notzucht, einer 
Schandung sein. Del' sie MiBbrauchende ist in solchen Fallen allein 
schuldig 2 (unten V). 

Versuch ist denkbar. In del' Rechtsprechung spielt er kaum eine 
Rolle 3. Da versuchter Ehebruch noch keinen Scheidungs- oderTrennungs
grund bildet, fehlt es auch an del' erforderlichen Strafbarkeitsbedingung. 

Ob bei wiederholtem Ehebruch ein fortgesetztes Delikt (Allg. 
Teil, 347ff.) anzunehmen ist, ist Tatfrage und vom Richter nach ver
niinftigem Ermessen zu entscheiden. Die Zusammenfassung einer Mehr
zahl ehebrecherischer Handlungen zu einer Dellktseinheit - ohne daB 
del' strenge Beweis aIler einzelnen Handlungen erforderlich ist - ist 
jedenfalls gegeben, wenn del' Tater im Konkubinat lebt odeI' ein "Ver
haltnis" hat 4. 

III. Fur die zum Tatbestand hinzutretenden besonderen Strafbar
keitsbedingungen ist davon auszugehen, daB del' Ehebruch nach 
Art. 214 de') G. nul' auf Antrag strafbar ist. Dafur ist zunachst auf die 
allgemeinen Bestimmungen (Art. 28-31), namentlich auch auf den 
Grundsatz del' Unteilbarkeit (Art. 30), zu verweisen. Aus Art. 214 er
geben sich jedoch Besonderheiten und Einschrankungen. 

1. Art. 214 lund gleich auch schon regelmaBig die kantonalen Rechte 
(Ziirich § 117, Bern Art. 175, Waadt Art. 167 usw.) fordern einen An
trag des beleidigten Ehegatten 5. Nul' er ist antragsberechtigt, nicht 
auch andere Personen, die sich durch einen Ehebruch fiir verletzt halten 
k6nnten (vgl. G. Art. 28 I). Immerhin ist anzunehmen, daB, wenn del' 
"beleidigte Ehegatte" bevormundet ist, ein Strafantrag auch von del' 
Vormundschaftsbeh6rde gestellt werden kann (Art. 28 II). Da nach 

bei widernatiirlicher Unzucht usw. nur die Scheidungsgriinde der Ehrenkrankung, 
des unehrenhaften Lebenswandels und der Ehezerriittung (Art. 138, 139 und 142 
des ZGB.) in Frage kommen; EGGER: Art. 137, N. 20; GJ\IUR: Art. 137, N. 16. 

1 Vgl. zivilrechtliche Urteile: BE. 3, 386 (X wurde mit einer fremden Frauens
person im Bett betroffen); 25 II, 761£. (dringender Verdacht des Beischlafs, eine 
violenta praesumptio); ferner 31 II, 587; LAERI: 66f. 

2 BINDING: Lb., 1, 221; MULLER: 36f. 
3 Dazu weitgehend LAERI: 68 (Zusammenkunft in ehebrecherischer Absicht). 
4 KELLER-ABRAJ\ISKI: 35f.; MULLER: 67ff.; a. M. (Realkonkurrenz) ·LAERI: 68. 
5 Das Heranziehen des Beleidigungsbegriffes zeigt die Unsicherheit iiber das 

durch den Ehebruch verletzte Rechtsgut. WELTI: StellBull. NR. 1929, 536 halt 
gegelliiber dem Ehebruch die Anwelldbarkeit der Bestimmullgell fiber die Be
leidigullg (Beschimpfullg) fUr ausreichelld. Zu diesem Gedanken auch GAUTIER: 
Z. 7, 358f.; WUTHRICH-KuNZLI: 42ff. 
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Art. 214 V nach dem Tode des "beleidigten Ehegatten" die Strafverfol
gung dahinfallt, so zessiert beim Ehebruch auch die sonst fiir Antrags
delikte geltende Regel, daB das Antragsrecht auf die Angehorigen des 
Verletzten iibergeht (Art. 28 IV)!. - Eine weitere Beschrankung des 
Antragsrechtes liegt in Art. 214 IV: del' Ehegatte, del' dem Ehebruch 
zugestimmt odeI' ihn verziehen hat, hat kein Recht zum Antrag. 1m 
FaIle del' Zustimmung ware die Gewahrung des Antragsrechtes skan
daWs 2. Abel' auch bei nachtraglicher - bewiesener - Verzeihung solI im 
Interesse del' Aufrechterhaltung del' Ehe das Antragsrecht entfallen 3. 

2. Die bedeutsamste Einschrankung del' Strafbarkeit des Ehebruchs 
nach Art. 214 liegt abel' darin, daB, bevor iiberhaupt ein Recht zum 
Strafantrag entsteht, die Ehe wegen dieses Ehebruchs rechtskraftig ge
schieden odeI' getrennt worden sein muB4. Die 3 Monatsfrist zur Antrag
stellung beginnt mit dem Tage, an dem das Scheidungs- odeI' Trennungs
urteil rechtskriiftig geworden ist (Art. 214 I und III). Die Problematik 
del' Strafwurdigkeit des Ehebruchs offen bart sich hier besonders deut
lich. Verzichtet man auf die Bedingung del' Ehescheidung odeI' -trennung, 
wie das fur die Mehl'zahl del' kantonalen Rechte zutrifft (oben I), so kann 
sich die haBliche Folge ergeben, daB ein Ehegatte den anderen zur Be
strafung bringt, und daB trotzdem die Ehe - was ist das noch fUr eine 
Ehe! - erhalten bleibt. Halt dagegen das G. an del' Bedingung: vor
gangige Scheidung odeI' Trennung fest, so dient die nachfolgende Be
strafung des Ehebrechers oft nul' del' Befriedigung eines niedrigen und 
bWden Rachebediirfnisses, abgesehen davon, daB unter Umstanden die 
Erledigung des Strafprozesses erst nach Jahr und Tag erfolgt. UngeWste 
Schwierigkeiten auf del' ganzen Linie 5 . 

1 Uber die Beschrankungen des Antragsrechtes GAUTIER: Prot. II. ExpKom.3, 
285; 4, 62 (droit de plainte tout personnel); LAERI: 62 rechtfertigt die Beschran
kung des Antragrechtes auf den beleidigten Ehegatten mit der "rein moralisehen 
Art der Verletzung des monogamisehen Ehebandes" . 

. 2 BINDING: Lb., I, 221: Ehebrueh einer Prostitutierten, die geheiratet wurde, 
damit der Mann sieh dureh die Unzucht der Frau ernahren kann. Denkbar sind 
naturlieh aueh andere Falle unsehoner Zustimmung. 

3 ZGB. Art. 137 III versagt dem Ehegatten, der dem Ehebrueh zugestimmt 
oder ihn verziehen hat, aueh die Seheidungsklage. - 1m Ergebnis gleieh oder ahn
lieh wie das eidg. G. schon kantonale Reehte, z. B. Waadt Art. 168 I: L'adultere 
n'est pas punissable si Ie conjoint offense y a eonsenti ou I'a pardonne; Zurich 
§ 117 III. Tessin Art. 274 versagt das Antragsrecht dem Gatten, der den anderen 
boswillig verlassen hat und dem Ehemann, der seine Frau verkuppelt oder ihre 
Prostitution duldet. Zu diesen Fragen Prot. II. ExpKom. 3, 280ff.; 4, 6lff.; 
KELLER-ABRAMSKI: 24f., 30ff.; MULLER: 40ff. 

4 Das vorangehende Zivilurteil, das Ehebruch angenommen hat, muB fUr den 
Strafrichter als verbindlich gelten; so auch REICHEL: Z. 21, 324. 

5 In der Literatur immer wieder kritisch erortert; statt Vieler GAUTIER: Z. 7, 
369ff.; MITTERMAIER: 95ff. Zu beachten die parlamentarischen Beratungen: Sten
Bull. NR. 1929, 529ff., 774ff. (SEILER: Berucksichtigung auch der Ehetrennung 
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3. Die weitgehende Verklausulierung des Tatbestandes wird Ehe
bruchsprozesse selten machen, was kriminalpolitisch und ethisch kein 
groBer Schaden ist. Die Verurteilungen sind auch unter der Herrschaft 
der bisherigen kantonalen Rechte nicht haufig: Die Schweizer. Kriminal
statistik fiir das Jahr 1929 nennt 68 Verurteilungen. In Ziirich sind im 
Zeitraum der Jahre 1900-192043 Ehebrecher verurteilt und 38 wegen 
EhebruchsAngeklagte freigesprochen worden 1. Fur die Jahre 1920-1936 
fiihrt die ziircherische Kriminalstatistik 44 Verurteilungen neben 9 Frei
sprechungen auf. In den Jahren 1924, 1926, 1928, 1933-1935 erfolgten 
keine, dagegen allein im Jahre 1930 19 Verurteilungen 2. - Wie weit die 
abschreckende Wirkung der Ehebruchsbestimmung reicht, steht dahin. 

IV. Die Strafdrohung des Art. 214 lautet auf Gefangnis bis zu 
einem .Tahr oder auf BuBe. Die bisherigen kantonalen Rechte weisen 
groBe Verschiedenheiten auf. Vielfach bedrohen sie den verheirateten 
Tater strenger als den ledigen. Einzelne Rechte verscharfen die Strafe 
beim Ruckfall, z. B. Glarus § 86 II und Graubunden § 143 (Grund
strafe: BuBe, im Ruckfall: Gefangnis bis auf 4 Monate, in allen Fallen 
AusschlieBung von offentlichen Amtern moglich). Andere Rechte, z. B. 
Luzern PolStG. § 150 II, qualifizieren den Doppelehebruch 3. 

Von erheblicher Bedeutung ist, daB Art. 214 II den Richter er
machtigt, in drei Fallen von einer Bestrafung Umgang zu nehmen: 
in dem schon oben (II 1) erwahnten Fall, daB zur Zeit der Tat die haus
liche Gemeinschaft aufgehoben war, ferner dann, wenn der antrag
stellende Ehegatte selbst Ehebruch begangen hat und endlich, wenn 
ihm einer der zur Ehescheidung berechtigenden Grunde gemaB ZGB. 
Art. 138-140 (Nachstellung nach dem Leben, schwere MiBhandlung 
odeI' Ehrenkrankung, Verbrechensverubung, nnehrenhafter Lebens
wandel, boswillige Verlassung) nachgewiesen werden kann 4 • Die FaIle 

eine Konzession an den aus religi6sen Griinden scheidungsfeindlichen Teil del' Be
v61kerung); StR. 1931, 543f. (insbesondere Frage, ob del' Strafantrag schon nach 
Einreichung del' Scheidungs- odeI' Trcnnungsklage, odeI' erst nach rechtskraftiger 
Scheidung odeI' Trennung zulassig sein solI). Vgl. auch THOR:.VIANN (Lit. zu del' Vor
bemerkung dieses Abschnittes) : 189 ff. (Bestrafung des Ehe bruchs wahrend des Beste· 
hens del' Ehe steht nicht im Widerspruch mit Buchstaben und Geist des ZGB.). 

1 Tabelle von KELLER-ABRAMSKI: 51-
2 Rechenschaftsberichte des ziircherischen Obergerichtes und des Kassations

gerichtes 1921-1936. 
3 Weitere Daten bei STOOSS: Grundziige, 2, 275 und bei ZIMl\!EmIANN: 32 f. 

(tabellarische Zusammenstellung). - Eine unterschiedliche Strafbehandlung des 
Ehebruches del' Frau und des Mannes, die fremde Rechte, z. B. das italienische 
StGB. Art. 559, 560, vorsehen, rechtfertigt sich nicht; gut dagegen LAERI: 64ff. 

4 Die Bestimmung wurde erst in del' parlamentarischen Beratung eingefiigt; 
StenBull. NR. 1929, 530ff., 773ff.; StR. 1931, 544. - Das Verfahren muE durch
gefiihrt, die Schuldigsprcchung erfolgt sein. Abel' del' Richter kann von einer Strafe 
absehen; THOR)IANN-V. OVERBECK: Art. 214, N. VIII. 
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einer Bestrafung werden dadurch weiter in starkem AusmaB verringert.
Mit dem Tod des "beleidigten Ehegatten" fallt nicht nur die Straf
verfolgung dahin (oben III 1), sondern auch die Vollstreckung einer 
bereits rechtskraftig ausgefallten Strafe (G. Art. 214 VI). 

V. Konkurrenz von Ehebruch mit mehrfacher Ehe ist theoretisch 
denkbar, fUr die Praxis jedoch abzulehnen 2. Dagegen kann Ideal
konkurrenz mit zahlreichen anderen Delikten: Notzucht, Schandung, 
Blutschande usw. gegeben sein. 

II. Delikte gegen die Familie. 
§ 73. Blutschande. 

Literatur. STOOSS: Grundziige, 2, 265ff. - MITTER'.\IAIER: YD. Bes. Teil, 4, 
143ff. - LAERI: (Lit. zu § 71): 73ff. 

I. Neben den Eheschutz tritt der strafrechtliche Schutz anderer 
familiarer Verhaltnisse: Durch das Strafrecht, nicht nur durch Zivil
und Verwaltungsrecht, ist die Zugehorigkeit einer Person zu ihrer 
Familie gegel1 Falschul1gen zu schiitzen. Die neuere Gesetzgebung ver
starkt ferner durch Strafbestimmul1gen die ErfUllung von zunachst im 
Zivilrecht gesetzten Familiel1- und Elternpflichten. In einem anderen 
Kreis liegt der Gedanke, durch eine Strafbestimmung in einem gewissen 
Umfang auch die Reinheit der geschlechtlichen Beziehungen innerhalb 
der Familie sicher zu stellen. Allerdings spielen beim Tatbestand der 
Blutschande (G. Art. 213) noch andere, rassenpolitische Uberlegungen 
hinein. Wie bei Bigamie und Ehebruch ist auch bei der Blutschande erst 
allmahlich die Loslosung des Tatbestandes aus dem Abschnitt der 
Delikte gegen die geschlechtliche Sittlichkeit erfolgt3. 

Ob mit rassenpolitischen Uberlegungen, denen selbstverstandlich fur 
die Gemeinschaftsinteressen groBe Bedeutung zukommt, der Blut
schande-Tatbestand zu stiitzen ist, erscheint zweifelhaft. Der Beweis, 
daB in Blutschande erzeugte Kinder minderwertig sind, ist noch nie 
uberzeugend erbracht worden, vermutlich auch nicht zu leisten 4. So 

1 Prot. II. ExpKom.4, 61. Gegen den Wegfall der Strafvollstreckung, wei! 
darin ein Einbruch in kantonales Recht liege, THORMANN-V. OVERBECK: Art. 214, 
N. VII. 

2 Oben § 71 I i. f.; KELLER-ABRAMSKI: 36, 43 nimmt sog. Gesetzeskonkurrenz 
an, da mehrfache Ehe den Ehebruch in sich schlieBe. MULLER: 72: Realkonkurrenz 
von Bigamie und Ehebruch. 

3 Die bisherigen Rechte fiigen die Blutschande fast durchgehend bei den Sitt
lichkeitsdelikten ein, ebenso noch die eidg. VE. 1894 Art. 114, 1903 Art. 133. Die 
zutreffende Behandlung als Delikt gegen die Familie schon in Waadt Art. 165. 
LAERI: 74ff. (Blutschande als Delikt gegen die Fami!ienmoral). 

4 Die Literatur ist fast durchgehend skeptisch oder ablehnend. Vgl. z. B. 
FOREL: Die sexuelle Frage (1905), 168ff., namentlich 171: "Bei vorurteilsloser 
Priifung sieht man, daB ein allfalliger Schaden stets nur durch Haufung gewisser 
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bleibt als Schutzinteresse nur ubrig, in einem gewissen Umfang die 
Reinheit der Geschlechtsbeziehungen innerhalb einer Familie zu wahren 
und damit auch Gefahren einer schweren Starung des Familienfriedens 
abzuwenden. Vielleicht weist auch der Ausdruck IJlzest gar nicht auf 
das Blutschanderische hin. Incestare bedeutet lediglich beflecken, ver
unreinigen. Nimmt man hinzu, daB die sexuelle Verbindung zwischen 
nahen Verwandten fast ganz allgemein das Gefiihl des Abscheus hervor
ruft, so kann man kriminalpolitisch die Bestrafung der Blutschande als 
eines Deliktes gegen die Reinhaltung der Familie als gerechtfertigt 
bezeichnen 1. 

DaB die Blutschande in starkem AusmaBe ein Armleute-Delikt ist, 
das haufig durch schlechte Wohnverhiiltnisse bedingt wird, ist eine 
schmerzliche Tatsache. 2 

II. 1. Nach dem Grundtatbestand in Art. 213 I des G. ist straf
bar der Beischlaf zwischen Blutsverwandten in gerader Linie und zwischen 
voll- und halbburtigen Geschwistern. Der Kreis ist enger gezogen als 
in ZGB. Art. 100 Ziff. 1, der die EheschlieBung auBer zwischen Bluts
verwandten in gerader Linie, zwischen voll- und halbburtigen Ge
schwistern, auch zwischen Oheim und Nichte und zwischen Neffe und 
Tante verbieteP. Gleich gilt, ob es sich um eheliche oder auBereheliche 
Verwandtschaft handelt. - Bisherige Rechte ziehen, was jedenfalls 
nicht durch den "Blutschandebegriff" gerechtfertigt wird, den Tater
kreis weiter: Die geschlechtliche Verbindung von Schwiegereltern und 
Schwiegerkindern bestrafen zahlreiche kantonale Rechte, z. B. Schwyz 
§ 91 II, Obwalden Art. 64, Glarus § 79, Zug § 95 II, Basel § 89: Die 
vier letzteren kantonalen Rechte nennen auch Stiefeltern Hnd Stief
kinder als Tater4. Am weitesten geht Schaffhausen § 180: AuBer den 
Blutsverwandten nennt es als Tater Stiefeltern und Stiefkinder, ferner 
StiefgroBeltern und Stiefenkel, Schwiegereltern und Schwiegerkinder, 
"insofern die das Verwandtschaftsverhiiltnis begrundende Ehe noch 

pathologischer Familienfehler, wie Geisteskrankheiten, Bluterkrankheiten und der
gleichen bci fortgesetzter Inzucht zustande kommt." Ferner v. HENTIG und 
VIERNSTEIN: Untersuchungen iiber den Inzest (1925); v. HENTIG: Eugenik und 
Kriminalwissenschaft (1933), 15f.; v. HOFFMANN: Die Rassenhygiene in den Ver
einigten Staaten von Nordamerika (1913),9; FORRER: Rassehygiene und Ehegesetz
gebung im schweizer. ZGB., Ziircher Diss. (1914), 75ff. (mit weiteren Literatur
angaben); LAERI: 75. Beachtlich EBER: Die Blutschande. Eine kriminologische 
Untersuchung unter besonderer Beriicksichtigung der Tatsituation. Kriminali
stische Abhandlungen, herausgegeben von Exner, Heft XXX (1937). 

1 MITTER:.I'IAIER: 144f.; Egger: Kommentar Familienrecht (2. Auf!.), Art. 100, 
N.2, der jedoch die Gefahr einer erblichen Belastung in Verwandtenehen starker 
betont. 

2 EBER: a. a. O. 52f.; 22ff.: "Einhundert FaIle." 
3 Dariiber auch THORMANN (Lit. zur Vorbemerkung dieses Abschnitts): 187ff. 
4 Dazu das Basler Urteil in Z. 42, 374ff. 
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besteht", endlich Adoptiveltern und Adoptivkinder. § 180 III fiigt hinzu, 
daB Falle des Beischlafs zwischen anderen Personen, die sich wegen 
naher Verwandtschaft nicht ehelichen dillfen, polizeilich bestraft werden. 
In dies en Bestimmungen kommt, wohl in strafrechtlich iiberspannter 
Weise, der Gedanke zum Ausdruck, daB innerhalb der Verwandtschaft 
geschlechtliche Beziehungen vermieden werden Bollen. 

Die Strafdrohung des Grundtatbestandes in Art. 213 I des G. lautet 
auf Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder auf Gefangnis nicht unter 1 Monat. 
Ein unmiindiger Mittater, der der Verfiihrung eines Miindigen erlegen 
ist, bleibt straflos (Abs. III). A.hnliche Bestimmungen finden sich schon 
in kantonalen Rechten: St. Gallen Art. 183 II z. B. laBt Strafmilderung 
oder auch ganzliche Straflosigkeit zu gegeniiber Solchen, "welche 
schwerer Verfiihrung unterlagen". Ahnlich bestimmt Waadt Art. 165 II. 
NeuenburgunterlaBt die Verfolgung gegeniiber dem minderjahrigenMad
chen, das sich mit einem Aszendenten vergangen hat und gegeniiber 
Geschwistern unter 18 Jahren (Art. 281 II und III). 

2. Das G. lost in Art. 213 II mit der erschwerten Strafdrohung: 
Zuchthaus bis zu 10 Jahren aus dem Grundtatbestand den Fall heraus, 
da der Tater mit einem unmiindigen, mehr als 16 Jahre alten Ver
wandten gerader Linie - also vor allem Vater und Tochter, Mutter und 
Sohn - den Beischlaf vollzieht. Fur die unmiindige mitbeteiligte Person 
gilt die Strafdrohung gemaB Abs. I, es sei denn, daB sie "der Verfiihrung 
erlag" und nachAbs. III straflos bleibt. Der qualifizierteFall desAbs. II 
ist mit Art. 191 Ziff. I zusammenzuhalten, wonach der Beischlaf mit dem 
eigenen Kind oder GroBkind un ter 16 Jahren mit Zuchthaus nicht unter 
3 Jahren bedroht ist. Hier gilt das Kind immer nur als Opfer. Es bleibt 
in jedem FaIle straflos. Als Spezialbestimmung geht Art. 191 Ziff. I 
dem Art. 213 II vorl; vgl. oben § 26 II 6 und III l. 

3. Blutschande ist Vorsatzdelikt. Der Vorsatz muB aIle Tatbestands
momente umfassen. Er setzt namentlich auch die Kenntnis del' verwandt
schaftlichen Beziehung voraus. Kantonale Rechte, z. B. Luzern § 117 
und Aargau § 94, heben das ausdriicklich hervor. Unkenntnis fiihrt zur 
Straflosigkeit (G. Art. 19 I). - Nul' del' Beischlaf ist nach Art. 213 straf
bar. Die Ausdehnung auf andere unziichtige Handlungen steht unter 
einem anderen Gesichtspunkt: Art. 191 Ziff. 2 V des G. bestraft mit 
Zuchthaus odeI' mit Gefangnis nicht unter 6 Monaten die Vornahme 
anderer unziichtiger Handlungen mit einem Kind, GroBkind, Adoptiv
kind, Stiefkind, Mundel odeI' PIlegekind. Bern Art. 165/166 stellt Un
sittlichkeiten "mit jungen Leuten" unter Strafe und nennt in Art. 166 
besonders Eltern und PIlegeeltern als Tater. A.hnlich bestimmen z. B. 
Ziirich § 115 lit. a, Luzern § 123 Ziff. 1, Baselstadt § 94 Ziff. 1 und 

1 THORMANN-V. OVERBECK: Art. 213, N. IX nehmen dagegcn Idealkonkurrenz 
von Art. 213 II mit Art. 191 Ziff. 1 an. 
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Thurgau § 107 (Verfiihrung zur Unzucht durch Eltern und Pflegeeltern 
usw.). Der Gedanke der geschlechtlichen Reinhaltung des Familien
Ie bens ist hier allein maBge bend 1. 

III. Art. 213 IV des G. liWt die Verfolgungsverjahrung schon nach 
2 Jahren eintreten. Das ist mit der Uberlegung begriindet worden, Vor
gange des engsten Familienlebens sollen nur mit einer gewissen V or
sicht an die Offentlichkeit gezogen werden 2. Auf andere, deutlichere 
Weise kam dieser Gedanke in kantonalen Rechten zum Ausdruck: 
Waadt Art. 165 III verfolgt die Blutschande von Amts wegen nur, 
wenn sie offentliches Argernis (scandale public) erregt. In den anderen 
Fallen ist ein Strafantrag von Familienangehorigen (parent jusqu'au 
quatrieme degre de l'un ou de l'autre des auteurs du delit) oder eine 
Strafanzeige der Vormundschaftsbehorde erforderlich. Neuenburg 
Art. 281 IV verfolgt schlechthin nur, wenn die Tat offentliches Arger
nis erregt. 

§ 74. Delikte gegen den Familienstand. 
Literatur. STOOSS: Grundziige, 2,278 ff. - KOHLRAUSCH: YD. :J3es. Teil, 4, 

465ff. - LAERI (Lit. zu § 71): 84ff. - RUSCA: Die Delikte in bezug auf den 
Personenstand, Ziircher Diss. (1939). 

1. Schutzobjekt ist der Personen- oder besser der Familienstand 
eines Menschen, die Zugehorigkeit zu einer bestimmten Familie. Darin 
liegt auch der Gedanke: Wahrung des Allgemeininteresses an der Auf
rechthaltung der Familienordnung. - Die Zugehorigkeit zu einer Familie 
wird begrundet durch eheliche oder uneheliche Abstammung. Sie ist 
naturgegeben, unwandelbar und ewig. Etwas anderes ist, daB die tat
sachliche Familienzugehorigkeit sich andern oder erweitern kann: 
durch die Adoption wird das angenommene Kind in die Familie des 
Annehmenden eingefugt und erhalt dessen Familiennamen (ZGB. 
Art. 268), durch die Ehe wird die Frau Familiengenossin des Mannes 
(ZGB. Art. 161). Aber die naturgegebene Zugehorigkeit zur Abstam
mungsfamilie bleibt bestehen. Deshalb kann auch der Stand eines 
Adoptierten oder einer Ehefrau in ihrer urspriinglichen Familie Gegen
stand der Unterdriickung oder Verfalschung werden. 

Danach bestimmt sich das Wesen der Familienstandsdelikte. Keine 
menschliche Handlung kann den gegebenen Familienstand zerstoren oder 
verandern. Moglich ist nur, daB durch Tauschungshandlungen ein 

1 Dazu, mit weiteren Daten, MITTERMAIER: 144, 147; vgl. auch TOBBEN: Hand
worterbuch der Kriminologie, 1 (1933), 194. Uber das VerMltnis zwsichen Blut
schande und Schandung, begangen an einem 14jahrigen Kind: Aarg. RSpr.14, 
Nr. 22 (Aarg. StGB. §§ 94 und 101, Idealkonkurrenz von ScMndung mit ver
Buchter Blutschande abgelehnt; zweifelhafter Entscheid). 

2 ZURCHER: Erlauterungen YE. 1908, 254. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Hiilfte. 28 
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bestehender Familienstand verdeckt oder ein nicht bestehender vor
gespiegelt wird 1. Dagegen muB sich das Strafrecht wenden. - Weil 
Falschungs- und Tauschungshandlungen zum Wesen der Familienstands
delikte gehoren, bestehen Beziehungen zu den Falschungsdelikten und 
zum Betrug 2• Ziirich § 199 z. B. fligt die Familienstandsfalschung beim 
Betrug ein. Luzern hat aus den Tatbestanden AmtsanmaBung, Unter
driickung des Familienstandes und AnmaBung eines Familienstandes 
(§§ 231-233) einen besonderen Titel mit der Bezeichnung: Von betriig
lichen Handlungen zur Beeintrachtigung fremder Amts- und Standes
rechte gebildet. Fiir die Systematik sollen aber nicht die Mittel der Tat
veriibung, hier die Tauschung, sondern das Schutzobjekt den Ausschlag 
geben. Unterdriickung und Falschung des Personstandes sind Delikte 
gegen die Familie 3 . 

II. Die bisherigen Rechte offenbaren in cler Gestaltung der ein
zelnen Tatbestande groBe Verschiedenheit und Unklarheit iiber das 
Wesen der Familienstandsdelikte 

Beispiele zeigen es: Ziirich § 199 stellt drei Tatbestande auf. In 
erster Linie solI strafbar sein, "wer sich einen falschen Familienstand 
verschafft'·'. Darin liegt zugleich die Verfalschung des eigenen Standes, 
unter Umstanden auch die Gefahrdung des Familienstandes einer an
deren Person. Zu denken ist an das Sich-Verschaffen und Benutzen 
falscber oder fremder Ausweispapiere. Der Tatbestand wird nicht schon 
durch die Fiihrung eines fremden Namens erfiillt. BloBe Namens
anmaBung kann eine Ubertretung sein (z. B. Freiburg Art. 129 II) und 
kann die privatrechtlichen Wirkungen gemaB ZGB. Art. 29 II nach sich 
ziehen. An zweiter Stelle steht der Tatbestand: einem Anderen einen 
falschen Familienstand verschaffen, was nur bedeuten kann, daB der 
Tater durch Tauschung den natiirlichen Familienstand einer Person 
verdeckt und einen nicht bestehenden vorspiegelt. Damit wird in vielen 
Fallen auch der dritte Tatbestand: einem Anderen den "ihm gebiihren
den Familienstand entziehen" erfiillt sein. Der Ausdruck "Entziehen" 
ist verfehlt. Es handelt sich nur um ein Unterdriicken des einer 

1 Dazu namentlich BINDING: Lb., 1, 23If.; R USCA: 93 ff. 
2 Zur geschichtlichen Entwicklung der Familien-(Personen-)standsdelikte 

J'liORF: Uber den reichsrechtlichen Begriff des Personenstandes und iiber die 
Personenstandsdelikte, Greifswalder Diss. (1904), 64ff. und namentlich RUSCA: 
Iff., 51£f. (Entwicklung des schweizer. Rechts). 

3 Rechtsvergleichende Daten zur Frage der Systematik bei KOHLRAUSCH: 
465ff.; 470f.: "Das geschiitzte Rechtsgut ist die tatsachliche Stell ung einer 
Person innerhalb des durch natiirliche und kiinstliche Verwandtschaft gebildeten 
Organismus." Weshalb der Hinweis auf die Familie vermieden wird, ist nicht 
verstandlich. Gut ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 259; LAERI: 86; RUSCA: 70. 
1m Vordergrund steht das Interesse des Staates an der Wahrung der Familien
ordnung, durch welche Ordnung zugleich die Interessen der Individuen, als Familien
mitglieder, ihren natiirlichen Schutz finden. 
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Person zukommenden Standes. Denkbar sind sehr verschiedene Falle: 
Die Zugehorigkeit eines Menschen zu seiner Familie wird unerkennbar 
gemacht - fUr den Trager des Familienstandes selbst, fUr seine Familie 
und namentlich fUr den Staat, die Zivilstandsbehorden. Ein Kind wird 
z. B. namenlos ausgesetzt. Weitere Beispiele: Ein Kind wird unter
schoben, als von einer Mutter geboren bezeichnet, die es nicht geboren 
hat. Ein unehelich geborenes Kind wird als ehelich geboren bezeichnet 
und behordlich gemeldetl. Ein Knabe wird als Madchen, ein noch 
Lebender als tot gemeldet, ein spater Geborener wird als Erstgeborener 
bezeichnet 2• Zurich fordert Tatbegehung in rechtswidriger Absicht. Das 
bedeutet hier nur die scharfste Vorsatznuance, nicht die Absicht, sich 
oder einem Anderen einen rechtswidrigen V orteil zu verschaffen oder 
einem anderen Schaden zuzufugen 3. 

Luzern § 232/3 unterscheidet zwischen Unterdruckung des Familien
standes (Kindesunterschiebung und -verwechselung) und AnmaBung 
eines fremden Familienstandes. Bern Art. 150 faBt unter der Bezeich
nung Unterdruckung des Familienstandes den Raub und das Verbergen 
eines Kindes, die Unterdruckung des Zivilstandes eigener oder fremder 
Kinder, die Kindesunterschiebung und die Nicht-Herausgabe eines Kin
des zusammen. Das ist einerseits zu weitgehend, andererseits luckenhaft. 
Baselstadt § 85 I umschreibt besser: Unterschiebung und Verwechs
lung eines Kindes, ferner Unterdruckung oder Veranderung des Zivil
standes einer anderen Person. Als Beeintrachtigung der Familienrechte 
nennt Thurgau § 95 neben der Veranderung oder Unterdruckung des 
Familienstandes eines Anderen das Sichbemachtigen eines fremdenKin
des unter 14 Jahren, urn es als sein eigenes Kind zu behandeln, wodurch 
sein Familienstand gefahrdet wird. 

Beachtlich sind welsche Rechte, die besonders die Unterdruckung 
oder Zerstorung der Beweise fur den ZiviIstand einer Person und das 

1 Dazu BE. 13, Nr. 52 zu § 236 des alten luzernischen StGB. von 1860 (Aus
lieferungsfall). Bemerkenswert Zurcher Bl. 31, Nr.42: Keine FiHschung des 
Familienstandes (Zurich § 199), wenn Eheleute das wahrend der Ehe geborene, 
jedoch vorehelich von einem Dritten gezeugte Kind als ehelich eintragen lassen; 
vgl. ZGB. Art. 252 1. - In der Unterlassung der Anmeldung der Geburt eines 
Kindes liegt die Familienstandsfalschung noch nicht. Sie erfolgt erst durch die 
Bewirkung unrichtiger Eintrage in die maBgebenden Register. Die Nichtanmeldung 
ist nur als Ubertretung von Art. 183 oder 61 der VO. vom 18. Mai 1928 uber den 
Zivilstandsdienst strafbar: Zurcher Bl. 40, Kr. 4. 

2 Weitere Beispiele bei ZELLER: Kommentar zurcher. StGB. § 199, N.3; 
ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 259f. - Man mag mit BINDING: Lb., 1, 232ff. 
zwischen Unterdruckung und Verfalschung des absoluten Familienstandes, d. h. 
der Zugehorigkeit zu einer bestimmten Familie, und des relativen Familien
standes, d. h. der Stellung einer Person in einer Familie, unterscheiden. 

3 ZUrcher Bl. 20, Nr. 182; 40, Nr.4 (S. 13). Anders ZELLER: Kommentar, 
§ 199, N. 4. 

28* 
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Unmoglichmachen des Beweises hervorheben; Wallis Art. 258, Neuen
burg Art. 329. Der Tater gefahrdet dadurch die richtige Feststellung 
des Familienstandes einer Person 1. 

III. Das G. Art. 216 bringt mit einer in den Hauptfragen zutreffen
den Umgrenzung die Abklarung 2 • Strafbar sind Unterdruckung und 
Falschung 3 des Personenstandes 4 eines anderen. Als Beispiel wird 
die Kindesunterschiebung hervorgehoben 5 . Bedauerlich ist jedoch, 
daB das Sichverschaffen eines falschen Personenstandes, die Familien
stands-AnmaBung (siehe z. B. Zurich § 199, Luzern § 233), unberuck
sichtigt geblieben ist s. 

Die Strafdrohung des Art. 216 lautet auf Gefangnis, in schweren 
Fallen auf Zuchthaus bis zu fiinf Jahren. Ein schwerer Fallliegt nament
rich vor, wenn der Tater aus Gewinnsucht gehandelt hat? In den Ent
wfufen, z. B. E. 1918 Art. 183 II, war Strafmilderung vorgesehen, wenn 
der Tater aus achtungswerten Beweggrunden gehandelt hat. Die Strei
chung dieses II. Absatzes erfolgte mit dem Hinweis auf die gleich
lautende allgemeine Milderungsnorm in Art. 64 8• Wallis Art. 259 und 
Neuenburg Art. 330 privilegieren FaIle der tatigen Reue: der Tater, der 
vor dem richterlichen Urteil aus freien Stucken ein Kind, dessen er sich 
bemachtigt hat, wieder zuruckbringt, oder der die unterdruckten 
Bew'eismittel fur den Familienstand wieder beibringt, kann milder be
straft, ja straflos gelassen werden. 

Mit dem Familienstandsdelikt konnen insbesondere der Tatbestand 
der Erschleichung einer falschen Beurkundung, die sog. mittelbare 
Falschbeurkundung (G. Art. 253) und auch eine Falschbeurkundung 

1 Vgl. KOHLRAUSCH: 471 und Prot. I. ExpKom. 2, 66. - Weitere kantonale 
Daten bei STOOSS: 2, 278ff.; RUSCA: 56ff.; zu St. Gallen Art. 77/78: Entschei
dungen des Kantongerichtes, 1939, Nr. 6, ferner Ziircher Bl. 40, Nr. 4. 

2 Die Entwicklungsgeschichte bei R USCA: 64 ff. 
3 Korrekter ware Verfalschung, da immer ein "echter" Personenstand exi

fltiert. Zum Begriff Unterdriickung MORF: a. a. O. 73f. 
4 Richtiger ware, nicbt vom "Personenstand", sondern vom "Familienstand" 

zu reden. Schutzobjekt ist die Familie. Kritik auch bei RUSCA: 74ff. 
5 Freiburg Art. 129 I, del' im iibrigen mit Art. 216 des eidg. G. iibereinstimmt, 

nennt neben del' Unterschiebung auch die Verwechslung. Dazu auch RUSCA: 
99££. - iller die Bedeutung des Wortes "Kind" bei del' Kindesunterschiebung 
streitet man sich. Zutreffend ist die Annahme, daB es sich um ein "neugeborenes 
Kind" handeln muB; LAERI: 88 unter Hinweis auf Art. 567 I des italienischen 
StGB. (neonato). 

6 Dazu Prot. I. ExpKom. 2, 63ff.; ZURCHER: Erlauterungen, 260 mit dem Hin
weis darauf, daB eventuell die Betrugsbestimmung und Art. 252 (falsche Ausweis
papiere) zur Anwendung kommen. Kritik des G. durch RUSCA: 87ff. 

7 Dazu die auf die Verschiedenheit del' Motive abstellende kasuistische Ge
staltung des Deliktes in Tessin Art. 276-280; vgl. auch LANG: Prot. II. ExpKom. 3, 
298, ferner RUSCA: lO8£f. 

S StenBull. NR. 1929, 531, 533. 
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im Sinne des Art. 317 konkurrieren 1. Dagegen ist die Unterdriickung 
einer Zivilstandsurkunde wohl nicht aus Art. 254, sondern nur aus 
Art. 216 zu bestrafen; siehe unten § 99 II 3. 

§ 75. Verletzung von Unterstiitzungs- und Erziehungspflichten. 
Entziehung und Vorenthalten von Unmiindigen. 

Literatur. STOOSS: Grundzuge, 2, 200f., 281£f. - FRIEDA DUENSING: Ver
letzung der Fursorgepflicht gegenuber Minderjahrigen (1903). - STEINEMANN: Die 
Vernachlassigung familienrechtlicher Pflichten, Zurcher Diss. (1922). - BUG MANN : 
Der Kinderhandel und seine Bekampfung, Ziircher Diss. (1928), mit reichen Lit.
Angaben. - v. WURSTEMBERGER: Kinderraub, Berner Diss. (1915). - ROSENFELD: 
VD. Bes. Teil, 5, 395, 481£., 497. - v. OVERBECK: Z. 43, 215f. - CLERC: Z,56, 
378 ff. - LAERI (Lit. zu § 71): 91£f. 

1. Die Art. 217-219 des G. enthalten Tatbestiinde, die sich gegen 
die Verletzung von Pflichten, welche sich aus familienrechtlichen Be. 
ziehungen ergeben, richten. 1m Vordergrund stehen hier iiberall zivil
rechtliche Bestimmungen und Sanktionen: Der Ehemann hat fUr 
Weib und Kind zu sorgen. Vernachlassigt er diese Pflicht, so kann der 
Richter schiitzende vermogensrechtliche MaBnahmen treffen (ZGB. 
Art. 152, 160 II, 111, 183 Ziff. 1: Giitertrennung auf Begehren der 
Ehefrau). Die Eltern haben Erziehungspflichten, und sie haben die 
Kosten des Unterhalts und der Erziehung ihrer Kinder zu tragen (ZGB. 
Art. 159 II, 212, 215 II, 289 I). Bei pflichtwidrigem Verhalten der 
Eltern haben die Vormundschaftsbehorden einzuschreiten (ZGB. Art.283, 
284 I; Wegnahme des Kindes und angemessene Versorgung, 285: Ent. 
ziehung der elterlichen Gewalt). Nach Art. 328/9 ZGB. sind Bluts
verwandte in auf- und absteigender Linie und Geschwister zu unter
stiitzen, wenn sie ohne diesen Beistand in Not geraten wiirden. - Der 
uneheliche Va ter hat die Mutter, deren Vaterscha£tsklage gutgeheiBen 
wird, schadlos zu halten (ZGB. Art. 317) und ihr unter Umstanden eine 
Geldsumme als Genugtuung zu zahlen (Art. 318). Die Art. 319, 320 und 
325 II des ZGB. bestimmen iiber die Sorge- und Unterhaltspflichten des 
auBerehelichen Vaters gegeniiber dem Kind. Nach Art. 321 kann der 
Richter den auBerehelichen Vater, wenn die Vaterschaft glaubhaft 
gemacht wird, schon vor dem Urteil anhalten, die mutmaBlichen Kosten 
der Entbindung und des Unterhaltes des Kindes fiir die erst en 3 Monate 

1 Vgl. unten § 99 I; THORMANN: Prot. II. ExpKom. 4, 271; THORMANN
v. OVERBECK: Art. 216, N. 1. und 9 Nicht zutreffend GAUTIER: Exp.Kom., eodem 
269, der wohl annimmt, die tauschende Erwirkung eines falschen Eintrages uber 
den Familienstand einer Person in die Zivilstandsregister sei Voraussetzung fur 
die Anwendung des Art. 216. Nein. Die Bestimmung umfaBt auch Falle, in denen 
die Zivilstandsbehorden nicht beansprucht werden, z. B. die Aussetzung eines 
Kindes, urn seinen Familienstand zu unterdrucken oder die Unterschiebung eines 
Kindes an Stelle eines verstorbenen ohne Registeranderung. 
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sicherzustellen. Art. 322 bestimmt endlich, daB die Anspriiche, die sich 
gegen den unehelichen Vater richten, auch gegen dessen Erben gehen. 
Art. 324 II verpflichtet die uneheliche Mutter fiir ihr Kind wie fiir 
ein eheliches zu sorgen 1. 

Die weitreichenden familienrechtlichen Normen sind fiir die Be
stimmung del' Tragweite del' Art. 217-219 des G. im Auge zu behalten. 
Del' Strafgesetzgeber hat die Frage zu losen, ob und wie weit er, iiber 
die zivilrechtlichen Sanktionen hinaus, Pflichtverletzungen unter Strafe 
stellen solI. Das G. betritt hier zum Teil N euland. Die bisherigen Rechte 
geben nul' mangelliafte Losungen. 

1m AnschluB an die Tatbestande, die Verletzungen del' Unter
stiitzungs- und del' Erziehungspflicht unter Strafe stellen, ist auch del' 
Art. 220 des G., das Entziehen und Vorenthalten von Unmiin
digen, zu erortern. Er geht in anderer Richtung, weist abel' auch auf 
Verletzung von Bestimmungen hin, die in familienrechtlichen Verhalt.
nissen begriindet sind (unten VI). 

II. Das strafrechtliche Hauptstiick ist del' weitgespannte Tatbestand 
in Art. 217 I des G.; VernachIassiglIng von familienrechtlichen Unter
halts- lInd UnterstiitzlIngspflichten aus bosem Willen, aus Arbeits
scheu odeI' aus Liederlichkeit. Die Strafdrohung lautet auf Ge
fiingnis, wahrend die Vorentwiirfe (VE. 1903 Art. 254, VE. 1908 Art. 264) 
nul' einen mit Haft bedrohten Ubertretungstatbestand vorgesehen hatten. 
Die Nebenstrafe; Entziehung del' elterlichen Gewalt. gemaB Art. 53 steht 
dem Stra.frichter iiberdies zur Verfiigung. 

Kantonale, allerdings ZUlll Teil unvollkommene Vorbilder bestehen 2. 

Hervorzuheben ist Ziirich § 148, der in del' Rechtsprechung eine be
merkenswerte Entwicklung erfahren hat. Strafbar sind Elt.ern und 
Pflegeeltern, die ihre Pflichten "in bezug auf die Besorgung odeI' Ver
pflegung der ihnen angehorigen oder anvertrauten Kinder groblich ver
letzen". In weiter Auslegung bestrafen die ziircherischen Gerichte nicht 
nul' Eltern, die ihr Kind schlecht behandeln odeI' miBha.ndeln, worauf 
del' Tatbesta.nd zunachst hinzudeuten scheint, sondern auch wenn sie 
es in Kleidung, Nahrung und Unterkunft vernachlassigen. Bestraft wer-

1 Vgl. zu den Bestimmungen des ZGB. auEer den Kommentaren zum Familien
recht von GlVIfR, SILBERNAGEL und EGGER und del' dort genannten zivill'echtlichen 
Literatur insbesondere GROB: Das Recht des Kindes auf die Fiirsorge del' Eltern, 
Ziircher Diss. (1912); HUBSCHER: Unterhalts- und Unterstiitzungspflicht im 
Familienrecht des schweizer. ZGB., Ziircher Diss. (1918); NEHRWEIN: Del' Unter
haltsanspruch des auEerehelichen Kindes, Ziircher Diss. (1931); HEIDI SEILER: Die 
Verwandtenunterstiitzungspflicht, insbesondere im internationalen Privatrecht del' 
Schweiz, Berner Diss. (1937); ferner ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 470ff. und 
namentlich STEINElVIANN: 34ff. 

2 Zusammenstellung kantonaler Rechte bei DUENSING: 99ff.; STEINElVIANN: 
10ff. 
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den auch der geschiedene Ehemann und der uneheliche Vater, die bos
willig ihnen auferlegte Unterhaltsbeitrage fUr ihre Kinder nicht be
zahlen1. Bern hat in Art. 37 des Armenpolizeigesetzes von 1912 die bos
willige NirhterfiHlung von Unterstiitzungs- und Alimentationspflichten 
allgemein, nicht nur mit Bezug auf Kinder, unter Strafe gestellt. Be
stimmungen, zum Teil allerdings nur Ansatze zu einer Ordnung, ent
halten ferner Luzern PolStG. §§ 88 und 155, Obwalden PolStG. 
Art. 104, Solothurn § 115, Schaffhausen § 190 und St. Gallen Art. 
1912. Baselstadt PolStG. § 53 bestraft denjenigen, der sich der ihm 
obliegenden Pflicht zum Unterhalt seiner Familie oder zu Vermogens
leistungen, die ihm als Vater eines au.Berehelichen Kindes obliegen, 
entzieht. Freiburg Art. 113 hat im Wesentlichen die Bestimmung der 
eidgenossischen Entwiirfe iibernommen. Ausfiihrlich umschreibt Waadt 
Art. 171/172 die abandon de famille: Verletzung der Unterhaltspflicht 
gegeniiber ehelichen und unehelichen Verwandten in direkter Linie, ge
geniiber Adoptivkindern und gegeniiber dem Ehegatten, wenn sie Not 
leiden oder genotigt sind, fremde Hilfe zu beanspruchen 3. Aargau hat 
im sog. 1. Erganzungsgesetz betreffend die Strafrechtspflege von 1886 
in sein Zuchtpolizeigesetz (§ 2 III) den Tatbestand eingefiigt: Eltern, 
welche ihre Familienpflichten beharrlich und trotz vorausgegangener 
Warnung durch den Gemeinderat vernachlassigen und ihre Angehorigen 
dadurch in Notstand versetzen 4. Genf Art. 291 schiitzt die Kinder und 

1 S. schon Allg. Teil, 15, und dort zitierte Entscheide. Vgl. femer Ziircher 
Bl. 18, Nr. 14 und JZ. 23, 218, Nr. 43: Erfiillung des Tatbestandes nur, wenn 
durch Nichtzahlung von Unterhaltsbeitragen das Wohl der Kinder beeintrachtigt 
oder geschadigt wird und der - geschiedene - Vater das wuBte. Anders jetzt 
Bl..32, Nr. 62 und JZ. 29,203, Nr. 36; 36, 204, Nr.146: Bestrafung auch dann, 
wenn eine Schadigung der Kinder unterblieb, weil von anderer Seite geholfen 
wurde; vgl. femer JZ. 36, 255, Nr. 182 und Ziircher BI. 39, Nr. 149. - Uber die 
Entwicklung der ziircher. Rechtsprechung bis 1921 STEINEMANN: Iff.; statistische 
Daten fUr die Jahre 1914-1918: 4f.; vgl. femer BUGMANN: 86ff. 

2 Zu St. Gallen JZ.25, 69, Nr. 13: Bestrafung eines unehelichen Vaters, der 
seiner UnterhaltspfIicht nicht nachkommt. 

3 CAPT et GAMBONI: Edition annotee, Art. 171, N. 2: "L'inculpe n'est pas 
excusable, pour Ie motif que la victime serait deja assistee, si sans cette assistance 
elle se trouvait dans Ie Cesoin." 

4 Rechtsprechung: BE. 26 I 311 und AargRSpr. 14, Nr.72: Das Vergehen 
richtet sich nach der Auffassung der aargauischen Gerichte nicht nur gegen die 
Familienangeh6rigen, sondem auch gegen die Trager der offentlichen Armenunter
stiitzungspfIicht, Z. B. gegen die pflichtige Gemeinde. Das ist nach dem Text der 
Bestimmung mehr als fraglich. Vgl. auch AargRSpr. 21, Nr. 51; 22, Nr. 28. - Zahl
reiche auslandische Gesetzgebungen haben in neuerer Zeit Bestimmungen gegen die 
Vemachlassigung der FamilienpfIichten (l'abandon de famille) geschaffen; Z. B. 
Frankreich in einem Sondergesetz vom 7. Februar 1924 und 3. April 1928, dazu 
reiches, auch rechtsvergleichendes Material bei LATREILLE: Le delit d'abandon 
de famille, These (Toulouse, 1926); CASANOVA: L'abandon de famille en droit 
penal fran<;ais, These (Toulouse, 1931) mit weiteren Literaturangaben; MAss 
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den Ehegatten gegen den Tater, der sie "par suite de la privation des 
aliments ou vetements indispensables" Not lei den laBtl. 

Zu Art. 217 I des G.2 ergibt sich: 
1. Er bezieht sich nur auf okonomische Verhiiltnisse, die Verletzung 

der Pflicht, Familienangehorige wirtschaftlich zu unterhaIten oder 
zu unterstfttzen. Der Kreis der Unterstiitzungsberechtigten wird durch 
die Worterklarung: Angeh orige in Art. no Ziff. 2 fUr das Straf
recht abschlieBend umgrenzt. Die korperliche MiBhandlung, Vernach
lassigung und U'beranstrengung von Kindem mit der Wirkung, daB 
deren Gesundheit eine Schadigung oder schwere Gefahrdung erleidet, 
werden durch die Art. 134/135 erfaBt (oben § 14). 

2. 1m Rahmen des Art. 217 I kommen als Tater - weitergehend als 
nach den meisten bisherigen Rechten - Personen in Betracht, denen 
nach den familienrechtlichen Bestimmungen des ZGB. eine Unterhalts
oder Unterstiitzungspflicht obliegt (oben 1.), also auch geschiedene 
Eltern, ferner gemaB ZGB. Art. 328/329 auch Geschwister. Uber den 
auBerehelichen Vater bestimmt, mit zum Teil anderer Tatbestands
umschreibung, Art. 217 II besonders (unten III.). 

3. Die Vernachlassigung der Unterstiitzungspflicht besteht in der 
NichterfiiIlung,auch in einer bloB teiIweisenErfiiIlung. Voraussetzung ist 
der Vorsatz. Aber das G. fordert dariiber hinaus, daB der Tater aus 
b6sem Willen, aus Arbeitsscheu oder aus Liederlichkeit seine Pflichten 
nicht erfiilIt hat. Mit dem Hinweis auf diese Momente geht das G. iiber 
die Bestimmungen des ZGB. gegeniiber Pflichtvergessenen hinaus. Der 
Ausdruck: boser WilIe 3 weist auf eine Geisteshaltung hin. Der Tater 
konnte leisten, er unterlaBt es aus Trotz, aus Bosheit, aus Rachsucht, 
aus Lust an der Schikane, z. B. gegeniiber der geschiedenen Ehefrau. 
Die Ausdriicke Arbeitsscheu und Liederlichkeit - was hier nicht 
als Fahrlassigkeit gedeutet werden solI - kennzeichnen den Tater als 
einen pflichtvergessenen Menschen, der sein Einkommen verpraBt oder 
aus Faulheit nicht arbeitet 4 . Wer unverschuldet arbeitslos ist und des-

GESSTERANUS: Revue internationale de Droit penal, 11, 98ff. (rechtsvergleichend); 
ANCEL: Revue (beIge) de Droit penal, 17, 977ff., 1120ff. Ferner Italien, StGB. 
von 1930 Art. 570, dazu LEoNE: La violazione degli obblighi di assistenza familiare 
mit geschichtlichen und rechtsvergleichenden Daten (1 ff.) und weiteren Literatur
hinweisen; CONTI: Annali di Diritto e Procedura penale, 2, Heft 12 (Separatabzug); 
LAERI: 93ff. 

1 Dazu JZ.27, 280, Nr.220: Anwendung auch auf den unehelichen Vater, 
jedoch nur wenn die Vaterschaft gerichtlich festgestellt oder rechtsformlich (ZGB. 
Art. 303) anerkannt wurde. 

2 tiber die Entwiirfe STEINEMANN: 24ff. 
3 Dieses Moment ist erst spat in den Tatbestand eingefiigt worden; Prot. 

II. ExpKom. 4, 70; STEINEMANN: 60ff. 
4 RegelmaBig liegtein U nterlassungsdelikt vor, einBegehungsdelikt dann, wenn der 

Tater z. B. seine Bank anweist, keine Zahlung zu leisten; v. OVERBECK: Z. 43, 215f. 
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halb oder wegen Krankheit seine Unterhalts· und Unterstiitzungs. 
pflichten nicht erfiillen kann, bleibt selbstverstandlich strafIosl. Art. 43 
sieht fUr den Tater, dessen Delikt mit seiner Arbeitsscheu oder seiner 
Liederlichkeit im Zusammenhang steht, unter Aufschiebung der Strafe, 
die Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt vor. Das Delikt des 
Art. 217 ist ein typischer Fall fUr die Anwendung dieser Bestimmung 2. 

DaB eine Bestrafung wegen Verletzung der Unterstiitzungspflicht 
nicht gegen das Verbot des Schuldverhaftes (BV. Art. 59 III) verstoBt, 
ist zweifellos und vom Bundesgericht wiederholt festgestellt worden 3. -

Selbstverstandlich sind aber gegeniiber dem Tater ne ben den Straf· 
und MaBnahmebestimmungen auch die Hilfen des ZGB. und der Schuld
betreibung wirksam. 1st die Unterstiitzungspflicht fraglich oder be
stritten, so muB sie zunachst, natigenfalls in einem ZivilprozeB, abgeklart 
werden 4. 

4. Haufig wird die Figur des fortgesetzten Deliktes (G. Art. 71 III) 
gegeben sein 5, z. B. in dem typischen Fall, da der Tater die Leistung 
von monatlichen Unterhaltsbeitragen fortlaufend unterlaBt. 

5. fiber den Begehungsort bestanden in der bisherigen Rechtspre
chung Zweife1 6 • Art. 7 des G. gibt eine Lasung: Die Tat ist sowohl 
da begangen, wo oder von wo aus der Tater hatte leisten sollen, als auch 
da, wo der Erfolg, die Schadigung des Unterstiitzungsberechtigten, ein
getreten ist 7. 

III. Art. 217 II des G. gibt fUr zwei Falle der Vernachlassigung der 
Unterstiitzungspflicht eine erweiterte Lasung in dem Sinne, daB nicht 
nur die Verletzung aus dem Gesetz sich ergebender Unterstiitzungs
pflichten strafbar ist, sondern auch die NichterfUllung einer freiwillig 
aner kann ten Pflicht. 

1. Das gilt mit Bezug auf auBereheliche Kinder. AuBer den 
'Fallen gemaB ZGB. Art. 319, 320 und 325 II solI auch bestraft werden, 

1 ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908,471. 
2 Vgl. YE. 1908 Art. 264, der die Vernachlassigung der Familie als Ubertretung 

behandelt und Einweisung in eine Arbeitserziehungs- oder in eine Trinkerheil
anstalt ausdrucklich vorgesehen hatte. Dieser Hinweis ist, nachdem der Tatbestand 
als Vergehen gestaltet worden ist, nicht mehr notig; dazu GAUTIER: Prot. Exp
Kom. 4,71. 

3 BE. 1, Nr. 65; 3, 459; 5, 452f. 
4 Vgl. MULLER: Prot. II. ExpKom. 4, 73. 
o KOPFLI: ZUrcher. StGB. § 148, Nr.241; kein Dauerdelikt, wie ZELLER: 

Kommentar zurcher. StGB. § 148, N. 4 annimmt. 
6 Zurcher Bl. 18, Nr. 163 (Begehungsort am Wohnsitz des Unterstutzungs

berechtigten); 34, Nr. 30 (am Wohnsitz des Pflichtigen); AargRSpr. 14, Nr. 72 und 
21, Nr. 51 (Begehungsort auch die Heimatgemeinde des in Not Geratenen, wenn 
sie zur Unterstutzung herangezogen wird; auch gegen sie richtet sich das Delikt). 
Zu eng THORMANN-V. OVERBECK: Art. 217, N. 4, (Begehungsort am Wohnsitz des 
zu Unterstutzenden). Vgl. jetzt auch CLERC: Z. 56, 388 ff. 

7 Richtig schon, unter Hinweis auf Zurich StPrO. § 1 II, Zurcher Bl. 36, Nr. 69. 
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wer freiwillig vermogensrechtliche Pflichten gegeniiber einem auBer
ehelichen Kind anerkannt hat und die Erfiillung dieser Pflichten aus 
bosem Willen, aus Arbeitsscheu oder aus Liederlichkeit unterliiBt. Nicht 
Art. 303 ZGB. - die rechtsformliche Anerkennung einer auBer
ehelichen Vaterschaft - liegt hier zugrunde, denn in dies em Fall er
gibt sich die Unterstiitzungspflicht schon aus dem Gesetz (ZGB. Art. 325 
I und II). Strafbar ist auch, wer sich obligatorisch zu Vermogens
leistungen verp£lichtet hat und diese Pflicht in den Wind schlagtl. Nach 
dem Wortlaut des Art. 217 II - "wer - - - die ihm aus - - - frei
williger Anerkennung obliegenden vermogensrechtlichen Pflichten gegen
iiber - - - einem auBerehelichen Kinde nicht erfiillt" - muB an
genommen werden, daB als Tater nicht nur der auBereheliche Vater, 
sondern auch eine andere Person, die sich 0 bliga torisch gebunden hat, 
in Frage kommen kann 2. Art. 217 II ist besonders weit gefiihrter Schutz 
des unehelichen Kindes. 

2. Entsprechender Schutz sollder auBerehelich Geschwangerten 
zuteil werden. Als familienrechtliche Grundlage kann wohl nur 
ZGB. Art. 321 in Betracht kommen, wonach der Richter, wenn eine 
Vaterscbaft glaubhaft gemacht wird und die Geschwangerte sich in 
Not befindet, den Schwangerer schon vor dem Urteil zu finanzieller 
Sicherstellung anbalten kann 3. Die MiBachtung eines solchen richter. 
lichen Vorentscheides, aber iiberdies die Nicbterfiillung von freiwillig 
gegeniiber der Geschwangerten iibernommenen Leistungspflicbten 
machen aus Art. 217 II strafbar. Als Tater kommt nur der Schwan
gerer in Frage (verbo: "gegeniiber einer von ibm auBerehelich Ge
schwangerten"). Die Praxis wird dieser Bestimmung kaum ein sehr 
weites Anwendungsfeld offnen konnen. Sie wird erganzt 

1 Lehrreich dazu Ziircher Bl. 18, Nr. 93: Verletzung del' Unterstiitzungspflicht 
auch durch einen Vater, del' fl'eiwillig, abel' nicht rechtsformlich gemaB ZGB. 
Art. 303, die auBereheliche Vaterschaft anel'kannt und sieh durch den AbschluB 
eines "Vergleiches" zu Vermogensleistungen verpflichtet hat. Anders dagegen das 
Gerifer Urteil in JZ. 27, 280, Nr. 220 zu StGB. Art. 291, das gerichtlich festgestellte 
odeI' reehtsformlich anerkannte Vaterschaft voraussetzt. - ZGB. Art. 304 schlieBt 
die Anerkennung eines im Ehebruch odeI' in Blutsehande erzeugten Kindes aus. 
Moglich ist abel' die freiwillige Anerkennung von Vermogensleistungen und in del' 
Folge die Erfiillung des Straftatbestandes gemaB Art. 217 II. 

2 Vgl. schon den ganz allgemein gehaltenen Art. 37 des bernischen Armen
polizeigesetzes von 1912: boswillige Niehterfiillung einer "dureh schriftlichen Ver
trag" iibernommenen Unterstiitzungs- oder Alimentationspflicht; siehe auch Frei
burg Art. 130. Luzern PolStG. § 155 Ziff.3 nennt hier nul' den auBerehelichen 
Vater als Tater. 

3 Dazu schon ausdriicklich Luzern PolStG. § 155 Ziff. 4: Bestrafung des auBer
eheliehen Schwangerers, del' die ihm nach Art. 321 des ZGB.auferlegte Sicher
stellung aus Boswilligkeit odeI' Liederlichkeit innerhalb del' vom Richter bestimmten 
Frist nicht leistet. 
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IV. durch den Tatbestand: Verlassen einer Geschwangerten (G. 
Art. 218) 1. Die Bestimmung geht .darauf aus, den gewissenlosen Mann 
zu treffen, der eine Frau auBerehelich geschwangert, sie in eine Notlage 
und vielleicht zum Verbrechen - Kindestotung, Abtreibung, Aus
setzung - gebracht hat, ohne daB er daffu zur Verantwortung gezogen 
werden kann 2. Der Tatbestand, der in der Gesetzesberatung Wider
spruch begegnete 3, enthalt einschrankende Klauseln: 

1. Tater ist nur ein auBerehelicher Schwangerer, nicht der Ehe
mann. Aber der Schutz kann auch einer Ehefrau zuteil werden, wenn 
nachgewiesen wird, daB sie von einem Dritten geschwangert wurde. 
Voraussetzung ist, daB das feststeht und, in jedem Fall, daB der Tater 
weiB, daB er die Frau geschwangert hat. Hat die Schwangere auch mit 
anderen Mannern Beziehungen gehabt, so ist die Bestimmung nicht an
wendbar 4• 

2. Die verlassene Frau muB sich in bedrangter Lage befinden. Nicht 
nur finanzielle Not kommt in Betracht. Die auBerehelich Gescbwan
gerte hat regelmaBig mit Hindernissen und Anfecbtungen verschiedener 
Art zu kampfen 5. 

3. Die Tat besteht darin, daB der Schwangerer vorsatzlich die Frau 
im Stiche la 13t "und sie dadurch einer Notlage preisgibt". Mit einigem 
Recht ist die Unbestimmtbeit dieser Fassung hervorgehoben worden 6. 

Zu kritisieren sind auch die Worte: sie einer Notlage preisge ben. Die 
Frau befindet sich bereits in bedrangter Lage. Gemeint kann also nur 
sein, daB der Tater nichts unternimmt, um der Frau in ihrer Lage zu 
helfen. Aber auf welche Weise? Der Richter wird nach freiem Ermessen 
den Einzelfall wurdigen mussen. Je nachdem solI der Tater durch Rat 
oder Tat, namentlich auch finanziell die Schwangere unterstutzen. Er 
macht sich strafbar, wenn er iiberhaupt nichts tut. Das G. verwendet 
den Ausdruck "Imstichelassen" auch bei der Aussetzung (Art. 127) und 

1 Uber die Bestimmung in den Entwiirfen (VE. 1903 Art. 142, VE. 1908 
Art.4ll) STEINEMANN: 30ff.; THOR)lANN (Lit. zu den Vorbemcrkungen dieses Ab
schnittes): 192f.; zur endgiiltigen Fassung StenBull. NR. 1929, 530ff., 778ff.; 
StR. 1931, 544ff. 

2 ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 26lf. mit Hinweisen auf auslandische 
Rechte (Finnland, Norwegcn); Prot. II. ExpKom.3, 299ff.; 4, 70ff. Luzern 
PolStG. § 90 bestimmt: "Wer eine Frauensperson, die von ihm auBerehelieh 
schwanger ist, bOswillig oder leiehtfertig im Stiche laBt, wird mit Gefangnis be
straft." Vgl. aueh BRAENDLI: Das Verbreehen der Kindest6tung, Berner Diss. 
(ohne Jahreszahl), 105ff. 

3 Prot. II. ExpKom. 3, 300ff.; 4, 70ff.; StenBull. StR. 1931, 544f. 
4 Zu diesen Fragen Prot. II. ExpKom.3, 300f. (GAUTIER, ZURCHER), 302 

(LACHENAL); BRAENDLI: a. a. O. llOff. 
5 A. M. THORMANN -v. OVERBECK: Art. 218, N. 3 (nur finanzielle N otlage, was 

sieh aus dem Wortlaut des G. ergeben solI). 
6 Prot. II. ExpKom. 3, 30lff.; 4,71,73. 
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in Art. 128; oben § 12 I und III. Del' Unterschied gegeniiber dem Au:;;
setzungsdelikt, insbesondere gegeniiber Art. 127 Ziff. 1 II, liegt darin, 
daB die Aussetzung ein Obhut- odeI' ein (rechtliches) Fiirsorgeverhaltnis 
voraussetzt. Davon ist im Art. 218 nicht die Rede. Ihm liegt nur del' 
Gedanke einer moralischen Pflicht zum Beistand zugrunde. Die Be
stimmung solI das Gewissen schlechter odeI' leichtfertiger Manner 
scharfen. Darin liegt ihre Rechtfertigungl. 

4. Die Strafdrohung geht auf Gefiingnis, wobei die ungleich schwerere 
Strafe des Aussetzungsdeliktes - Zuchthaus bis zu 5 J ahren odeI' Ge
fangnis nicht unter 1 Monat - zu beachten ist. - Del' Art. 218 enthalt 
richtig das Antragserfordernis. Fiir die Entscheidung, ob del' Tater 
bestraft werden solI, ist auf die EntschlieBung del' Geschwangerten ab
zustellen. 

5. Nicht selten werden mit dem Art. 218 Verfiihrungsdelikte (G 
Art. 196/197) konkurrieren. 

V. Unter del' wenig aufschluBreichen Bezeichnung Verletzung del' 
Erziehungspflicht stellt del' Art. 219 des G. bestimmte FaIle des Kinder
handels unter Strafe. 1m Hinblick auf Art. 202 (Frauen- und Kinder
handel) hat del' Art. 219 diesen Ausdruck vermieden. Nach Art. 202 ist 
strafbar, weI' mit Minderjahrigen "Handel treibt", urn del' Unzucht eines 
Anderen Vorschub zu leisten (oben § 30). Jedermann kann Tater sein. 
Art. 219 hat ganz andere FaIle im Auge. Er ist erst durch die II. ExpKom. 
in das G. eingefiigt worden 2. 

1. Die Bestimmung kniipft an Art. 275 II des ZGB. an: die EItel'll 
haben ihren Kindel'll gegeniiber Erziehungspflichten. Sie diirfen 
sich ihrer nicht entledigen. Pflichtwidriges Verhalten solI zu beh6rd
Iichem Einschreiten fiihren (ZGB. Art. 283f£.)3. Die Strafbestimmung 
des Art. 219 verstarkt fiir bestimmte besonders krasse FaIle del' Pflicht
verletzung den zivilrechtlichen Kinderschutz. Eheliche, uneheliche und 
Adoptiveltern, del' jeweilige Inhaber del' elterlichen Gewalt, kommen als 
Tater in Betracht. Die Erziehungspflichten liegen ihnen in gleicher Weise 
ob; vgl. ZGB. Art. 268 II, 324 II, 325 II4. Del' Begriff: Kind ist hier 
natiirlich nicht mit del' in Art. 82ff. des G. enthaltenen Begrenzung zu 
verstehen. Auch altere Kinder k6nnen unter Verletzung del' Erziehungs
pflicht verhandelt werden. Sie dauert mindestens bis zur Miindigkeit 

1 Gut dazu HXBERLIN: StenBull. StR. 1931, 545f., wo immerhin auf mehr
fache Beweisschwierigkeiten hingewiesen wird. 

2 Prot. II. ExpKom.2, 499ff.; 3, 306ff. (Antrage SILBERNAGEL, ZURCHER, 
KRONAUER); 4, 77ff., ferner StenBull. NR. 1929,532,534. 

3 Dazu CALAME: Prot. II. ExpKom.4, 83, der die zivilrechtlichen Hilfen fur 
ausreichend halt. tiber die zivilrechtlichen Sanktionen BUGMANN: 45ff. 

4 Der auBereheliche Vater hat Erziehungspflichten allerdings nur, wenn er 
das Kind freiwillig anerkannt hat, oder werm es ihm mit Standesfolge zugesprochen 
wurde. 
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des Kindes (ZGB. Art. 213) 1. - Fiir Pflegeeltern 2, GroBeltern und auch 
fiir Inhaber der vormundschaftlichen Gewalt gilt Art. 219 nicht. Das 
G. hatte sie, wenn es sie in die Strafnorm hatte einbeziehen wollen, aus
drucklich nennen mussen. 

2. Die Tragweite der Strafbestimmung ist eingeschrankt. Voraus
setzung ist, daB der Tater sich seines Kindes dadurch entledigt, daB er 
es zu dauernder Pflege Personen ubergibt, bei denen es sittlich oder 
korperlich gefahrdet ist. Mit dieser aIlgemein gehaltenen Umschreibung 
sollen die FaIle des sog. Kinderhandels gekennzeichnet werden. Ge
dacht ist an Auswuchse des Kost- und Pflegekinderwesens, schwindel
hafte Adoptionen, das "Verkaufen" und "Vermieten" von Kindern, um 
sie zum Bette!, zu Schaustellungen und anderen ublen Dingen zu miB
brauchen 3. Das G. schrankt hier allerdings durch die Voraussetzungen 
ein, daB die Eltern sich des Kindes entledigen und es dauernd unzu
verlassigen Personen uberlassen. Die sog. Engelmacherei faUt selbst
verstandlich nicht unter die Bestimmung. Sie ist ein Totungsdelikt, das 
namentlich Zieheltern und ubel beleumdeten Hebammen zur Last fallen 
kann. Aber die uneheliche Mutter z. B., die ihr Kind einer solchen 
Person ubergibt, macht sich, wenn sie die mit der Ubergabe verbundene 
Gefahr fiir das Kind kennt oder hatte kennen mussen, aus Art. 219, 
unter Umstanden aber auch aus Art. 127 (Aussetzung) strafbar; unten 3. 
- Die Tragweite des Art. 219 ist theoretisch schwer zu uberschauen. 
Erst die Rechtsprechung kann hier mit der Zeit groBere Klarheit schaffen. 

Ahnliche Bestimmungen bestanden bereits in Glarus § 102 (Abgabe 
eigener oder anvertrauter Kinder, namentlich aus Boswilligkeit oder aus 
Gewinnsucht, an unzuverlassige Personen), in Schaffhausen § 115 (Uber
lassung von Kindern und Pflegebefohlenen an Andere "zu einer die Sitt
lichkeit gefahrdenden Beschaftigung oder Lebensweise") und ahnlich in 
Graubunden § 121 unter dem Titel: GewaltmiBbrauch von Eltern und 
Vormundern. 4 Freiburg Art. 131 lautet ahnlich wie das eidgenoss. G., 
stellt aber die allgemein gefaBte Formel voran: "Eltern, die die Erzie
hung ihres Kindes in hohem Grade vernachlassigen." 5 

3. Der Art. 219 ist ein Gefahrdungsdelikt. Der Tater bringt das 

1 So auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 219, N. 3. 
2 Uber ihre Rechtsstellung BUGMANN: 40f., 4Sf., 50ff. : offentlichrechtliche Be

stimmungen iiber das Pflegekinderwesen; vgl. dazu die Art. 34 und 35 des ber
nischen Armenpolizeigesetzes von 1912 (Vernachlassigung und MiBhandlung von 
Pflegepersonen) . 

3 Tatsachenmaterial haben SILBERNAGEL: Prot. II. ExpKom.2, 500f. und 
3, 307ff. und namentlich BUGMANN: 9ff., 20ff. beigebracht. 

4 S. auch BUGMANN: 9lff. mit der Feststellung, daB seit 30 Jahren - bis 
1925 - keine Verurteilungen auf Grund dieser Bestimmungen erfolgt sind. 

5 Uber internationale Bestrebungen zur Bekampfung des Kinderhandels BUG
MANN: 113ff. 
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Kind in eine Lage, in der es in sittlicher odeI' korperlicher Beziehung 1 

gefahrdet ist. Damit riickt del' Tatbestand in die Nahe del' vom G. sehr 
weit gefaBten Aussetzung (Art. 127). In del' Gesetzesberatung ist das 
Verhaltnis zu diesel' Bestimmung kaum gepriift worden. Es ist abzu
klaren: Nach Art. 127 Ziff. 1 list wegen Aussetzung strafbar, weI' 
einen Hilflosen, fiir den er zu sorgen hat, einer Gefahr fiir das Leben odeI' 
einer schweren unmittelbaren Gefahr fiir die Gesundheit aussetzt. Bei 
del' Entscheidung eines Falles von Kinderhandel ist von del' spezieller 
gefaBten Bestimmung des Art. 219 auszugehen (oben § 12 III 3). Zeigt 
sicli jedoch, daB Eltern, die ihr Kind verhandeln, es mit Wissen und 
Willen - mindestens mit dolus eventualis - einer Lebensgefahr odeI' 
einer schweren "unmittelbaren" Gesundheitsgefahr ausgesetzt haben, so 
solI die strengere Strafnorm des Art. 127 zur Geltung gelangen. 

4. Del' Kinderhandel nach Art. 219 ist ein Vorsatzdelikt. Fur die Er
wllung des Tatbestandsmomentes: Gefahrdung in sittlicher odeI' korper
licher Beziehung genugt es jedoch, wenn del' Tater wuBte odeI' hatte an
nehmen mussen, daB er das Kind gefahrdet. Das G. verwendet hier die 
gleiche Formel wie in Art. 144 (Hehlerei), in Art. 226 I (Herstellen von 
Sprengstoffen) und in Art. 295 n ctibertretung des Wirtshausverbots). 
Damit ist jedoch nicht ein Tatbestand del' fahrlassigen Verletzung del' 
Erziehungspflicht geschaffen 2. Die Formel stellt eine Beweiserleichte
rung dar. Del' deutliche Beweis, daB del' Tater um die Gefahrdung 
ge"\'\ruBt hat, wird unter Umstanden nicht gelingen. Abel' es soIl geniigen, 
daB fur den Richter feststeht, del' Tater hiitte die Gefahr fiir das Kind 
erkennen konnen und habe es trotzdem einer unzuverlassigen Person iiber
geben. Dann hat er seine Erziehungspflichten vorsatzlich, mindestens 
mit dolus eventualis, verletzt 3. 

5. Del' Kinderhandel ist mit del' Ubergabe des Kindes an die unzu
vedassige Person vollendet. Versuch ist moglich. Er liegt abel' nicht 
schon in beirn Kinderhandel haufig vorkornmenden dubiosen Zeitungs
inseraten. Sie sind nul' Vorbereitungshandlungen. Urn sie zu treffen, 
ware eine besondere Strafnorm notwendig 4 . 

1 BUGlVIANN: no kritisiert, daB das G. eine Gefahrdung dell geistigen Wohls 
bei einem in fremde Pflege gegebenen Kindes nicht beriicksichtigt. Von einer 
Gefahrdung in geistiger Beziehung zu reden, ware jedoch gesetzgeberisch zu 
vag. 

2 Anders, mit der Annahme, dem Vorsatz sei grobe Fahrlassigkeit gleichgestellt, 
THORMANN-V. OVERBECK: Art. 219, N. 8. 

a Vgl. oben § 58 II 4 (Schuld des Hehlers). Zu weit geht BUGMANN: 103, 108, 
der auch den fahrlassigen Kinderhandel unter Strafe stellen will. 

4 Prot. II. ExpKom. 2, 499: Antrag SILBERNAGEL, wonach schon strafbar sein 
sollte, wer "Anstalten trifft", urn ein Kind zu verhandeln; ferner 3, 306f.: gewerbs
maBiges und offentliches Sich-Empfehlen von Hebammen und Leitern von Ent
bindungsanstalten zur Unterbringung von Kindern, ohne daB eine besondere bc
hordliche Bewilligung vorliegt; Veroffentlichung von Gesuchpn urn Ahgabe oder 
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6. Der Kinderhandel i'St ein zweiseitiges GeschiiJt. Art. 219 nennt 
aber als Tater nur die Eltern, die ihr Kind verkaufen, vermieten, ver
schenken. Die Personen, die das Kind ubernehmen, konnen sich nach 
den allgemeinen Regeln, als Anstifter, unter Umstanden auch als Ge
hilfen strafbar machen. FUr sie kommen ferner namentlich die Tat
bestande der MiBhandlung, Vernachlassigung und Uberanstrengung von 
Pflegebefohlenen in Betracht (Art. 134/135) 1. 

1. Die Strafdrohung des Grundtatbestandes lautet auf Gefangnis. 
Der Abs. 2 des Art. 219 erhoht das Strafminimum auf 3 Monate, wenn 
die Ubergabe des Kindes aus Gewinnsucht (dans un dessein de lucre) 
geschieht 2• In der Regel wird sich die Anwendung der Nebenstrafe der 
Entziehung der elterlichen Gewalt empfehlen (Art. 53). 

VI. Entziehen und Vorenthalten von Unmiindigen (G. Art. 220). Der 
Tatbestand steht in der Nahe des in alteren Rechten sog. Kinderraubes, 
der Kinderentffthrung gemaB Art. 185. Diese setzt aber voraus, daB ein 
Kind unter 16 Jahren entffthrt wird, um Gewinn aus ihm zu ziehen 
oder um ein Losegeld zu erlangen oder um das Kind zur Unzucht zu 
miBbrauchen oder miBbrauchen zu lassen; oben § 21 IV. Der Art. 220 
hat andere Falle im Auge. Der Tatbestand soIl in erster Linie die Rechte 
del' Inhaber del' elterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt wahren, 
indirekt allerdings auch den diesel' Gewalt unterstehenden U nm un
digen schutzen 3. Familieninteressen sind das Schutzobjekt. Das 
rechtfertigt die Einstellung des Tatbestandes in diesen Zusammen
hang 4. 

Bisherige Rechte lassen vielfach die schade Scheidung, die das eid
genossische G. zwischen del' mit Zuchthaus bedrohten Kindesentffthrung 
und dem viel leichteren Vergehen des Entziehens odeI' V orenthaltens 
von Unmiindigen vornimmt, vermissen. Zftrich § 150 und andere kan
tonale Rechte kmmen nur einen Tatbestand des Menschenraubes, in 
dessen Rahmen das Sichbemachtigen von Kindern ohne Einwilligung 

Annahme von Kindern. Dazu WETTSTEIN: eodem, 3, 313f.: Die Bekam
pfung zweifelhafter Inserate ist der Presse selbst zu iiberlassen. V gl. auch 
ZURCHER: Z. 38, 45ff. (Adoptions. und Rebammeninserate); BUGMANN: 
58ff. 

1 Prot. II. ExpKom. 4, 79 (GAUTIER), 48 (RAFTER), 
2 Zum Begriff der Gewinnsucht oben § 28 II 3. FaIle, in denen Kinder gegen 

Geldzahlung angeboten wurden, nennt SILBERNAGEL: Prot. II. ExpKom. 3, 308f.; 
vgl. auch GLARUS § 102. 

3 ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908,262 nimmt an, daB unter dem Unmiin· 
digen auch der Entmiindigte, z. B. ein unter Vormundschaft stehender Geistes· 
kranker, zu verstehen ist. Nach dem Wortlaut der Bestimmung ("unmiindige 
Person") ist das sehr zweifelhaft. \Viinschenswert ware es; vgl. dazu Waadt 
Art. 173, auch REICHEL: Z. 21,328. 

4 Zur Frage der Systematik V. \VURSTE~1BERGER: 18f., 121f.; ROSENFELD: 
497. 
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der Eltern oder Vormunder besonders hervorgehoben 1 wird. Andere 
Rechte, z. B. Bern Art. 150, Thurgau § 95, TessinArt. 276/211, behandeln 
das Sichbemachtigen und das Vorenthalten eines Kindes im Zusammen
hang der Delikte gegen den Familienstand (oben § 14 II). Die alteren 
welschen Rechte folgen dem franzosischen C. p., der neben den "Kinder
raub" (Art. 354ff.: Enlevement de mineurs) einen Tatbestand des Ent
ziehens und desVorenthaltens einesKindes setzt, wodurch sein Familien
stand gefahrdet wird (Art. 345). Einen solchen Tatbestand kennen 
Wallis Art. 251, Neuenburg Art. 328 und Genf Art.288-289 (Ceux 
qui, etant charges d'un enfant, ne Ie presenteront point aux personnes 
qui ont droit de Ie reclamer). Freiburg faBt in Art. 11 bei den Freiheits
delikten die KindesentfUhrung und das Entziehen und Vorenthalten 
von Minderjahrigen zusammen. Es folgt im wesentlichen der Ordnung 
des eidgenossischen G. Besonders ausfUhrlich hat Waadt in den Art. 113 
bis 116 das Entziehen (Enlevement) von Kindern und Minderjahrigen 
und das Vorenthalten von Personen, die elterlieher oder vormundschaft
licher Gewalt unterworfen sind, gestaltet 2. -- An den § 235 des deutsehen 
StGB. schlieBen sieh Solothurn § 123 I und Basel § 122 I an mit dem 
Tatbestand: Entziehen einer minder]ahrigen Person - Basel: Person 
unter 18 Jahren - aus dem Sehutze derjenigen, in deren reehtmaBiger 
Gewalt sie steht 3• 

Der Art. 220 des G. hat das Vergehen der Entziehung und des Vor
enthaltens von Unmiindigen von den unzutreffenden Bindungen gelOst 4• 

1. Tater kann Jedermann sein, der nieht Inhaber der elterliehen oder 
der vormundsehaftliehen Gewalt uber den Unmundigen ist, also nament
lieh auch Eltern oder ein Elternteil, denen die elterliehe Gewalt entzogen 
ist (ZGB. Art. 156, 285). FaIle, in denen ein gesehiedener Ehegatte, dem 
die elterliehe Gewalt aberkannt wurde, dem anderen Gatten das Kind 
entzieht oder nieht herausgibt, hat das G. vor aHem im Auge 5• - Nur 
die vorsatzliehe Verubung ist strafbar. Ob der Minderjahrige dem Ent
ziehen oder Vorenthalten zustimmt oder nieht, ist belanglos. 

1 Bei dieser Ordnung hestand die Gefahr, daB der Richter unter Umstanden 
genotigt war, auch beim bloBen Entziehen eines Kindes die schwere Strafe des 
Menschenraubes - z. B. Zurich § 150 I: Zuchthaus bis zu 10 Jahren oder Arbeits
haus - zur Geltung zu bringen; vgl. auch den Auslieferungsfall in BE. 31 I, Nr. 115, 
ferner Bern Art. 152 (Entfuhrung Minderjahriger) und dazu das von KREBS in der 
Note zu diesem Artikel zit. Urteil. 

2 Art. 173: Celui qui, sans droit, refuse de remettre une personne soumise it, 

puissance paternelle ou it, tutelle it, celui qui exerce sur eUe cette autorite. 
3 Zum Ganzen v. WURSTEMBERGER: 55ff. (Gesetzestexte und ausfiihrliche Er

orterung der kantonalen Rechte). 
4 Die Entwicklung der eidgenossischen Entwiirfe bei v. WURSTEMBERGER: 

116ff. 
5 Prot. II. ExpKom.3, 303f.; CAPT et GAMBONI: Code penal vaudois, edit. 

annotee, zu Art. 173. 
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2. Als Voraussetzung des Entziehens ist nicht notwendig, daB der Un
miindige beim Inhaber der elterlichen Gewalt sich befindet. Er ist z. B. 
in einer Erziehungsanstalt untergebracht und wird von da weggeholt 
und verborgen mit der Wirkung, daB die elterliche Gewalt nicht mehr 
zur Geltung gebracht werden kann 1. Das Vorenthalten eines Kindes, 
nicht aber das Entziehen ist ein Dauerdelikt, was fur den Beginn der 
Verfolgungsverjahrung von Bedeutung ist (G. Art. 71 IV). 

3. Die Strafdrohung lautet auf Gefangnis oder BuBe. Erforderlich 
ist, anders als bei der Kindesentfiihrung, ein Strafantrag. Antrags
berechtigt sind die Inhaber der elterlichen oder der vormundschaftlichen 
Gewalt. Ob ihnen diese Gewalt nach Zivilrecht zukommt, und ob sie 
andererseits dem Beschuldigten - z. B. einem geschiedenen Ehegatten
fehlt, ist, wenn Zweifel bestehen, vorgangig abzuklaren. - Dem Un
mundigen steht, auch wenn er sich als verletzt betrachten wlirde, das 
Antragsrecht nicht zu. Er ist das Deliktsobjekt. 

Zweiter Abschnitt. 

Delikte gegen den offentlichen Frieden. 

Vorbemerkungen. 
1. J edes Verbrechen stort den gesellschaftlichen Frieden, wenn man 

ihn als den durch das Recht geordneten Zustand des gesicherten Zu
sammenlebens einer Menschengemeinschaft auffaBt. Aber damit ist fUr 
die Tatbestande, die das G. im 12. Titel unter der Bezeichnung Ver
brechen und Vergehen gegen den offentlichen Frieden zu
sammenfaBt, keine genugende Charakterisierung gewonnen. Das Schutz
objekt gesellschaftlicher oder offentlicher Friede 2 ist enger zu fassen 3. 

Zu schutzen ist der Zustand des friedlichen Zusammenlebens 
der V olksgenossen gegen gefahrliche Angriffe, die sich gegen die V olks
gesamtheit oder wenigstens gegen einen V olksteil richten. Auch wenn 
die Friedensstorung nur einen - groBeren oder kleineren - Volksteil 
trifft, beruhrt und gefahrdet sie das Ganze. Aus einem gewahrleisteten 
Zustand des friedlichen Zusammenlebens ergibt sich das Gefuhl der 
Rechtssicherheit, das Vertrauen in die Fortdauer des Friedens
zustandes. Es ist das zweite schutzbediirftige Objekt 4. 

1 ZURCHER: Erlauterungen, 263; vgl. auch BE. 31 I, 685ff., 690 (Auslieferungs
fall: Anstiftung zur Kinderentziehung) und KREBS: bernisches StGB. Art. 152, 
Note. 

2 BINDING: Lb. 2 II, 879 spricht von Volksfriede. 
3 CAFLISCH (Lit. zu § 77): 43ff. 
4 Trefflich BINDING: Normen, I (2. Aufl.) 352 und Lb., 2 II, 880f., ferner 

v. HIPPEL (Lit. zu § 76): 32. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 29 
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Wichtigste Gemeinschaftsinteressen stehen im Spiel. Ihre Wahrung 
steht in erster Linie beim Polizei- und Verwaltungsrecht. So wie bei den 
Ehe- und den Familiendelikten den Hilfsmitteln des Zivilrechts gegen
iiber dem Strafrecht der Vorrang gebiihrt, so tritt beim Schutz des cffent
lichen Friedens das Strafrecht gegeniiber den im Polizei-, Militar- und 
Verwaltungsrecht liegenden Kraften 1 in den Hintergrund. Das Straf
recht greift nur ein bei Verletzungen, die so bedeutend sind, daB der 
Friede der V olksgesamtheit oder wenigstens von VolksteiIen und damit 
das Gefiihl der Rechtssicherheit der Gefahr schwerer Storung ausgesetzt 
wird. 

2. Die Betrachtung der im 12. Titel des G. enthaltenen Tatbestande 
ergibt von diesen Gesichtspunkten aus ein merkwiirdiges Resultat. DaB 
die Tatbestande der Schreckung der Bevolkerung (Art. 258), der offent
lichen Aufforderung" zu Verbrechen (Art. 259) und in besonderem MaBe 
der Landfriedensbruch (Art. 260) den offentlichen Frieden verletzen oder 
gefahrden, ist iiber allen Zweifel erhaben. Auch bei der Starung der 
Glaubens- und Kultusfreiheit gemaB Art. 261 mag das noch zutreffen. 
Die im Art. 261 umschriebenen Delikte richten sich wohl in erster Linie 
gegen den Religions- und Konfessionsfrieden, gegen ein hohes, das 
Gemeinschaftsinteresse treffendes Friedensgut. Aber schon bei Art. 262, 
den Tatbestanden der Storung des Totenfriedens, ergeben sich Bedenken, 
ob durch diese Delikte der Volksfriede und das Gefiihl der Rechtssicher
heit gestort werden konnen. 

Vollig auBerhalb dieses Rahmens fallen die Tatbestande der Ver
iibung einer Tat in selbstverschuldeter Unzurechnungsfahigkeit (Art. 263) 
und der Tierqualerei (Art. 264). Ihre Einfiigung in den Titel der Delikte 
gegen den offentlichen Frieden ist eine VerlegenheitslOsung 2• In der 
nachfolgenden Darstellung sollen sie als Anhang zu dies em Abschnitt 
erortert werden (unten §§ 80/81). 

3. Nicht in diesen Zusammenhang gehort der Hausfriedensbruch. 
Er richtet sich nicht gegen den offentlichen, sondern gegen den person
lichen Frieden, gegen das Interesse des Einzelnen an der ungestarten 
Betatigung des eigenen Willens und der eigenen Lebensfiihrung, ins
besondere in der eigenen Wohnung. Der Nachweis, daB der Hausfriedens
bruch ein Freiheitsdelikt darstellt, ist oben ( §22) versucht. Dagegen 
wird der offentliche Friede auch durch gewisse Staatsdelikte (G. 

1 Vorbeugung und Wiederherstellung gestarter Ordnung; SCHURCH (Lit. zu § 76): 
39ff., 102ff., 115 (Primat der polizeichen und verwaltungsrechtlichen Hilfen). 

2 Der alte, im besonderen deutschrechtliche Gedanke, daB jedes Delikt den 
gesellschaftlichen Frieden start, hat heute fiir die Systematik keinen Sinn mehr. 
Aufgabe des Gesetzgebers und der Wissenschaft ist es, das besondere Rechtsgut, 
das durch eine Strafnorm geschiitzt werden solI, zu bestimmen; iiber die Ent
wicklungen unten § 77. 
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Art. 265ff.) verletzt oder gefahrdet. Bei ihnen steht der Staatsschutz 
im Vordergrund; unten § 101. Zum Wesen der Delikte gegen den offent
lichen Frieden gehort nicht notwendig die Staatsgefahrlichkeit oder die 
Verfolgung staa tsfeindli ch er Z wecke 1. 

I. Echte Friedensstorungen. 
§ 76. Schreckung der BevOlkerung. Offentliche Aufforderung 

zu Verbrechen. 
Literatur. STOOSS: Grundztige, 2,178, 180f.,423ff. undZ. 3, 165ff.-v.HIPPEL: 

YD. Bes. Teil, 2, 29ff., 35, 37. - LESCH: Die Anarchistengesetze der Schweiz, 
Leipziger Diss. (1919), insbesondere 85ff. - SCHURCH: Der strafrechtliche Schutz 
der offentlichen Ordnung, Berner Diss. (1936). - LOHNER: Die Aufforderungs
delikte, Berner Diss. (1937). 

I. Schreckung der BevOlkerung. Das deutsche StGB. (§ 126) ver
wendet die alte gute Bezeichnung: Landzwang, die schon in der 
Carolina (Art. 128: landtzwinger) vorkommt. Durch Androhung eines 
die Bevolkerung - eine Landesgegend, ein Dorf usw. - erschreckenden 
schweren Verbrechens zwingt der Tater Menschen in seinen Bann. Er 
gefahrdet dadurch den offentlichen Frieden, insbesondere das Gefiihl 
der Rechtssicherheit. Der Unterschied gegenuber der Bedrohung eines 
Einzelnen (G. Art. 180; oben § 18), einem gegen die personliche Freiheit 
gerichteten Delikt, ist klar. 

Bisherige Rechte bezeichnen das Delikt als gemeingefahrliche 
Drohung: ZUrich § 90, Glarus § 56, das den Tatbestand bei den Staats
delikten eingefUgt hat, Zug § 56, Solothurn § 128 III, Basel § 62, Thur
gau § 126. Besonders ausfUhrlich regelt Genf Art. 231-233 unter dem 
Titel menaces d'attentats contre la smete publique, les personnes et les 
proprietes. Ahnlich bestimmt Neuenburg Art. 192, das noch die wissent
liche Verbreitung falscher alarmierender Geruchte hinzufUgt. Ganz all
gemein lautet Waadt Art. 234: (~elui qui jette l'alarme ou repand la 
panique dans la population. Beunruhigung der Bevolkerung durch 
falsche Geruchte und falschen Alarm bestrafen auch Luzern PolStG. 
§ 52, Obwalden PolStG. Art. 34, Glarus § 55, Tessin Art. 193 § 1. Die 
letzteren Bestimmungen haben, wenigstens zum Teil, Ubertretungs-

1 Vgl. SCHURCH (Lit. zu § 76): 7f., 19ff., 23ff., 46ff. Erforderlich sind: MaB
nahmen gegen KriiJte, die indirekt den Bestand del' Staatsmacht dadurch gefiihr
den, daB sie ihre Grundlage, die offentliche Ordnung, zersetzen; Schutz del' 
offentlichen Ordnung als Vorstufe zum Staatsschutz. Aus dem in der Volks
abstimmung vom 11. Miirz 1934 verworfenen Bundesgesetz tiber den Schutz del' 
offentlichen Ordnung (s. unten § 76 II) ist auBer auf die Tatbestiinde der Aufforde
rung zu Verbrechen (Art. 1 und 2) noch auf Art. 4 (Gewalttiitigkeiten gegen Ver
sammlungen oder Urnztige) und auf Art. 7 (Ansammeln und Verteilen von Waffen 
oder Munition) aufmerksam zu machen. 

29* 
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charakterl. - Es ist wohlein gutes Zeichen, daB der Tatbestand der 
gemeingefahrlichen Drohung kaum je zur Anwendung gebracht werden 
mul3te 2. Aber die Notwendigkeit einer Bestimmung als eines mindestens 
praventiven Friedensschutzes steht fest. 

1. Art. 258 des G. fordert, dal3 mit einer Gefahr fur Leib, Leben oder 
Eigentum gedroht wird. Das wird durch Anfiigung von Beispielen: 
namentlich Drohung mit Mord, Phinderung oder Brand veranschaulicht. 
Um die Drohung mit einem gemeingefahrlichen Verbrechen, das sich 
gegen eine Personenmehrheit richtet, braucht es sich nicht zu handeln. 
Die Morddrohung z. B. kann sich gegen einen Einzelnen richten, aber 
sie mul3 die Wirkung haben, dal3 sie die Bevolkerung oder einen Be
volkerungsteil in Schrecken versetzt. Es ist auch nicht notwendig, daB 
der Drohungsinhalt sich mit einem im Gesetz umschriebenen Delikts
tatbestand genau deckt 3 • Ein Verbrechen der Plunderung kennt das 
G. nicht. Mit ihrer beispielsweisen Nennung in Art. 258 wird nicht auf 
Art. 139 des MiIStG., der die Plunderung in Kriegszeiten oder im aktiven 
Dienst unter Strafe stellt, Bezug genommen. Die zutreffende Auslegung 
des Art. 258 kann nur dahin gehen, dal3 es sich umeine objektiv sch were, 
gegen Leib, Leben oder Eigentum gerichtete Drohung handeln mul3. 
Das freie Richterermessen hat Spielraum. Ais weiteres Beispiel wurde 
die Drohung mit der Verbreitung von Seuchen genannt. Drohung mit 
einem Streik kann wohl hochstens dann unter den Art. 258 fallen, wennein 
das gesellschaftliche Leben lahmlegender Generalstreik angedroht wird 4. 

2. Das Delikt ist vollendet, wenn die Bevolkerung oder ein Volks
teil in Schrecken versetzt wurde. Das mul3 bewiesen werden. Der 

1 Der Ubertretungstatbestand: Beunruhigung del' Bevolkerung (Alarmer la 
population) in Art. 330 des E. 1918 wurde in del' parlamentarischen Beratung 
gestrichen. Die Kantone bleiben gemaB G Art. 335 Ziff. 1 I befugt, in ihrem 
Polizeistrafrecht uber einen solchen Tatbestand zu bestimmen. Dber ihn Prot. II. 
ExpKom.7, 158ff., 357f. Vgl. dagegen die Verbrechenstatbestande gemaB 
MilStG. Art. 89: Storung del' Unternehmungcn des Reeres in Zeiten eines aktiven 
Dienstes durch Verbreitung unwahrer Nachrichten und Art. 102: Verbreitung un
wahrer Nachrichten wahrend einer Aktivdienstzeit in der Absicht, die Bevolkerung 
in Angst und Schrecken zu versetzen. 

2 In del' II. Exp Rom. 4, 289f. wurde erklart, daB bei Art. 258 namentlich auch 
an die Schreckung der Bevolkerung durch anarchistische und terroristische Dro
hungen zu denken ist; dazu unten II. 

3 Zu diesen Fragen gut GAUTIER: Prot. II. ExpKom.4, 289, auch LANG: 
eodem,291. Zu beachten ist del' Unterschied gegenuber anderen Gesetzen: Basel 
§ 62 z. B. fordert Drohung mit einem "schweren Verbrechen", wobei unklar bleibt, 
ob del' Verbrechensbegriff technisch zu nehmen ist. Eindeutig ist die Fassung des 
deutschen StGB. § 126: Androhung eines gemeingefahrlichen Verbrechens; dazu 
v. RIPPEL: 31 und 37 (als zu eng bezeichnet). Vgl. auch die Beratungen Prot. 
II. ExpKom. 4, 288ff. 

4. Prot. II. Ex-pKom. 4, 291,295 (LANG und ZURCHER: Streikfrage), 294 (RoHR: 
Drohung mit Seuchenverbreitung). 
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Nachweis wird oft schwierig sein. Richtig ist, anzunehmen, daB auch 
dieses Moment yom Vorsatz des Taters, mindestens von seinem dolus 
eventualis, umfaBt sein muB. Dagegen ist keineswegs gefordert, daB del' 
Tater seine Drohung in dem Sinne ernst gemeint haben muB, daB den 
Worten auch die Tat folgen solI. Die Drohung, die Schrecken verbreitet, 
geniigtl. Schon del' iible Maulheld ist strafbar. 

3. Uber die Form del' Tatveriibung sagt das G. nichts. Jedes taug
liche Mittel reicht aus: Worte, eine drohende Rede, Drohbriefe, ein 
PreJ3artikel, Radio und Film, eine Aufschrift an einer Hausmauer, die 
z. B. eine Branddrohung enthalt. Immel' abel' muJ3 die Schreckens
wirkung weitere Kreise, die Bevolkerung, erfassen. Die hochgespannte 
Strafdrohung des Art. 258 ~ Zuchthaus bis zu 3 Jahren odeI' Gefangnis 
~ ist ein Zeichen fiir die Schwere des Deliktes. 

Versuch ist denkbar und strafbar. Vielleicht scheitert das Delikt an 
einer Bevolkerung, die sich durch Drohungen nicht schrecken laJ3t 2. 

4. WeI' durch Drohungen die Bevolkerung schreckt, kann gleich
zeitig einen Einzelnen odeI' Einzelne bedrohen. Mit Art. 258 kann die 
Bedrohung gemaJ3 Art. 180 in ideale Konkurrenz treten 3. Liegt auch 
eine Einzelbedrohung VOl', so kann del' Richter neben del' Strafe die MaJ3-
nahme del' Friedensbiil'gschaft (Art. 57) zur Geltung bringen (oben 
§ 18 III). Sie setzt einen Antl'ag des Bedl'ohten voraus. 

II. Del' Tatbestand: OUentliche Aufforderung zu Verbl'echen hat im 
eidgenossischen Recht seine besonders bemel'kenswerte Geschichte. Schon 
1890 bestand del' Plan, eine allel'dings viel spezieller gel'ichtete Bestim
mung in das Bundesstrafgesetz von 1853 als Art. 48 bis einzufiigen 4. Del' 
Plan ist Hegen geblieben 5. Das erste Spl'engstoffgesetz von 1894 hat da-

1 GAUTIER: Prot. II. ExpKom.4, 290: L'auteur de la menace peut fort bien 
n'avoir pris it aucun moment la resolution de l'executer. Le mal resulte de la 
menace elle-meme, abstraction faite des intentions reelles de l'auteur. Le delit est 
consomme des que la population est alarmee; vgl. auch LESCH: 88ff. 

2 SCHURCH: 29. 
3 Ebenso v. RIPPEL: 32. 
4 Aufforderung zu anarchistischen Verbrechen und Aufforderung zum Klassen

kampf: "Wer mit Beziehung auf einen gewaltsamen Umsturz der gesellschaftlichen 
Ordnung zur Begehung von Verbrechen auffordert, aufreizt oder Anleitung gibt, 
oder wer in einer den iiffentlichen Frieden gefahrdenden Weise zur gewalttatigen 
Verfolgung gauzer Bevolkerungsklassen auffordert oder aufreizt, wird mit Gefang
nis, in schweren Fallen mit Zuchthaus bestraft." 

5 Vgl. STOOSS: Grundzuge, 2, 179ff. und namentlich Z.3, 165ff., der den 
zweiten Teil des in Aussicht genommenen Artikels, die sog. Klassenkampf
be s ti mm u ng, aus materiellen, aber auch aus damals bestehenden staatsrechtlichen 
Grunden - Bundesstrafrecht zum Schutz des iiffentlichen Friedens? - ablehnte; 
S. auch SCHURCH: 108f., ferner den § 130 des deutschen StGB. (Anreizung zum 
Klassenkampf). Einen Tatbestand: Aufhetzung eines Bevolkerungsteiles gegen 
einen anderen enthielt der YE. 1894 Art. 93. Die I. ExpKom. strich ihn; Prot. 2, 
25ff.; s. auch v. RIPPEL: 58f. 
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gegen in Art. 4 die Bestimmung aufgenommen: Wer in der Absicht, 
Schrecken zu verbreiten oder die allgemeine Sicherheit zu erschuttern, 
zu Verbrechen gegen die Sicherheit von Personen oder Sachen auf. 
muntert oder An1eitunggibt, wird ... bestraft (sog. Anarchistenartike1)1. 
Das revidierte Sprengstoffgesetz von 1924 (Eidg. GesS1g. N. F. 41, 230f.) 
hat die Bestimmung nicht mehr ii.bernommen. Inzwischen wurde durch 
eine Novelle von 1906 (GesS1g. N. F. 22, 41Sf.) mit ausdrucklichem Hin· 
weis auf anarchisbische Gefahren der Art. 52 bis in das Bundesstrafrecht 
eingefiigt: offent1iches Auffordern oder An1eiten zur Begehung anarchi· 
stischer Verbrechen, offent1iche Verherrlichang solcher Verbrechen in der 
Absicht, andere zur Begehung anzureizen 2. Diese Bestimmung bestand 
bis zum Inkrafttreten des StGB. - Das in der Volksabstimmung vom 
24. September 1922 verworfene Gesetz in bezug auf Verbrechen gegen die 
verfassungsmaBige Ordnung usw. (BBI. 1922 I, 131ff.; Z. 35, 92ff.) war 
ein Staatsschutzgesetz im engeren Sinne 3 • In Art. 50 war aller· 
dings auch ein Tatbestand des Landfriedensbruches vorgesehen. Da· 
gegen hatte das BGes. yom 13. Oktober 1933 uber den Schutz del' offent. 
lichen Ordnung, das in del' Abstimmung yom 11. Marz 1934 ebenfalls 
verworfen wurde, neben dem Landfriedensbruch (Art. 2) auch einen Tat· 
bestand: Aufforderung zu Verbrechen und Vergehen (Art. 1) auf· 
genommen 4• 

Das Schicksa1 neuerer gesetzgeberischer Versuche auf eidgenossischen 
und auch auf kantona1em Boden stimmt nachdenklich. Die bisherigen 
kantona1en Rechte kennen nur vereinze1t einen Tatbestand der Auf· 
forderung zu Verbrechen 5: Zi'trich § 19 bestraft die offent1iche Aufforde
rung zur Begehung einer durch das Strafgesetzbuch mit Zuchthaus oder 
Arbeitshaus bedrohten Hand1ung 6. Bern Art. 100 I sieht die Aufforde· 
rung ZLl einer strafbaren Hand1ung "mittels der Druckerpresse oder eines 
anderen zur Veroffentlichung dienendenMitte1s" vor. St. Gallen nennt im 
Rahmen des auch Staatsdelikte umfassenden Art. 151 die Aufreizung zu 
Verbrechen oder Vergehen gegen Leben, Leib und Eigentum oder zur 
Bedrohung oder Verfolgung einze1ner Personen oder ganzer Bevolkerungs. 

1 Dazu das freisprechende Drteil des Bundesstrafgerichtes: BE. 26 I, Nr.42. 
2 Zu den Aufreizungstatbestanden der Anarchistengesetze LESCH: 36ff. und 

48ff., 9lf. (BStR. Art. 52 bis der sog. Apologie.Artikel); vgl. auch SClWRCH: 
109f. 

3 Dazu STAMPFLI: Z. 35, 97ff. 
4 Gesetzestext: BBI. 1933 II, 5Uff. Zu diesem Gesetz s. noch unten § 101 IV 2. 

Ein zurcherisches G. zum Schutze der verfassungsmaBigen Ordnung (§ I nennt 
auch die Storung der offentlichen Ruhe und Sicherheit) wurde gleichfalls in der 
Volksabstimmung vom 5. Mai 1935 verworfen; Gesetzestext: Zurcher Amtsblatt, 
1935, 329ff. 

5 LOHNER: 42f. 
6 Die weiteren in Zurich § 79 enthaltenen Tatbestande gehoren zu den Staats

delikten. 
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klassen, wobei auchder Klassenkampf-Gedanke mitspielt. Ausfiihrlich ge
staltet WaadtArt. 235/236: Incitation publiq ue au delit und incitation a un 
delit contre Ie devoir militaire, soweit nicht das MiIStG. anwendbar ist. 

Das sind Grundlagen fUr den weitgefaBten Art. 259 des eidgenossi
schen G.l. Aus ihm ergibt sich: 

1. Die Aufforderung :m einem Verbrechen muB offentlich ge
schehen - in einer Versammlung, zu der Jedermann Zutritt hat, vor 
dem Volke, in der Presse 2, durch Maueranschlage usw. Sie muB einer 
unbestimmten Mehrzahl von Personen zur Kenntnis gelangen oder 
wenigstens bekannt werden konnen. 

2. Zu einem Verbrechen muB aufgefordert werden. Der Ver
brechensbegriff ist hier technisch im Sinne von Art. 9 I des G. - mit 
Zuchthaus bedrohte Handlungen _. zu verstehen (siehe aber unten 4).
Klarzustellen ist das Verhaltnis des Art. 259 zu Art. 276 und zu Art. 98 
des MilStG., den Bestimmungen tiber die offentliche Aufforderung zur 
Verletzung militarischer Dienstpflichten: zum Ungehorsam gegen mili
tarische Befehle, zur Dienstverletzung, zur Dienstverweigerung, zum 
AusreiBen, zu Meuterei oder zur Vorbereitung einer Meuterei. Es sind 
Sonderbestimmungen, die sich namentlich gegen antimilitarische Pro
paganda richten. Sie gehen demArt. 259 vor3. 

3. Der Tater muB offentlich auffordern. Das ist von der Anstiftung 
zu unterscheiden. Sie ist Bestimmung eines Einzelnen oder bestimmter 
Einzelner zur Vertibung einer strafbaren Handlung (Allg. Teil, § 45). 
Auch die Verleitung, von der in Art. 115 des G. die Rede ist, bedeutet, 
sich den Willen eines Einzelnen geneigt machen. Schon darin ist die 
Aufforderung anders, daB sie sich an Personen richten kann, die zu 
einer Tat bereits entschlossen sind, nicht erst bestimmt zu werden 
brauchen. Die Aufforderung ist die mit einer gewissen Dringlichkeit er
folgende Einladung zu einem bestimmten Verhalten 4• Sie kann sich an 

1 Siehe schon Art. 93 II des VE. 1894: Offentliche Aufforderung zu einem 
gemeinen, mit Zuchthaus bedrohten Verbrechen; Aufmunterung und Anleitung
geben dazu; Prot. I ExpKom.2, 27ff., 567f. Uber die weitere Entwicklung 
namentlich Prot. II. ExpKom. 4, 296ff.; 5, 84f.; LOHNER: 38ff. Kritisch gegen die 
Bestimmung WETTSTEIN: Prot. 4, 292, 300; BURCKHARDT: eodem 301£. Scharf 
gegen die Schaffung von Aufforderungstatbestanden PFENNINGER: Strafrecht der 
Schweiz (1890), 695f.; vgl. auch LOHNER: 35ff. 

2 Das PreB-Strafrecht (G. Art. 27) ist anzuwenden; siehe auch LESCH: 93f. 
3 Prot. II. ExpKom. 5, 198ff.; 6, 78ff. Das Nahere unten § 109 II. 
4 Uber den Begriff der Aufforderung besteht einige Unklarheit. Sie ist nicht, 

wie ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 336 annimmt, "eine besondere Form der 
Anstiftung". Sie geht fiber diese hinaus, weil sie sich hetzerisch aueh an schon zu 
einer Tat Entsehlossene und Bereite wenden kann. Ware es anders, so ware das 
Verhaltnis zu Art. 24, namentlieh zu Abs. II - Strafbarkeit des Versuchs der 
Anstiftung zu einem Verbreehen - ganz unklar. Zur Frage auch, zum Teil wenig 
klar, LOHNER: 13ff. (mit weiteren Lit.-Angaben). Gut BINDING: Lb. 2 II, 843: Der 
Auffordernde erklart seinen Wunsch, daB eine bestimmte Handlung geschehe. 
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Einzelne wenden. Die offentliche Aufforderung gemiiB Art. 259 muE 
sich dagegen notwendig an eine Vielheit, an ein Publikum, wenden. Er
kennbar muE sein, ·auf was fUr ein Verbrechen der Tater abzielt, mit dem 
Namen zu nennen braucht er es selbstverstandlich nicht. 

Das Delikt ist mit der Aufforderung vollendet. Erfolg zu haben, 
braucht sie nicht!. Niemand hort z. B. auf den Tater, niemand nimmt 
ihn ernst, obschon er es ernst meint (unten 4). Man kann die Verbrechens
aufforderung daher als Gefithrdungsdelikt, als eine Friedensgefahr
dung, bezeichnen 2• Wird jedoch das Verbrechen, zu dem aufgefordert 
wurde, begangen, sotrifft den AuffOl'dernden die Anstiftungsstrafe jeden
falls nur dann, wenn er nachweis bar iiber die offentliche Aufforderung 
hinaus auch einen Einzelnen oder Einzelne zu der Tat bestimmt hat 3. 

4. Die Verbrechensaufforderung ist ein Vorsatzdelikt. Der Tater 
muE mit Wissen und Willen offentIich zu einem Verbrechen auffordern. 
Seine Aufforderung muE ernst gemeint sein. Ob sie in dem Kreis, an 
den er sich wendet, so aufgefaEt wird, ist gleichgiiltig 4• - DaE der Auf
fordernde sich im technischen Sinne des Art. 9 des G. dariiber klar sein 
muE, daE er zu einem "Verbrechen" auffordert, ist keineswegs erforder
lich. Auf ein solches juristisches Wissen oder Nichtwissen kommt es 
nicht an, sondern nur darauf, daE de:r: Tater mit Wissen und Willen zu 
schwerer verbrecherischerTat auffordert. Er muE auch wollen, daE er bei 
demPubIikum,an das er sich wendet, Gehor und Geneigtheitzur Veriibung 
des Verbrechens findet. Er muE die Tat wiinschen. Trifft das nicht zu, so 
kann von einer ernst gemeinten Aufforderung nicht mehr die Rede sein 5. 

5. Die Strafdrohung des Art. 259 lautet gleich wie in Art. 258 auf 
Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder auf Gefangnis. Geht die offentIiche 
Aufforderung auf Hochverrat (Art. 265) oder auf das Delikt: Angriffe 
auf die Unabhangigkeit der Eidgenossenschaft (Art. 266), so muE die 
scharfere Strafsatzung dieser Bestimmungen gelten. Das ergibt sich aus 
der weitgespannten Fassung der Art. 265/266: "Wer eine Handlung vor-
nimmt, die darauf gerichtet ist, 6" 

1 Zutreffend LOHNER: 29f. 
2 STOOSS: Grundziige, 2, 427: Die offentliche Aufforderung begriindet eine 

Gemeingefahr . 
3 GAUTIERS Annahme, Prot. II. ExpKom. 4, 297f.' daB der Auffordernde, auch 

wenn das Verbrechen veriibt wird, immer auf Grund vonArt.259bestraft werden solI, 
ist kaum zutreffend; vgl. iiber das Verhaltnis von Art. 259 zu Art. 24 (Anstiftung) 
auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 259, N. 9; COllITESSE (Lit. ZU § 103): 92ff. 

4 Ebenso LOHNER: 28f. mit dem Zusatz, daB die nicht ernstlich gemeinte Auf
forderung straflos bleibt,. auch wenn die Aufgeforderten sie fiir ernst halten. 

5 Anderer Meinung FRANK: Kommentar deutsches StGB. zu § llO, N. II mit 
dem allerdings bemerkswerten Hinweis auf den agent provocateur, der damit 
rechnet, daB eine Tatveriibung im Keime erstickt wird. 

6 Siehe schon BStrG. von 1853 Art. 48 im Zusammenhang mit Art. 45 und 46 
Offentliche Aufreizung zu Staatsdelikten) und dazu ROTT: Z. 3, 5lff.: Der Neuen-
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§ 77. Landfriedensbruch. 
Literatur. CALFISCH: Del' Landfriedensbruch, Berner Diss. (1923). - SCHURCH: 

(Angabenzu § 76). -v. HIPPEL: VD. Bes. Teil, 2, 2ff., 19f. - STAMPFLI: Z. 35,139. 

1. AuBer Freiburg Art. 164, das den Tatbestand den eidgenossischen 
Entwfufen nachgebildet hat, findet sich der Landfriedensbruch in 
wenigen kantonalen Rechten; vgl. z. B. Luzern, KrimStG. § 91, der 
jedoch anders als Art. 260 des G. gerichtet ist. Es ist das Delikt, das in 
besonderem MaBe den offentlichen Frieden in Gefahr bringt. Alte 
Rechtsgedanken schwingen mit, der mittelalterliche Gedanke des Land
und Gottesfriedens, der aus der Notwendigkeit entsprang, "entgegen der 
Anarchie des Fehdewesens eine allgemeine Rechtsordnung zu be
griinden" 1. Daraus sind im Mittelalter die vertragsmaBigen und be
schworenen Friedenseinigungen zustande gekommen, in denen sich die 
Beteiligten verpflichteten, Frieden zu halten und Friedensstorer zu ver
folgen. Der 1495 zwischen Kaiser Maximilian I. und den Standen ffu 
das ganze Reich beschlossene Ewige Landfrieden. de] alle private Fehde 
verbot, stellt einen AbscbluB dar in einer Zeit, die fiir eine staatliche 
Strafgesetzgebung noch nicht reif war2. 

Mit dem Ende des Fehdewesens, mit dem Erstarken del' Staats
gewalt und der staatlichen Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit hat der 
Landfriedensbruch seine urspriingliche Bedeutung verloren, und es ist 
erklarlich, daB er wahrend einer langen Zeit aus den schweizerischen 
Rechten verschwunden war. Was das eidgenossische G. und schon Frei
burg unter dem alten Namen neu beleben, ist etwas vollig anderes als 
der Landfriedensbruch mittelalterlicher Rechte. Del' Tatbestand richtet 
sich gegen Ausschreitungen einer Volksmenge, gegen eine verbrecherische 
Zusammenrottung, die den Zustand des friedlichen Zusammenlebens del' 
Volksgenossen und das Gefiihl der Rechtssicherheit stort und gefahrdet. 

burger AnarchistenprozeB. - TIber die genauere Abgrenzung zwischen Art. 259 
und Art. 265 unten § 103 V. 

1 PFENNINGER: Strafrecht del' Schweiz, 19f., 26: "Die feine Ausbildung des 
Friedensrechtes zeigt, daB dieses Institut als Mit.telpunkt des Strafrechtes del' alten 
Friedensgenossenschaft nicht bloB gedacht ist, sondern daB, tatsachlich und spez. 
in Satzungen ausgesprochen, del' Friedensbegriff das alte Recht durchdringt und 
charakterisiert." Vgl. auch v. BAR: Geschichte des deutschen Strafrechts (1882) 
61: Landfriedensbruch "dcr Privatkrieg, wie er noch lange Zeit hindurch unter 
den' Mitgliedern del' hoheren Stande, unter den Reichsunmittelbaren, den Rittern, 
und Stadten vorkam"; CALFISCH: Iff.: geschichtliche Entwicklung im romischen 
und im deutschen Recht. , 

2 TIber die Entwicklung del' Landfrieden HIS: Das Strafrecht des deutschen 
Mittelalters, 1 (1920), 2ff. mit reichcn Literaturangaben; SCHURCH: 60ff., 90ff., 
98ff. (alte schweizerische Friedensordnungen); GERTRUD MULLER: Die Trostung 
(del' gelobte Frieden) im bernischen Recht, Berner Diss. (1937). V gl. ferner HUNZIKER: 
Del' eidg. Bundesbrief von 1291 und seine Vorgeschichte, namentlich 83ff.; THOR
MANN-V. OVERBECK: Einleitung, 7. 
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Er ist Rechtsfriedensverletzung. Er kann eine Vorstufe zum Aufruhr 
(G. Art. 285 Ziff. 2) sein 1. 

II. Der Tatbestand des Art. 260 ist ein Massen- oder Rottendelikt 
mit seiner eigenartigen Psychologie, die sich darin zeigt, daB, wenigstens 
bei einzelnen Beteiligten, die Freiheit der Willensbildung stark ver
mindert, unter Umstanden sogar ausgeschlossen wird 2. Art. 260 ist 
darin ahnlich wie Art. 133 - Beteiligung am Raufhandel - gestaltet, 
daB die Beteiligung strafbar ist, daB jedoch als objektive Strafbarkeits
bedingung die Veriibung von Gewalttatigkeiten dazu kommen muB; 
unten 2. In noch groBerem MaBe als beim Raufhandel besteht beim 
Landfriedensbruch und bei den verwandten Tatbestanden des Aufruhrs 
(Art. 285 Ziff. 2) 3 und der qualifizierten Gefangenenbefreiung (Art. 310 
Ziff. 2) die Gefahr, daB der Richter in die Versuchung gerat, im Hinblick 
auf die einzelnen begangenen "Gewalttatigkeiten" entweder auf Schuld
vermutungen abzustellen oder mangels eines sicheren Beweises einen 
Schuldigen freizusprechen (oben § 10 I). Das muB verhindert wer· 
den. 

1. Eine offentliche Zusammenrottung erfolgt, eine Ansamm
lung einer groBeren Menschenzahl, die, ohne daB eine Organisation ge
geben ist, als ein Ganzes erscheint. Je nach den Umstanden wird es sich 
um eine kleinere oder groBere Menschenzahl handeln. Unbestimmt viele 
konnen sich ihr zugesellen. Jedermann kann sich anschlieBen. In diesem 
Sinne ist namentlich das Beiwort offentlich zu verstehen. Organisierte 
Demonstrationsversammlungen oder eine indifferente Menschenansamm
lung sind, jedenfalls zunachst, keine Zusammenrottung 4• DaB diese von 

1 SCHURCH: 69; STAMPFLI: Z. 35, 139; CAFLISCH: 47. - Der Tatbestand wurde 
unter der Bezeichnung Zusammenrottung zu Verbrechen durch die I. ExpKom. 
in die Vorentwiirfe eingefiigt; bemerkenswerte Eriirterungen Prot. 2. 5ff.; vgl. 
auch v. RIPPEL: 19f. Entwicklung: VE. lS96 Art.: 100 Veriibungeines Verbrechens 
durch einen zusammengerotteten Raufen; VE. 1903 Art. lS2 und VE. 1905 Art. lS6: 
Teilnahme an einer Zusammenrottung zu verbrecherischen Zwecken; Prot. II. 
ExpKom.4, 306ff. und E. 1915 Art. 226: endgiiltige Fassung des Tatbestandes 
unter der Bezeichnung Landfriedensbruch. 

2 LANG: Prot. II. ExpKom.4, 311 erklart sehr weitgehend, der Einzelne sei 
bei einer sol chen Zusammenrottung nur noch "ein willenloses Atom einer Masse 
einer ganz neuen Kollektivindividualitat". 

3 Verhaltnis zum Aufruhr CAFLISCH: 49; unten § 114 IV. 
4 Zum Begriff der Zusammenrottung ZURCHER: Prot. 4, 307; GAUTIER: 307f. 

(unc atmosphere chargee d'orage dans laquelle Ie delit surgit comme l'eclair); 
HAFTER: eodem, 310; SEILER: StenBull. NR. 1929, 560; STAMPFLI: Z.35, 120f. 
Vgl. auch BINDING: Lb., 2 II, S05ff. und FRANK: Kommentar deutsches StGB. 
(1S. Aufl.), § 115, N. II 1, die beide annehmen, daB, wenigstens beim dem Land
friedensbruch nahe verwandten Aufruhr, das Zusammentreten oder Zusammen
halten der Personenmehrheit zu gemeinschaftlichem rechtswidrigen Handeln er
folgt sein muB. Gegensatz: Menschenansammlung, Auflauf (Binding: SOOf.). 
Dazu auch VE. 1905 Art. IS6: Zusammenrottung "zu verbrecherischem Zwecke". 
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vornherein zu einem gewalttatigen, verbrecherischen Zweck erfolgt, ist, 
wenigstens nach dem Text des Art. 260, nicht erforderlich. 

2. Das G. sagt nicht, daB die Zusammenrottung geschehen muB, um 
Gewalttatigkeiten zu verii ben. A.hnlich wie beim Raufhandel (Art. 133) 
verwendet es einen Relativsatz: Zusammenrottung, "bei der ... Ge
walttatigkeiten begangen werden." Das stellt eine objektive Strafbar
keitsbedingung dar 1 ; vgl. oben § 10 II 2. Erfiillt sie sich nicht, so 
bleiben die an der Zusammenrottung Beteiligten, mag sie auch einen 
Gefahrenherd bilden 2, straflos. 

1m AnschluB an § 125 des deutschen StGB. verwendet der Art. 260 
den weitausgreifenden Ausdruck Begehung von Gewalttatigkeiten 
gegen Menschen oder Sachen. Das umfaBt alles, von der Totung bis zu 
einer geringfiigigen Sachbeschadigung. Ja es braucht nicht einma1 ein 
ver1etzender Erfo1g eingetreten zu sein. Es geniigt die Entfa1tung phy
sischer Kraft, die sich gegen Menschen oder Sachen richtet 3 . 1m Einze1-
fall ist del' Richter vielleicht gar nicht in der Lage, genau festzustelIen, 
um was fiir einen Deliktstatbestand und um was fUr Einzeltater es sich 
handelt. In den Worten, daB die Gewalttatigkeiten mit vereinten 
Kraften veriibt werden miissen, offenbart sich der Gedanke des Massen
deliktes. Wie weit der einze1ne "Teilnehmer" sich an den Gewalttatig
keiten betei1igt, ja ob er solche iiberhaupt veriibt hat, braucht nicht 
bewiesen zu werden. 

3. Ge1ingt jedoch der Nachweis, daB ein einzelner Beteiligter aus der 
Zusammenrottung heraus ein bestimmtes De1ikt - eine Totung, Korper
ver1etzung, Notigung, Sachbeschadigung usw. - begangen hat, so ist er, 
auBer wegen seiner Beteiligung am Landfriedensbruch, auch wegen des 
besonderen De1iktes, das er veriibt hat, zu bestrafen 4. 

Fraglich bleibt in del' Tat, ob sprachlich in dem Wort Zusammenrottung nicht die 
besondere Nuance des rechtswidrigen Zweckes liegt. Zum Begriff: Zusammen
rottung ferner CAFLISCH: 5Uf., 56f. (Offentlichkeit del' Zusammenrottung); auch 
unten § 114 IV 2. 

1 CALFISCH: 70. 
2 BINDING: Lb., 2 II, 887: Die gewalttatige Gesinnung ist es, welche die 

Menge zusammenrottet. 
3 Gut CAFLISCH: 59ff. 

4 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 308. Die Lasung ist gleich wie beim Rauf
handel (G. Art. 133). Richtig ist die Annahme einer Realkonkurrenz; vgl. 
oben § 10 II 5. CALFISCH: 50f. und 73 nimmt mit BINDING: Lb., 2 II, 890 Ideal
konknrrenz an. - Merkwiirdig ist die verschiedene Ordnung in Art. 260 einerseits, 
Art. 285 Ziff. 2 II (Aufruhr) und Art. 310 Ziff. 2 II (qualifizierte Gefangenenbefrei
ung) anderseits. Diese beiden Bestimmungen heben den Fall des Teilnehmers, 
del' "Gewalt an Personen odeI' Sachen" veriibte, mit erschwerter Strafdrohung 
heraus. In Art. 260 fehlt eine entsprechender Zusatz. 
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4. Strafbar ist jeder an der Zusammenrottung, bei der Gewalttatig
keiten begangen werden, Beteiligte. Dafiir gelten entsprechend die 
Regeln, die fiir die Teilnahme am Raufhandel entwickelt wurden (oben 
§ 10 II 3). Aus dem Charakter des Landfriedensbruches als eines Massen
deliktes konnen sich immerhin Besonderheiten und Schwierigkeiten er
geben. Insbesondere mit Bezug auf den Teilnahmevorsatz. Wer an 
einer Zusammenrottung teilnimmt, in sie hineingezogen wird und in ihr 
verharrt, hat unter Umstanden die ruhige Uberlegung verl~ren. Sein 
Wollen ist getrubt oder gar ausgeschaltet. Fur den Richter wird es in 
Einzelfallen gar nicht moglich sein, die Geistes- und "\Villensverfassung 
jedes Teilnehmers restlos festzustellen 1. DaB der Vorsatz des Teil
nehmers auf die Verubung von Gewalttatigkeiten ausging, muB nicht 
bewiesen werden. Erforderlich ist nur, daB die "TeiInahme" im Zeit
punkt der Verubung von Gewalttatigkeiten besteht 2• Zu einer richtigen 
UrteiIsfindung hel£en dem Richter folgende Uberlegungen: Stra£los 
bleibt der "Teilnehmer", fiir den festgestellt werden kann, daB er zu
fallig, ohne sein Verschulden, in die Zusammenrottung hineingezogen 
wurde. Erst recht muB straflos bleiben, wer zwar in der Rotte sich 
befindet, aber zum Auseinandergehen auffordert und sich darum be
miiht. AUs der Schwierigkeit, den uberzeugenden Beweis des Teilnahme
vorsatzes zu leisten, ist teilweise aUch der Abs. II des Art. 260 zu er
klaren und zu rechtfertigen: die auf behordliche Aufforderung sich 
entfernenden Teilnehmer bleiben straffrei, wenn sie weder selbst Gewalt 
angewendet, noch zur Gewaltanwendung aufgefordert haben 3. Das ist 
ein typischer Fall strafbefreiender tatiger Reue'. Beachtlich ist, daB bei 
den Tatbestanden des Aufruhrs und der Gefangenenbefreiung (G. Art.285 
Ziff. 2 und Art. 310 Ziff. 2) eine entsprechende Bestimmung nicht auf
genommen wurde. 

5. Die Strafe des Landfriedensbruches ist Gefangnis oder BuBe. 

1 Die Sehwierigkeiten der Umgrenzung und Feststellung des Teilnahmevor
satzes zeigen aueh die Satze bei BINDING: Lb. 2 II, 807: TeiInehmer ist "jeder 
Zurechnungsfahige( !), der mit dem ni:itigen animus sich an den Ort der Ansamm
lung begeben und sich ihr angeschlossen hat". Ferner: "Der Vorsatz des Teil
nehmers geht darauf, einer zu Gewalttatigkeiten ... gestimmten i:iffentlichen Zu
sammenrottung anzugehi:iren. Diesen Vorsatz verwirklicht er durch seinen An
schIuB und sein Dableiben." STAMPFLI: Z. 35, 139 fordert vorsatzliche Teilnahme 
mit Kenntnis des strafbaren Zwecks der Zusammenrottung; vgl. auch eodem, 123. 
CAFLISCH: 37: "In der gemeinschaftlichen Absicht aller Beteiligten Iiegt die Be
gehung von GewaIttatigkeiten, wenn auch nicht dureh jeden Einzelnen, so doeh 
durch die Rotte"; vgl. auch 64ff. (Auseinandersetzung mit der Literatur). 

2 CAFLISCH: 63. 

3 Die Bestimmung fehIt in Freiburg Art. 164. 

4 SEILER: StenBull. NR. 1929, 561: Das Gesetz laBt den Gaffern den Riick
tritt offen. 
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§ 78. Storung der Glaubens- und Kultusfreiheit. 
GottesUisterung. 

Literatur. STOOSS: Grundziige, 1, 65ff.; 2, 182ff. - LANGHARD: Die Glaubens
'Und Kultusfreiheit nach schweizer. Bundesrecht (1888). - V. SALIS: Die Religions
freiheit in del' Praxis (1892). - VILLIGER: Die Religionsdelikte in historisch-dogma
tischer Darstellung, Berner Diss. (1894). - STREIFF: Die Religionsfreiheit und die 
Ma13nahmen des Bundes und del' Kantone gema13 Art. 50 II BV., Ziircher Diss. 
(1895). - FREU,LER: Die Kultusfreiheit und die Kultuspolizei im Bunde und in 
den Kantonen, Freiburger Diss. (1908). - AEBLI: Die Religionsdelikte, Ziircher 
Diss. (1914). - WEIDER: Del' strafrechtliche Schutz del' Religion, Berner Diss. 
(1916). - KOENIG: Die Religionsdelikte nach den kantonal-schweizer. Straf
gesetzen, Breslauer Strafrechtliche Abhandlungen, Heft 195 (1917); dazu MEYER 
V. SCHAUENSEE: Gerichtssaal, 86, 132ff. - STUDER: Del' konfessionelle Friede, 
Freiburger Diss. (1924). - LORETAN: Le delit religieux, Berner Diss. (1926). -
LAMPERT: Kirche und Staat in del' Schweiz, 1 (1929), 239ff. - SCHRAG: Gefiihls
zustande als Rechtsgiiter im Strafrecht, Berner Diss. (1936), 32ff. - KORNER: Das 
Recht der freien MeinungsauBerung im Verhaltnis zu den Forderungen del' affent
lichen Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit, Freiburger Diss. (1937), 44ff., 99ff. -
CLERC: Les principes de la Liberte religieuse, Genfer Diss. (1937). - KAHL: VD., 
Bes. Teil, 3, Iff. - STOOSS: Z. 5, 515f.; 17, 163ff. - K. MULLER: Z.17, lOff.
HAFTER: Z.23, 351ff. - MEYER V. SCHAUENSEE: Gerichtssaal, 76, 198ff. -
KOPFLI: JZ. 16, 156ff. - WYLER: Die staatsrechtliche Stellung del' israelitischen 
Religionsgesellschaften in del' Schweiz, Ziircher Diss. (1929). 

1. Art. 49 I del' Bundesverfassung erkHirt: Die Glaubens- und Ge
wissensfreiheit ist unverletzlich 1. 1m AnschluB daran zieht del' Abs. II 
dieses Artikels fiir den Strafgesetzgeber die Schranke: Niemand darf ... 
wegen Glaubensansichten mit Strafen irgendwelcher Art belegt werden 2. 

Mit dem Satz in Art. 50 I, daB die freie Ausiibung gottesdienstlicher 
Handlungen innerhalb del' Schranken del' Sittlichkeit und del' offent
lichen Ordnung gewahrleistet ist, proklamiert die BV. ein weiteres Frei
heitsrecht. Art. 50 II behalt abel' den Kantonen und dem Bunde VOl', 
zur Handhabung del' Ordnung und des offentlichen Friedens unter den 
Angehorigen del' verschiedenen Religionsgesellschaften die geeigneten 

1 Dazu jetzt namentlich CLERC: 9ff. und 174ff. (Kritische Betrachtung del' 
Verfassungsbestimm ungen). 

2 CLERC: Frage del' kirchlichen Strafen (4Iff.). BE. 16, 539f.: Strafbestim
mungen wegen Ubertretung von Vorschriften iiber Art und \Veise der Kirchen
beniitzung (Platzordnung) verletzen Art. 49 der BV. nicht. Glaubensansichten wer
den dadurch nicht beriihrt. BE. 20, 27Of.: Bestrafung wegen Religionsver
letzung unzulassig gegeniiber einem Sabbathisten, del' die Heilighaltung des Sonn
tags miBachtet. Anders del' gebotene Schutz del' Sonntagsruhe aus sozialpolitischen 
Griinden; vgl. BV. Art. 49 V; BE. 27 I, 438 ff. ;35 I, 722ff. und dort Zitierte. In 
BE. 20, Nr. 116 wird dagegen die Frage, ob das Verbot del' Sonntagsarbeit die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit verletze, offen gelassen. BE. 20, Nr.45: Keine 
Verpflichtung eines Katholiken, am Charfreitig, einem protestantischen Feiertag, 
die Arbeitsruhe zu wahren; Appenzell A.-Rh. StGB. Art. 138 I nicht anwend
bar. 
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MaBnahmen zu treffen 1. Art. 50 II der BV. bildet auch die Grundlage 
fiir die Gestaltung der sog. Religionsdelikte in den bisherigen Straf
gesetzbiichern, bei deren Anwendung diestaatsrechtliche Rechtsprechung 
des Bundesgedchtesim Hinblick auf die Wahrung der Art. 49 und 50 
der BV. von hervorragender Bedeutung war. 

DaB dieses Religionsstrafrecht eine fast verwirrende Vielgestalt zeigt, 
und daB auch bei der Schaffung des eidgenossischen G. ~er Kampf der 
Meinungen iiber die Notwendigkeiten eines strafrechtlichen Schutzes des 
religiosenFriedens, reHgiOser Anschauungen und religiOser (gottesdienst
licher) Handlungen, aber auch iiber den erforderlichen Schutz der 
Glaubensfreiheit einsetzte, ist nicht verwunderlich 2. Der Strafgesetz
geber muB die Tatsache beriicksichtigen, daB die Anschauungen in 
religiOsen Dingen, ganz besonders aueh in der Sehweiz, auBerordentlieh 
weit auseinandergehen. Er muB mit besonderer Sorgfalt die strafreeht
lichen Sehutzobjekte zu erkennen sieh bemiihen. 1st es die Religion 
an sieh, der Gottesgedanke, die religiose Uberzeugung und das religiose 
Gefiihl des Einzelnen? Sind es die Kirche und andere religiose 1nstitu
tionen? 1st es die Glaubensfreiheit? Oder liegt dem Strafgesetzgeber 
nur ob, den Frieden unter den Angehorigen der verschiedenen Religions
gesellschaften - also ein TeiIstiiek des offentliehen Friedens - gegen 
Verletzung und Gefahrdung zu sichern 'I 

Eine eindeutige Antwort auf diese Fragen ist nieht moglieh. Das 
Schutzbediirfnis geht nach versehiedenen Richtungen. Das G. hat den 
Art. 261 unter der Bezeichnung: Storung der Glaubens- und Kultusfrei
heit in den Titel der Verbrechen und Vergehen gegen den offentlichen 
Frieden eingefiigt. Es hat damit die Religionsdelikte als Friedens
storungen gekennzeiehnet. Aber es ware ganz verfehlt, daraus den SehluB 
zu ziehen, daB dureh die Strafnormen des Art. 261 n ur der offentliehe 
(religiose) Friede geschiitzt werden sol13. Die naehfolgenden Erorte-

1 MaBnahmen des Staats-, Verwaltungs-, Zivil- und Strafrechts. Dazu nament
Hch FREULER: passim (MaBnahmen des Schutzes und der Uberwachung). Neuer 
BE. 62 I Nr. 45: Staatsrechtlicher Entscheid zu einer YO. des Genfer Regierungs
rates, durch welchen !l.ufreizende und beleidigende PresseauBerungen gegen die 
israelitische Bevolkerung verboten wurden. VerfassungsmaBigkeit gestutzt auf 
BV. Art. 50 II (222f.). - Uber Religionskampfe und die Entwicklung der Reli
gionsfreiheit in der Schweiz STREIFF: Iff., auch 6Iff. (staats- und verwaltungs
rechtliche MaBnahmen, die sich auf Art. 50 II der BV. grunden); vgl. auch STUDER: 
55ff. (MaBnahmenrecht gemaB BV. Art. 50 II); CLERC: 94ff. 

2 Zur Geschichte des konfessionellen Friedens in der Schweiz STUDER: 4ff. 
Die bei AEBLI: 8f£. skizzierte geschichtliche Entwicklung des Religionsstrafrechts 
zeigt fortschreitend die Einschrankung der Tatbestande und die Herabsetzung der 
StrafmaBe. Allgemeingeschichtlich zum Religionsstrafrecht KARL: 9ff.; WEIDER: 
7ff.; KOENIG: Iff. (schweizer. Geschlchte). 

3 SCHRAG: 37 ff. stellt fUr die Schweiz den Schutz des religiosen Friedens in den 
V ordergrund. 
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rungen werden zeigen, eine wie groBe Bedeutung auch anderen Schutz
objekten zukommt (13. auch unten III). 

II. Eine "Obersicht tiber bisherige Rechte und die Rechtsprechung 
offenbart die groBen Unterschiede der kantonalen Gesetze in der Ge
staltung der Religionsdelikte 1 . FlIT den eidgenassischen Gesetzgeber er
gab sich schlieBlich eine Art KompromiBlasung; unten III. 

Ein bernisches Gesetz von 1875 betreffend Starung des religiasen 
Friedens (§ 1) and St. Gallen Art. 174 lit. a haben allgemein die StOrung 
und Gefahrdung des Friedens unter den Konfessionen mit Strafe be
droht -- eine Erinnerung an die Kulturkampfperiode 2. Davon heben sich 
die eigentlichen Religionsdelikte ab: 

1. Fast durchgangig bestrafen die kantonalen Rechte die Hinderung 
und Starung des Gottesdienstes 3. In der Umschreibung der Tat
bestande zeigen sich Verschiedenheiten: Ziirich § 88 z. B. spricht von 
der Hinderung des Gottesdienstes einer vom Staate geduldeten Religions
gesellschaft und von der Starung des Gottesdienstes solcher Gesell
schaften in Kirchen oder an anderen "religiasen Versammlungsorten" 
durch Larm oder anderen Unfug 4. Bern Art. 93 nennt die Starung eines 

1 STOOSS: Grundziige, 2, 184ff. stellt die kantonalen Religionsstrafrechte unter 
den Tite1n: Gotteslasterung, Verletzung del' Hostie, Beschimpfung von Religions
gesellschaften, Starung und Hinderung des Gottesdienstes, Delikte an gottesdienst
lichen Gebauden und Gegenstanden, Delikte an Geistlichen, Sektiererei und Prose
lytenmachen zusammen. Bei den einzelnen Tatbestanden priift STOOSS ihre Ver
fassungsmaBigkeit. - Kantonale Daten ferner bei KOENIG: 1OOff., 150ff. (stati
stische Angaben iiber schweizerische Prozesse wegen Religionsdelikten; im Anhang 
sind kantonale Urteile abgedruckt); STUDER: 1l0ff. 

2 Vgl. STOOSS: 2, 179; STREIFF: 83; ferner BE. 35 T, Nr. 112 zu St. Gallen, 
Art. 174 lit. a: Die Anwendung des Tatbestandes der Gefahrdung des religiasen 
Friedens auf die Verbreitung eines nul' auf ausIandische (italienische) Verhaltnisse 
anspielenden antiklerikalen Witzblattes in \Virtschaften eines deutsch-schweize
rischen Kantons verletzt die verfassungsmaBig gewahrleistete Glaubens- und 
Gewissensfreiheit. 

3 Ausfiihrliche Daten bei STOOSS: a. a. O. 189ff.; STUDER: 132ff. Zum Be
griff del' gottesdienstlichen Handlung STREIFF: 16f.; siehe unten III C: Kultus
handlung. Vgl. BE. 38 I, 490: Gottesdienstliche Handlungen auch Akte indivi
dueller Gottesverehrung, nicht nur Handlungen, die Bestandteil eines von einer 
Religionsgesellschaft veranstalteten eigentlichen Gottesdienstes sind. 

4 Dazu die Kommentare zu § 88 von ZURCHER und ZELLER. Staatlich geduldet 
sind im Hinblick auf die verfassungsmaBig gewahrleitete GIaubens- und Kultus
freiheit aIle religiOsen Vereinigungen, soweit der Bund sie nicht ausdriicklich ver
bietet (BV. Art. 51: Jesuitenverbot). Uber gottesdienstliche Versammlungen der 
Heilsarmee: BE. 12, Nr. 12; 13, Nr. 2; 15, Nr. 94; 17, Nr. 54 und namentlich 20, 
Nr. 117; 22, Nr. 166 (Versammlungsrecht zu Kultuszwecken im Rahmen VOIl BV. 
Art. 501 gewahrleistet). Vgl. FLEINER: Bundesstaatsrecht, 321, 335f. und dort 
Zitierte; W. BURCKHARDT: BV. (3. Auf!.), 464, 468; STREIFF: 53ff. stellt die Ent
wicklung der behordlichen Einstellung gegeniiber der Heilsarmee in der ersten Zeit 
ihrer Wirksamkeit in der Schweiz dar; vgl. ferner STUDER: 63ff.; WYLER: 174f. 



460 § 78. Storung der Glaubens- und Kultusfreiheit. Gotteslasterung. 

erlaubten offentlichen Gottesdienstes, Luzern PolStG. § 141 lit. b die 
boswillige Storung religiOser Versammlungen und Zeremonien. Aile drei 
Rechte charakterisieren diese Delikte als Friedensstorungen, Luzern 
im besonderen als Vergehen gegen den religiosen Frieden. Baselstadt 
§ 84, der ahnlich wie ZUrich § 88lautet, jedoch bei der Hinderung gottes
dienstlicher Handlungen Gewalt oder Drohung voraussetzt, nennt die 
Tatbestande Verbrechen gegen die Religion. Tessin Art. 147 bestraft 
gewaltsame Hinderung und Storung (con violenza, minaccia, invettiva 0 

tumulto) 1. Eine Erweiterung des Tatbestandes liegt in Art. 241 des 
waadtlandischen und in Art. 107 des Genfer StGB. Waadt bestimmt 
kurz: Celui qui empeche ou trouble la Cl3lebration d'un culte ou qui 
profane un lieu de culte. Sehr allgemein lautet Genf Art. 107: atteinte 
it la liberte des cultes par violences ou menaces; die Bestimmung ist in 
den Abschnitt: Crimes et delits contre les droits individuels eingefiigt. 

2. Kantonale Rechte bestrafen ferner Gewalttatigkeiten und 
beschimpfende Handlungen an dem Gottesdienst gewidmeten 
Gegenstanden: Ziirich § 88, das in § 169 Ziff. 1 iiberdies den Dieb
stahl an solchen Gegenstanden, wenn sie sich in einem dem Gottes
dienst gewidmeten Gebaude befinden, qualifiziert. Weitere Beispiele: 
Luzern PolStG. § 141 lit. b: in gemeiner Weise erfolgende Beschimpfung 
oder Verspottung von Gegenstanden des Gottesdienstes; Obwalden 
PolStG. Art. 103 lit. b und e: Beschimpfung, Bespottelung und An
greifen von Gegenstanden des Gottesdienstes, Verunehrung geweihter 
Statten oder Sachen. Art. 103 II enthalt dazu die eigenartige Bestim
mung, daB der Artikel Nichtkatholiken nur insofern beriihrt, als ihnen 
untersagt ist, "der Landesreligion boswillig, mit Gefahrdung des konfes
sionellen Friedens, ... ihre MiBachtung zu bezeugen." Freiburg Art. 102 
IV bestimmt kurz: Wer einen dem Gottesdienst gewidmeten Ort oder 
Gegenstand verunehrt. Graubiinden § 80 spricht von Gewalttatigkeiten 
an fiir den Gottesdienst bestimmten Gebauden oder an geweihten Gegen
standen in einer Weise, daB dadurch offentliches Argernis gegeben wird. 
- In diesen und ahnlichen Bestimmungen anderer Rechte liegt auch der 
Gedanke des Friedensschutzes - vgl. Art. 103 II des PolStG. von 
Obwalden -, aber stark schwingt der andere Gedanke mit, daB die 
religiosen Gefiihle der Glaubigen geschiitzt werden sollen. 

3. Vorwiegend in katholischen Kantonen stehen die Geistlichen 
bei der Ausiibung ihres Amtes unter einem besonderen Strafschutz: 
Luzern PoIStG. § 141 lit. c: Unterbrechen eines Geistlichen in seinen 
offentlichen gottesdienstlichen Handlungen und Beleidigung wahrend 
der Ausiibung solcher Handlungen. Ahnlich bestimmt Obwalden PoIStG. 
Art. 103 lit. d mit dem weiteren Tatbestand (lit. c), daB strafbar ist, wer 
einem mit dem Venerabile einhergehenden Priester absichtlich seine Ver-

I Dazu BE. 20, Nr.46, insbesondere S.280ff. 
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achtung bezeigt. Weitere Beispiele: Freiburg Art. 104 (Beschimpfung, 
ferner AnmaBung der Eigenschaft als Religionsdiener); Neuenburg 
Art. 184 (besonderer Schutz gegen Beleidigungen); Schwyz § 96, Grau
bunden § 80, Thurgau § 210 (Gewalttatigkeiten, tatliche MiBhandlungen 
gegeniiber Geistlichen wahrend ihrer gottesdienstlichen Verrichtungen); 
Wallis Art. 101 III (insulter ou outrager les ministres de la religion dans 
l'exercice de leurs fonctions)1. - Auch dadurch solI der offentliche 
Frieden in den Kirchen und bei religiosen Zeremonien geschutzt wer
den. Ob sich daruber hinaus die privilegierte Stellung der Geistlichen 
rechtfertigen laBt, bleibt fraglich 2. 

4. Dem Schutze des konfessionellen Friedens dienen Straf
bestimmungen gegen die (offentliche) Beschimpfung von Religions
gesellschaften: Obwalden Art. 53 (Herabwtirdigung der vom Staate 
anerkannten Konfessionen), Zug § 54 (Beschimpfung in einer offentliches 
Argernis erregenden Weise), Freiburg Art. 103 3, BaseIland § 84. - Das 
leitet hiniiber zu zahlreichen kantonalen Strafbestimmungen gegen 
Herabwtirdigung und Beschimpfung der Lehren, Einrichtungen, 
Ge bra uche und der Gegenstande der Verehrung von Religions
gesellschaften 4. DaB im Hintergrund auch hier der Schutz des offent
lichen Friedens steht, ist nicht zu bezweifeln. Vor allem aber soIl die 
religiose Uberzeugung und das religiose Gefiihl der Glaubigen 
vor einer Herabwtirdigung ihres Glaubens geschiitzt werden 5; s. unten 
III A und B. 

5. Wenn einzelne Rechte in diesen Zusammenhangen die Gottes
lasterung besonders herausheben, so ist das nur ein Fall der Herab-

1 Eine Art Gegenstiick zu diesen zugunsten des Geistlichen geschaffenen Straf
normen stellt der vereinzelt in kantonale Rechte - bernisches Gesetz von 1875 
betreffend Storung des religiosen Friedens § 2 und St. Gallen Art. 175 I - auf
genommene sog. Kanzelparagraph dar: den offentlichen Frieden gefahrdende 
Erorterungen (St. Gallen: Lasterung staatlicher Einrichtungen und Angelegen
heiten durch Geistliche in Ausiibung ihres Amtes). Vorbild ist hier § 130 des deut
schen StGB.: Kanzelmil3brg,uch. Vgl. dazu Z. B. V. HIPPEL: VD., Bes. Teil, 2, 89ff. 
(rechtsvergleichend). Um ein Religionsdelikt handelt es sich nicht, sondern um 
ein Delikt gegen die offentliche Ordnung, oder eher noch um ein Staatsdelikt. 
Das Bediirfnis nach einer solchen Bestimmung besteht, wenigstens zur Zeit, in de, 
Schweiz kaum. Siehe ferner STREIFF: 83f.; STUDER: 143ff. 

2 Ablehnend, unter Hinweis auf die allgemeinen Beleidigungstatbestande 
SEILER: StenBull. NR. 1929, 564. 

3 Dazu BE. 57 I, Nr. 18. 
4 Zusammenstellung bei STOOSS: Grundziige, 2, 187ff., ferner bei STUDER: 

124ff. Vgl. zu Thurgau § 273: Herabwiirdigung der Lehren und Einrichtungen 
der evangelischen Konfession durch eine Beschimpfung der Reformatoren (Ober
gericht; Z. 9, 151£f.). 

5 STOOSS: a. a. O. 189 stellt zur Erwagung, eine Bestrafung nur auf Antrag 
eintreten zu lassen. Das empfiehlt sich nicht, wohl aber gewisse Einschrankungen 
des Tatbestandes; G. Art. 261 lund dazu unten III. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil. 2. Halfte. 30 
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wiirdigung und Beschimpfung eines religiosen Glaubens. Gott selbst 
bedarf nicht des strafrechtlichen Schutzes durch schwache Mens chen. 
Aber auch die Gottesleugn ung darf im Hinblick auf Art. 49 II der 
BV.- Freiheit des Glaubens und des Unglaubens-nicht mit Strafe be
legt werden!. Schutzobjekt kann daher nur das religiose Gefiihl und 
die religiose -oberzeugung des Einzelnen sein. DaB ein sie schiitzen
der Straftatbestand gewisse Einschrankungen enthalten muB, ergibt sich 
schon aus der Bezeichnung Gotteslasterung. In ihm liegt das Niedrige, 
Gemeine, AnstoBige 2. Luzern § 115 und Obwalden Art. 53 I fordern, daB 
die Lasterung vorsatzlich und mit Bedacht erfolgt sein muB und daB 
dadurch offentliches Argernis erregt wurde 3. Inhaltlich gleich bestimmen 
Schwyz § 97 (Gotteslasterung auf eine offentliches Argernis erregenden 
Weise 4), Baselland § 84 (offentlich, in beschimpfenden, Argernis geben
den Ausdriicken), Graubiinden § 81. Freiburg Art. 102 I umschreibt: Wer 
offentlich in lasternden oder anstOBigen Ausdriicken von Gott spricht. 
Wallis Art. 101 IV verwendet den Ausdruck: outrager la religion par 
blasphemes. 

1 STREIFF: 9 f.: Verfassungswidrig aile Strafen, die auf Leugnung religioser 
Dogmen oder Unglaubensansichten gesetzt sind. 

2 BINDING: Lb. 1,179: "Lastern heiBt ubel reden,insbesondere in schmahender 
Weise Gottes Vollkommenheit verkleinern. Gott leugnen heiBt nicht Gott lastern." 

3 Auf altere luzernische Rechtsprechung weist STOOSS: Grundzuge, 2, 184f. hin. 
Urteile: Z. 2,451£.; 3, 576; 5, 548ff. mit einem Rekursentscheid des Bundesrates. 
uber die Frage, ob im Urteil eine Verletzung von Art. 49II der BV.- Gewahr
leistung der Glaubens- und Gewissensfreiheit - liege: "Das Recht der religiosen 
Kritik und Negation, des Kampfes gegen die Glaubensansichten anderer, schlieBt 
nicht die Befugnis in sich, Kampfmittel zu wahlen, welche die Schranken eines mit 
der offentlichen Ordnung und Sittlichkeit vertraglichen Meinungsstreites durch· 
brechen." Dazu STOOSS: Z.5, 515f. Ferner namentlich BE. 35 I Nr.59 (Fall 
Richter): Ablehnung del' fruheren Auffassung (Bundesrat), daB AuBerungen uber 
religiose Dinge in jeder Form straflos bleiben sollen, sofern nur del' religiose Friede 
unter den Konfessionen nicht gestiirt wird (350-352). AuBerung und Begrundung 
von Glaubensansichten und religiose Kritik stehen unter folgenden Schranken: 
Die offentliche Ordnung muB gewahrt werden. Angriffe auf die religiosen An
schauungen anderer sind rechtswidrig, wenn die "Mittel del' Propaganda" zu miB
billigen sind. Die Kritik fremder Glaubensansichten muB sich "innerhalb der 
Schranken del' Sittlichkeit" h.1lten (352f.). Eine sachliche, wenn auch moglicher
weise unrichtige und nicht unbefangene Kritik genieBt den Schutz des Art. 49 
der BV., auch wenn sich Dritte in ihren religiosen Anschauungen gekrankt fiihlen. 
Strafbar ist nul' die beschimpfende AuBel'ung, d. h. eine AuBerung, die sich lediglich 
als eine rohe und gemeine Herabwurdigung aus unlauterem Motive darstellt, welche 
mit del' Achtung vor fremder Uberzeugung nicht vereinbar ist (358). Kritisch 
zu diesem Urteil STUDER: 181£. 

4 Dazu BE. 39 I, Nr.60 mit del' Kritik, daB die Gotteslasterung und die 
Herabwiirdigung von Glaubenslehren und Kultusgegenstanden nul' unter del' 
Vorausset:imng bestraft werden durfen, wenn sie das religiose Gefiihl anderer in 
rechtswidriger Weise verletzen (358-360). Vgl. ferner JZ. 18,227, Nl'. 177 (Tat
bestandsmoment del' Offentlichkeit). 
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6. Neben der Gotteslasterung bestrafen als Heiligtumsentwei
hung Luzern § 116 und Obwalden Art. 53 I aus HaB oder Verachtung 
der Religion verubte Tatlichkeiten an "konsekrierten Hostien oder an 
GefaBen, in denen solche wirklich aufbewabrt sind". Die Strafdrohung 
lautet auf Zuchthaus bis zu 6 Jahren. Wallis Art. 102 bedroht das 
Sacrilege, obne den Tatbestand zu umschreiben, sogar mit Zuchthaus 
bis zu 15 Jabren. Die besondere, qualifizierende Heraushebung des Sacri
legiums aus dem Tatbestand: Tatlichkeiten angeweihten oder sonst dem 
Gottesdienst gewidmeten Gegenstanden (oben 2) ist mit der Anschauung 
der katholischen Kirche zu erklaren, daB die geweihte Hostie in der 
heiIigen Kommunion den Leib und das Blut ()hristi darstelltI. 

7. Graubiinden PolStG. § 17 bestraft Grunder und Mitglieder von 
Sekten, welcbe die Sittlicbkeit oder die offentlicbe Ordnung gefabrden 
und die Anbangerwerbung fUr solcbe Sekten 2. Neuenburg Art. 185 kennt 
ein Antragsdelikt: proselytisme religieux, wenn dieWerbung gegen den 
Willen des Familienoberbauptes gegenuber der Familiengewalt unter
stebenden Personen von weniger als 16 Jabren erfolgt3. 

III. Art. 261 des eidgenossiscben G. ist eine KompromiBlosung. Sie 
berucksicbtigt die bisberigen kantonalen Rechte und die Recbtsprecbung, 
die namentlich das Bundesgericbt und fruher auch die politis chen Bundes
beborden in Anwendung und Auslegung der Art. 49 und 50 der BV. 
entwickelt baben 4. Die Benennung der in Art. 261 enthaltenen Tat-

1 STOOSS: Grundzuge, 2, 187 betrachtet die hohen Strafdrohungen als un
gerecht und dem "Geiste der Bundesverfassung" widersprechend. Der Tater eines 
Sacrilegiums, der an die Lehre von der Hostie nicht glaube, werde wegen einer 
Glaubensansicht bestraft. Eine Verunehrung der Hostie sei nur unter dem Ge
sichtspunkt der Verletzung des religiosen Gefiihls zu strafen und nicht anderes zu 
behandeln als die Beschimpfung anderer gottesdienstlicher Gegenstande. Die Rich
tigkeit dieser Argumentation ist zweifelhaft. Vgl. femer BE. 40 I, Nr. 42: Ein Fall 
der Verhohnung der Hostie, bestraft auf Grund von Art. 174 lit. a und b .des St. 
gallischen StGB. 

2 vVerbung fUr den Mormonismus z. B. Die Strafbestimmung verstoJ3t nicht 
gegen BV. Art. 49 II und 50 I; vgl. v. SALIS: Schweizer. Bundesrecht, 3, Nr. 987, 
siehe auch W. BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 2, Nr. 503. Einschrankend 
BE. 2, 197; 34 I, Nr. 44: Strafbarkeit der Mormonenwerbung nur, soweit sie zum 
Vergehen der Vielehe auffordert oder aufreizt; vgl. auch STREIFF: 22. 

3 Die Bestimmung steht im Abschnitt: Delits contre la paix religieuse. VgL 
dazu BV. Art. 49 III: "Uber die religiose Erziehung der Kinder bis zum erfullten 
16. Altersjahr verfiigt ... der Inhaber der vaterlichen oder vormundschaftlichen 
Gewalt"; vgl. femer STREIFF: 79ff.; WEIDER: R3f; CLERC: 25ff.; WYLER: 175f. 

4 S. oben II. Zusammenstellung und Erorterung bundesgerichtlicher Recht
sprechung bei W. BURCKHARDT: Bundesverf>lssung (3. Aufl.); 443ff.; AEBLI: 46ff.; 
HAFTER: Z.23, 351ff.; KORNER: 46ff. Vgl. BURCKHARDT: Prot. II. ExpKom. 4, 
320: Aus den Urteilen des Bundesgerichts ergibt sich cin gewisses Tastcn und 
Schwanken. KOENIG: 69ff. (Rechtsprechung der politischen BundesbehOrden), 
82ff. (Rechtsprechung des Bundesgerichtes). 

30* 
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bestande als Storung der Glaubens- und Kultusfreiheit - die 
BV. spricht von "Glaubens- und Gewissensfreiheit" - ist bezeichnend. 
Diese verfassungsmaBig gewahrleisteten Freiheitsrechte sind als Schutz
objekte in den Vordergrund gestellt. Zu beachten ist aber auch, daBder 
Art. 261 in den Titel: Delikte gegen den offentlichen Frieden eingefiigt 
ist. Die Wahrung des offentlichen Friedens (Vorbemerkungen 1 und 2, 
oben S. 4;45 f) ist weiteres Schutzobjekt. Uberdies empfangen die reli
giosen Uberzeugungen und Gefiihle, aber auch areligiose Anschauungen 
des Einzelnen ihren Schutz 1. 

Vier Gruppen von Tatbestanden mit der einheitlichen Strafdrohung: 
Gefangnis bis zu 6 Monaten oder BuBe ergeben sich: 

A. Die Beschimpfung und Verspottung der Uberzeugung 
anderer in Glaubenssachen (Art. 261 I). Eine ahnliche Bestim
mung hatte der VE. 1894 Art. 94 I vorgesehen. Sie war von der I. Exp
Kom. (Prot. 2, 33f£., 39) mit der Begriindung gestrichen worden, die 
Kritik in religiosen Dingen miisse frei sein, durch die Bestimmung werde 
"iiber jede religiOse Autoritat ein schiitzender Mantel gebreitet". Die 
spateren Vorentwiirfe folgten dieser Auffassung. Die schlieBliche Losung 
geht auf die II. ExpKom. (Prot. 4, 312f£') zuriick 2. Die Tatbestands
analyse erfordert besondere Sorgfalt. Die Gefahr von MiBverstandnissen 
besteht: 

1. Schutzobjekt ist die Uberzeugung AndereI' in Glaubens
sachen, nicht die Religion an sich odeI' del' Gottesgedanke. Das G. ist 
viel umfassender als Art. 94 I des VE. 1894, der den "religiosen Glauben" 
schiitzen wollte. Es geht von der durch die BV. gewahrleisteten Glaubens
freiheit, von der Religionsfreiheit, aus und gewahrt - unter bestimmten 

1 Gesetzesmaterialien: VE.lS94Art. 94,dazu STOOSS: Motive 179ff. und Prot. I. 
ExpKom.2, 33ff., 570; VE. lS96 Art. 101; VE. 1903 Art.lS3 (Storung des 
Religionsfriedens); VE. 1905 Art. lS7 (Storung des gottesdienstlichen Friedens), 
dazu ZURCHER: Erlauterungen VE. 1905, 340ff. und Prot. II. ExpKom. 4, 312ff.; 
5, S6f.; E. 1915 Art. 227 (Starung del' Glaubens- und Kultusfreiheit), dazu StenBull. 
NR. 1929, 562ff.; 1934, 40S; StR. 1931, 555ff.; 1935, 245. Die Entwicklung del' 
Vorentwurfe ist dargestellt bei AEBLI: 99ff.; KOENIG: 163ff.; vgl. auch CLERC: 
109ff. - STUDER: 96ff. betrachtet als Schutzobjekte die "Religion im subjektiven 
Sinne", d. h. die Religiositat des Einzelnen, die abel' "nicht bloB als individuelles 
Recht, sondern als Gesamtgut" zu denken ist, ferner das religiose GefUhl und den 
konfessionellen Frieden. V gl. SCHRAG: 32ff.; 35: bessel' als von Religionsschutz ist 
von Glaubensschutz zu sprechen; KOENIG: 155ff. kein direktes Schutzinteresse des 
schweizerischen Staates an del' Religion. Vorwiegender Gesichtspunkt das staat
liche Friedensinteresse, praktisch tritt jedoch del' Schutz des religiosen Gefiihls 
mehr und mehr in den Vordergrund. 

2 K. MULLER: Z. 17, IOff., 41 hat literarisch die Losung vorbereitet. Kritisch 
dazu, abel' mit grundsatzlicher Zustimmung zu dem Gedanken, die Beschimpfung 
des religiosen Glaubens anderer zu bestrafen, STOOSS: eodem, 163ff., 169f. Vgl. 
ferner KOENIG: 170ff. 
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Voraussetzungen - jeder -Uberzeugung "in Glaubenssachen", also auch 
einer fteidenkerischen, areligiOsen -Uberzeugung Schutz!. 

Auf den Standerat geht der Hinweis darauf, daB insbesondere der 
Glaube an Gott gegen Beschimpfung und Verspottung geschutzt wer
den soIl. zuruck 2. Es ist ein muBiger Streit, ob damit eine besondere 
Norm gegen die Gotteslasterung liegt oder nicht. Festzuhalten ist 
aber, daB auch hier nicht die Gottheit, die keines Schutzes bedarf, ge
schutzt werden soIl, sondern der Glaube an Gott 3 . Der beispielsweise 
Hinweis liegt durchaus im Rahmen des Art. 261 I. 

2. Die Handlung des Taters muB eine Beschimphmg oder Ver
spottung (bafouer) der -Uberzeugung anderer in Glaubenssachen dar
stellen. Beschimpfung ist Bezeigung von MiBachtung. Sie kann durch 
Wort, Schrift, Bild oder Gebarde geschehen; vgl. Art. 176, 171 I. Die 
Mittel sind gleiche oder ahnliche wie bei der Beleidigung. Beschimpfung 
gemaB Art. 261 ist dagegen nicht in dem Sinne zu verstehen, wie er sich 
fUr den Eheverletzungstatbestand aus Art. 111 ergibt (oben § 38). Nicht 
ein Mensch, sondern eine Glaubensuberzeugung wird der MiBachtung 
preisgegeben. Wenn Art. 261 I neben der Beschimpfung noch die Ver
sp ottung, das Lacherlichmachen einer Uberzeugung in Glaubenssachen, 
nennt, so ist das wohl nul' eine andere Spielart der Bezeigung von MiB
achtung 4 • 

Fast zum UberfluB fordert das G., daB die Beschimpfung oder Ver
spottung in gemeiner Weise geschehen muB. Man kann sich fragen, 
ob dieses Moment, gerade wenn es sich urn einen Angriff auf Glaubens
uberzeugungen handelt, nicht schon in den Begriffen beschimpfen und 

1 Dazu besonders BURCKHARDT: Prot. II. ExpKom. 4,321: Schutz wird nicht 
nur dem Glauben, sondern auch dem Unglauben gewahrt; Realisierung deF Glaubens
freiheit gemaB BV. Art. 49. "Die Uberzeugung des Atheisten verdient den gleichen 
Schutz wie diejenige des kirchlich Glaubigen',. Ferner CALAME: eodem, 328; SEILER: 
StenBull. NR. 1929, 563f.; LOGoz: eodem, 565f.: L'article 261 "est un article 
d'entente"; CLERC: 114f. Kritisch KOENIG: 17lff., 180 (Unbestimmtheit des Tat
objektes "Uberzeugung Anderer in Glaubenssachen"). 

2 StenBull. StR. 1931, 555, 557ff. 

3 So namentlich auch ZUST: StenBull. StR. 1931, 558. Zur Frage besonders 
noch STUDER: 117ff., der einen Tatbestand der Gotteslasterung, nicht nur "in der 
Bedeutung einer bloBen C:rtefUhlsverletzung", fordert. Geschichtlich zum Tat
bestand der Gotteslasterung (crimen laesae majestatis divinae) BINDING: Lb., 1, 
178. 

4 Auf die Schwierigkeiten, die sich aus dem Beschimpfungsbegriff im Zu
sammenhang mit den Religionsdelikten ergeben, macht STUDER: 145ff. aufmerk
sam; Grenzen der erlaubten gegeniiber der unerlaubten Kritik, aber auch gegen· 
iiber Scherz, Spott, Ironie, Frivolitat usw.; vgl. auch KAHL: 45; KOENIG: 173f. 
Zum Begriff: verspotten (bafouer): CLERC: 114. 



466 § 78. StOrung del' Glaubens- und Kultusfreiheit. Gotteslasterung. 

verspotten liegt 1. Dagegen ist das weitere Moment, daB die MiBachtung 
offentlich geschehen muB, von Bedeutung 2• 

Die sorgfaltig gefaBte Bestimmung soll die Befiirchtungen zerstreuen, 
freie Forschung und Kritik konnten gelahmt werden 3. 

B. Art. 261 I enthalt den weiteren Tatbestand der offentlichen und 
in gemeiner Weise erfolgenden Verunehrung von Gegenstanden 
religioser Verehrung. Der vielleicht ungewohnliche Ausdruck: Ver
unehrung (profaner), der auch in kantonalen Rechten vorkommt, be
deutet nicht schon jede Unehrerbietigkeit oder gar schon die Unter
lassung einer Ehrenbezeugung. Auch hier ist namentlich an ein Be
schimpfen, Verspotten, Verhohnen, aber auch an ein Beschmutzen usw. 
zu denken. Ob unter Gegenstanden religiOser Verehrung nur korper
liche Gegenstande oder auch die religiosen Dogmen zu verstehen sind, 
ist bestreitbar. Da die Dogmen zur Uberzeugung in Glaubenssachen 
gehoren und durch den ersten Tatbestand in Art. 261 I geschiitzt sind, 
ist hier die Beschrankung auf korperliche Sachen, z. B. Kruzifixe, die 
Hostie, Heiligenbilder, Reliquien usw., aber auch die Bibel, geboten 4• 

Der Unglaube hat keine Gegenstande religioser Verehrung. Wohl aber 
kann ein nicht kirchlich orientiertes religioses Bekenntnis, z. B. eine 
Naturreligion, solche Verehrungsgegenstande haben. Der Schutz gilt 
auch ihnen 5. 

1 SCHRAG: 40: Der Ausdruck "in gemeiner Weise" bezieht sich auf die Gesin
nung des Taters. Vgl. auch RITTLER: Z.47, 79f. 

2 Uber den Begriff derOffentlichkeit oben§ 32III; STUDER: 115, der die Ein
fiigung des Momentes der 0 ffe n tli chenBegehungkritisiert. Anders SCHRAG: 32f. und 
namentlich CLERC: 117f. Nicht erforderlich ist die Erregung offentlichenArgernisses. 

3 Schone Worte des im katholisch-konservativen Lager stehenden K. MULLER: 
Prot. II. ExpKom.4, 319: "Wir wollen ja nur das Rohe und Gemeine strafen. 
Sollten Strafbestimmungen die freie MeinungsauBerung oder die religiose Pro
paganda oder die Forschung hindern, dann waren sie gerade fiir die lebenskraftige 
religiose Gesinnung zu teuer erkauft." - N ach KORNER ist es dagegen durchaus 
unrichtig, "sowohl den Glauben wie auch den Unglauben, die Wahrheit wie auch 
den Irrtum des gleichen Rechtsschutzes teilhaftig werden" zu lassen (48) und: die 
bundesgerichtliche Praxis, wonach "der Glaube wie del' Unglaube, die Wahrheit wie 
der Irrtum den gleichen Rechtsschutz genieBensollen", muB als unrichtig und unhalt
bar abgelehnt werden (52, vgl. auch 112ff.). Gut BURCKHARDT: Prot. II. ExpKom.4, 
321: Da die BV. Glaubens- und Gewissensfreiheit garantiert, diirfen wir "nicht be
stimmte Richtungen durch Strafschutz privilegieren, sondern wir miissen gegen 
alle gleich gerecht sein." Anderer Meinung auBer KORNER auch STUDER: 128ff. 

4 BURCKHARDT: Prot. II. ExpKom.4, 322. Bedenken gegen den Tatbestand 
als zu weitgehend hat LANG: eod. 323 geauBert. Die Unbestimmtheit des Tat
objektes kritisiert KOENIG: 172f. Weitere Beispiele von Gegenstanden religioser 
Verehrung bei CLERC: 116f.; s. noch unten D. 

5 Nicht ganz klar ist, ob die W orte im IngreB von Art. 261 I: "Offentlich und 
in gemeiner Weise" auch fUr den Tatbestand der Verunehrung von Gegenstanden 
religioser Verehrung gelten sollen. SCHRAG: 42 nimmt das an. Die Wortauslegung 
spricht dafiir. 
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C. Nach Art 261 lIist strafbardie boswillige Verhinderung und 
Storung und die o£fentIiche Verspottung einer verfassungs
maBig gewahrleisteten Kultushandlung. Hier kommt vor aHem 
der Gedanke des Friedensschutzes zum Ausdruck. 

1. Die meisten bisherigen Rechte (oben II 1) und auch die eidgenos
sischen VE., z. B. VE. 1908 Art. 181 I, nennen als Angriffsobjekt den 
Gottesdienst und gottesdienstliche Handlungen. Auch nach BV. Art. 50 I 
erscheint die verfassungsmaBige Gewahrleistung zunachst auf die freie 
Ausiibung "gottesmenstlicher Handlungen" beschrankt 1. "Kultushand
lung" geht bewuBt weiter. 1m Einklang mit der Garantie der Glaubens
freiheit gemaB BV. Art. 49 I will das G. nicht nur gottesdienstliche Hand
lungen der christlichen und anderer gottglaubiger Kirchen, sondern auch 
Kultushandlungen freidenkerischer Vereinigungen, z. B. eines Monisten
bundes schiitzen 2. Die - notwendige - Grenze liegt darin, daB solche 
Kultushandlungen sich, wie Art. 50 I der BV. erklart, innerhalb del' 
Schranken del' Sittlichkeit und der offentlichen Ordnung halten miissen. 
Sittlichkeit ist in dem Sinne zu verstehen, daB Handlungen verpont 
sind, die landlaufig anerkannten Sittlichkeitsnormen, wie sie namentlich 
auch den Strafgesetzen zugrunde liegen, widerstreiten. Eine "Kultus
handlung", die sich in obsconen Redensarten ergeht odeI' gar einen 
Deliktstatbestand (widernatiirliche Unzucht, Polygamie) erfiiHen oder 
verherrlichen wiirde, ist gegen Angriffe nicht geschiitzt 3. Ebensowenig 
genieBen "Kultushandlungen", die die offentliche Ordnung verletzen 
odeI' gefahrden, den Stra£schutz. Diesen Kreis zu umgrenzen hat del' 
Gesetzgeber in der Hand. Da z. B. Art. 25 bis del' BV. das Schachten 
- eine jiidische Kultushandlung - verbietet, widerstreitet sie del' 
offentlichen Ordnung 4• 

Del' Begriff "Kultushandlung" geht auch in dem Sinne weit, daB ernicht 
nur einen gemeinsamen Gottes- oder anderen Kultusdienst umfaBt5. 

1 Der franzosische Text sagt dagegen "libre exercice de cultes", der italienische 
"libero esercizio dei culti". Dazu CLERC: 63. 

2 So namentlich BURCKHARDT: Prot. II. ExpKom. 4, 32lf. - Fiir den Schutz 
von Leichenfeiern, die vielfach auch einen kultischen Charakter haben, gilt die 
besondere Bestimmung in Art. 262 Ziff. 1 II; vgl. unten § 79 II 2. 

3 Gut STREIFF: 22f. ; KORNER: 99ff.: Die Sittlichkeit als Schranke des Rechtes 
der freien MeinungsauBerung mit der einschrankenden Deutung, daB AuBerungen 
die "gegen die ... christlichcn Wahrheiten verstoBen, grundsatzlich keinen Rechts
schutz finden sollen." 

4 STREIFF: 23ff., 27; KORNER: 57ff.; CLERC: 66ff.; WYLER: 157ff. (Das 
Schachten ein religioses Gebot, Kultushandlung.) 

5 Ob eine private Hausandacht als verfassungsmaBig gewahrleistete Kultus
handlung gelten kaun, ist bestritten. Storung kann Hausfriedensbruch (G. Art.186) 
sein; vgl. ZELLER: Kommentar ziircher. StGB. § 88, N. 5. Siehe dagegen BE. 38 I, 
490 f. (auch Akte individueller Gottesverehrung), ferner STUDER: 133f.; CLERC: 120f. 
(auch das Gebet einer einzelnen Person). 
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Auch die Prozession 1, die letzte Olung, die kirchliche Taufe und an
dere - individuelle - Kultushandlungen, die in besonderem MaBe die 
katholische Kirche entwickelt hat, empfangen Schutz 2. 

2. Die verletzende Tat ist entweder boswillige Verhinderung oder 
Storung 3 oder offentliche Verspottung. Namentlich das Beiwort "bos
willig" soll eine iiberspannende Anwendung des Tatbestandes verhiiten. 

D. Abs. III des Art. 261 ist eine Schutzerganzung nach bestimmten 
einzelnen Richtungen. Strafbar ist die bOl;lwillige Verunehrung 
eines Ortes oder eines Gegenstandes, die fUr verfassungsmaBig 
gewahrleistete Kulte oder Kultushandlungen bestimmt sind: Kirchen 
und andere kultische Versammlungsorte (Larm, Unfug an Kultorten)4, 
dieKanzel, kultische GefaBe, Abendmahlsbrot, liturgischeBiicher usw.5. 

Abs. III deckt sich zum Teil mit dem in Abs. I umschriebenen Tat
bestand der Verunehrung von Gegenstanden religioser Verehrung (oben 
B.). Doch reicht der Abs. III weiter, weil er sich auch auf Gegenstande 
bezieht, die, ohne daB ihnen religiOse Verehrung entgegengebracht wird, 
einer Kultushandlung dienen. - Die Verunehrung muB boswillig 
geschehen. Wer nur den in der Kirche gebotenen Anstand verletzt, ist 
noch nicht strafbar 6,7. 

1 Prozession als gottesdienstliche Handlung; Prozessionsverbote als verkehrs
politische MaBnahme; Gesuch urn Bewilligung: BE. 49 I, Nr.22. Dazu STUDER: 
74ff. (Auseinandersetzung mit Literatur und Rechtsprechung). 

2 CLERC: 64ff. 
3 BloBe Taktlosigkeiten, aber auch eine noch nicht als boswillig zu betrachtende 

Demonstration, z. B. das Nichtabnehmen des Hutes vor einer durch die StraBe 
ziehenden Prozession, erfiillen den Tatbestand noch nicht; vgl. Prot. II. ExpKom. 4, 
322,326,329 (BURCKHARDT, GABUZZI, DESCHENAUX). - Zum Begriff der Storung 
(trouble) CLERC: 120f. 

4 SCHRAG: 43ff.; Prot. II. ExpKom. 4, 315 (GAUTIER); CLERC: 122f.; KAHL: 
48ff. (Unfugsveriibung). 

5 Bemerkenswert Ziircher Bl. 6, Nr. 17: Kirchenglocken sind nicht dem Gottes
dienst "gewidmet", nicht fiir eine Kultushandlung "bestimmt". Eine Beschadigung 
erfiillt nicht den Tatbestand des § 88 ziircher. StGB. Eventuell kommt Sach
beschadigung in Frage. Aber: die katholische Kirche betrachtet die geweihten 
Kirchenglocken als Kultusgegenstande; vgl. W. BURCKHARDT: BV. (3. Auf!.), 493f. ; 
CLERC: 38ff.; STUDER: 84. Je nach der Religionsiiblichkeit werden die Entschei
dungen daher verschieden sein. Gut KARL: 94: "Der Streit, ob eine Handlung 
Religionsvergehen sei oder nicht, ist hinsichtlich mancher Tatbestande iiberhaupt 
nicht auszutragen, weil religioser Glaube oder kirchenpolitische Stellung das Urteil 
bestimmen." Vgl. auch WEIDER: 88f., 98 mit der Anschauung, daB das eidgenos
sische Recht nur die in der BV. garantierte Religionsfreiheit strafrechtlich schiitzen 
sollte, wahrend "der Schutz der Religion oder des religiosen Friedens" den Kantonen 
zu iiberlassen ware. 

6 STOOSS: Z.17, 167. - Gegen das Momcnt der "Boswilligkeit" KOENIG: 
176f.,179. 

7 Ein Antrag CALAME, ahnlich wie in Neuenburg Art. 185 (s. oben II 7) den 
Proselytismus (fiir religiose Sekten) unter Strafe zu stellen, wurde abgelehnt; 
Prot. II. ExpKom. 4, 313, 334£f. 
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§ 79. Storung des Toten- und Grabfriedens. 
Uteratur. STOOSS: Grundzuge, 2,194. - KAHL: YD. Bes. Teil, 3, 62ff., 68ff., 

79f.,94, 102. - CRAMER: Die Behandlung des menschlichen Leichnams in Zivil
und Strafrecht, Zurcher Diss. (1885). - AEBLI (Lit. zu § 78): 45, 52, 79ff., 83ff., 
99ff. - SCHRAG (Lit. zu § 78): 49ff. - Vgl. SPONDLIN: Die Rechtsverhaltnisse an 
FriedhOfen, Zurcher Diss. (1910). - GAUGLER: JZ. 35, 337ff. - PFENNINGER: Z. 34, 
33f. - RAFTER: Z. 54, 259ff. 

I. Die Gesetze behandeln diese Delikte regelmaBig zusammen mit 
den Religionsdelikten oder wenigstens im AnschluB an sie. Aber sie 
richten sich nicht in erster Linie gegen religiose Gefiihle und Uber
zeugungen, und eine Verletzung oder Gefahrdung des offentlichen Frie
dens kann hochstens bei der Storung eines Leichenzuges oder einer 
Leichenfeier (G. Art. 262 Ziff. 1 II) in Frage kommen. Schutzobjekt ist 
das Gefiihl der Pi eta t gegeniiber den Toten und ihren Ruhestatten. 
Die Toten haben Ruhe und Frieden gefunden - eine Anschauung, 
bei der religiose Gedanken mitschwingen konnen. So kann man auch den 
Begriff des Tot e n f r i e den s, der mit dem Pieta tsgefiihl der Uberle ben
den im engen Zusammenhang steht, erklaren 1. Die vom Schutzobjekt 
wohl zu unterscheidenden Tatobjekte sind der Leichmim, die Ruhe
statte eines Toten, Leichenzug und Leichenfeiern. 

Kantonale Rechte sind wenig ergiebig, zum Teil unklar und unvoll
standig. Ziirich § 89 bestraft wegen "Storung der Leichenruhe" die Zer
starung von Grabern und die Veriibung beschimpfenden Unfugs an 
Grabern. Diebstahl an Gegenstanden in oder auf Grabstatten ist quali
fiziert (§ 169 Ziff. 1). Zerstorung und Beschiidigung von Grabern, Un
fugveriibung bestrafen Zug § 54 lit. d (Starung des Religionsfriedens), 
Glarus § 58 (Delikt gegen die staatliche Ordnung), Solothurn § 75 (ReJi
gionsdelikt), Appenzell 1. Rh. Art. 55 lit. e, wahrend Appenzell A. Rh. 
Art. 66 lit. c als Storung des Religionsfriedens nur Zerstorung und Be
schadigungnennt. Bern Art. 93 kel1llt nur die vorsatzliche Storung 
eines Leichenzugs und Genf Art. 207 nur die Schandung (violation) von 
Grabern. Ausfiihrlicher stellt Neuenburg als Delikt gegen den religiosen 
Frieden die Starung eines Leichenzugs, ungebiihrliche Handlungen (des 
aetes inconvenants) in einem Friedhof und Verunehrung von Grabern 
unter Strafe. Eigenartig ist Tessin Art. 150, das neb en der Verunehrung 
von Grabern das Ausgraben und EntblOBen menschlicher Leichen "per 
ingiuria 0 per superstizione 0 per altro riprovevole scopo" nennt. Be
sonders ausfiihrlich hat Waadt Art. 242-245 im Titel der Delikte gegen 
den offentlichen Frieden und die offentliche Ordnung gestaltet: trouble 

1 SCHRAG: 49ff. (Pietat: ehrerbietige Rucksicht); BINDING: Lb., 1, 177; 
AEBLI: 45, 52; ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 4, 338: Die Ruhe des Toten "eine 
religiose Vorstellung, vielleicht ein Euphemismus, mit dem wir uns uber die Un
erbittlichkeit eines Naturgesetzes hinwegzutauschen versuchen". 
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aux ceremonies funeraires, violation ou profanations de sepultures, de
lits contre la police des inhumations!. Freiburg Art. 105 enthalt in 
der Hauptsache eine mit dem eidgenassischen G. tibereinstimmende 
Ordnung (unten II). 

II. 1m Hinblick auf diese systematisch und inhaltlich verschiedenen 
und unsicheren Ordnungen war eine zutreffende Gestaltung der Tat
bestande ffir den eidgenassischen Gesetzgeber nicht leicht 2• Art. 262: 
Storung des Totenfriedens schlieBt an die Tatbestandsgruppe: Starung 
des Glaubens- und Kultusfreiheit, die Religionsdelikte, an. Er enthalt 
vier Tatbestande mit der einheitlichen Strafdrohung: Gefangnis oder 
BuBe. 

1. Verunehrung der Ruhestatte eines Toten in roher 
Weise (Art. 262 Ziff. 1 I). Ruhestatte ist das Grab, das einen Toten 
beherbergt. Aber auch die Urne mit der Asche des Toten ist gegen Ver
unehrung geschtitzt. Ob sich Grab oder Urne auf einem Friedhof oder 
an einem anderen Orte - in einer Kirche, einem Privatgrundsttick -
befinden, macht keinen Unterschied 3. Wie in Art. 261 I und III wird 
die Taterhandlung als verunehren (profaner) bezeichnet. Es muB in 
roher Weise, aus einer niedrigen, verabscheuenswerten Gesinnung 
heraus geschehen. Das verntinftige Ermessen des Richters hat dartiber 
zu entscheiden. Nicht schon Taktlosigkeiten, auch nicht jeder Unfug 
auf einem Friedhof ist strafbar 4 . - Die Verunehrung umfaBt auch das 
Zerstaren und Beschadigen, eventuell auch das Verunreinigen von Gra
bern, Grabsteinen und Aschenurnen, das Zerstoren von auf dem Grab 
gepflanzten Blumen, also Sachbeschadigungen, wobei Art. 262 Ziff. 1 I 
den Tatbestand der Sachbeschadigung konsumiert (unechte Gesetzes
konkurrenz) 5. 

Die behardliche Verftigung tiber Friedhafe, die Kassierung von Gra
bern nach geraumer Zeit, entzieht sich selbstverstandlich der Bestrafung. 6 

1 Die letztern Bestimmungen (Waadt Art.245) sind Polizeistrafrecht, das 
nach Art. 335 des eidg. G. den Kantonen vorbehalten bleibt. Eine in den eidgenas
sischen Entwiirfen (VE. 1908 Art. 288, E. 1918 Art. 347) enthaltene entsprechende 
Bestimmung wurde in der parlamentarischen Beratung gestrichen. 

2 Prot. I. ExpKom. 2, 40f., 316, 753; VE. 1908 Art. 188; ZURCHER: Erlaute
rungen dazu, 343; namentlich Prot. II. ExpKom. 4, 337ff.; 5, 87f.; E. 1918 Art. 228. 

3 Dazu Prot. II. ExpKom.4, 339 (GAUTIER), 341 (HAFTER), 342 (HUBER). 
Siehe ferner AEBLI: 83f. 

4 Anders der von ROHR: Prot. II. ExpKom. 4, 343 berichtete Fall: "fanatisierte 
junge Leute haben, mit Wissen der Gemeindebeharden, auf dem Grab einer Selbst
marderin ihre N otdurft verrichtet"; vgl. auch BURCKHARDT: eodem, 345. Zum 
Begriff der Verunehrung gut SCHRAG: 60f. 

5 Das ist nur dann nicht anzunehmen, wenn der Tater aus gemeiner Gesinnung 
einen groBen Schaden verursacht, z. B. ein wertvolles Grabmal zerstart (erschwerte 
Sachbeschadigung). Dann liegt Idealkonkurrenz mit Art. 145 II vor. Dazu: 
AEBLI: 85; SCHRAG: 58. 

6 ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908,343. 
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2. Boswillige Storung und Verunehrung eines Leichen
zuges oder einer Leichenfeier (Art. 262 Ziff. 1 II). Soweit es sich 
urn Leichenfeiern (ceremonies funeraires) handelt, tritt ein kultisches 
Moment hervor, das die Beziehung zu Art. 261 II - Verhinderung, Sto
rung usw. von Kultushandlungen (oben § 78 III C) -- herstellt 1. Del' 
besondere Tatbestand des Art. 262 geht vor2. - Der Tater muB bos
willig storen oder verunehren. Der Begriff Storung umfaBt auch die 
Verhinderung. Das Erfordernis der Boswilligkeit soIl auch hier wie bei 
Art. 261 II eine iiberspannende Anwendung des Tatbestandes aus
schlieBen. Nur den groben, brutalen Storer, nicht schon den taktlosen 
trifft das Gesetz. Mit der an die biirgerlichen Behorden gerichteten Norm 
nes Art. 53 II der BV., daB jeder Verstorbene Anspruch auf schickliche 
Beerdigung hat, steht die Strafbestimmung des Art. 262 kaum im Zu
sammenhang. Er enthalt keine Strafsanktion zu einer Verletzung dieser 
Verfassungsvorschrift 3. 

3. Verunehrung und offentliche Beschimpfung eines 
Leichnams (Art. 262 Ziff. 1 III). Der Leichnam, del' Korper eines tot en 
Menschen, ist das Angriffsobjekt4. Wiederum nennt das G. als Tater
handlung in erster Linie das Verunehren - in der umfassenden Be
deutung, daB jede nicht zu rechtfertigende korperliche Einwirkung straf
bar sein solI: MiBhandlung, Verstiimmelung, Auspliinderung, Unfug 
treiben mit einem Leichnam 5, sicher auch das in Art. 150 des tessinischen 
StGB. besonders erwahnte unberechtigte Ausgraben und EntbloBen 
einer Leiche. Dagegen fallen die behordlich angeordnete Exhumierung 
eines Leichnams, die arztliche Sektion und die Verwendung einer Leiche 
zu wissenschaftlichen Forschungs- und Unterrichtszwecken durch Be
rufene nicht unter das Strafgesetz; siehe auch unten 4. - Besonderer 
Betrachtung bedarf die Leichenschand ung, d. h. der geschlechtliche 

1 GAUTIER: Prot. II. ExKomp. 4, 338. 
2 Gesetzgebungstechnisch besser ware gewesen, die Taterhandlungen in Art. 

261 II und Art. 262 Ziff. 1 II gleich zu bestimmen. Materiell ergeben sich kaum 
Unterschiede. 

3 Dazu die Bemerkungen von HUBER: Prot. II. ExpKom.4, 342. Vgl. ferner 
W. BURCKHARDT: BV. (3. Aufl.), 495, der den Art. 53 II der Verfassung als eine 
Polizeivorschrift bezeichnet, fur deren Beobachtung die kantonalen Verwaltungs
behorden zu sorgen haben. Die - ausreichende - Sanktion liegt in der Moglich
keit zur staatsrechtlichen Beschwerde. 

4 BINDING: Lb., 1, 184f.: Leichnam die entseelte Hulle eines Menschen, der 
gelebt hat. Deshalb schlieLlt BINDING - kaum zu Recht - das totgeborene Kind 
aus. Nicht rechtsschutzbedtirftig "die agyptische Mumie, das eingeschrumpfte 
Hautgerippe alter Kirchengewolbe, das Skelett", auch nicht der Foetus (AEBLI: 80). 
SCHRAG: 53 will ftir die Tragweite der Strafbestimmung darauf abstellen, ob die 
Nachwelt zu einem Leichnam noch eine Gefiihlsbeziehung hat, was z. B. bei einer 
Mumie oder einer "Museumsleiche" nicht zutrifft. 

5 Vgl. KAHL: 62 (korperlicher Zugriff), 64f. 
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MiBbrauch einer Leiche. Kein kantonales Recht nennt sie ausdriicklich 1. 

Der VE. 1894 Art. 116 enthielt im Abschnitt der Delikte gegen die ge
schlechtliche Sittlichkeit den Tatbestand: Wer eine Leiche schandet, 
wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestrafP. Spater verschwand die 
Bestimmung. Ein in der II. ExpKom. gestellter Antrag auf Wieder
aufnahme wurde abgelehnt (Prot. 4, 431, 346). Als Losung bleibt nur, 
wenn es sich iiberhaupt urn einen zurechnungsfahigen Tater handelt, 
die sehr unzureichende Bestrafung wegen Verunehrung eines Leich
nams 3• 

Neben dem Verunehren nennt Art. 262 Ziff. I III die offentliche 
Beschimpfung eines Leichnams. Auch sie ist Verunehrung, die Be
zeigung einer MiBachtung gegeniiber dem Toten, aber auch eine Ver
letzung des Pietatsgefiihls der Hinterlassenen. Wahrend die Verunehrung 
im engeren Sinn eine korperliche Einwirkung auf den Leichnam voraus
setzt, wird die Beschimpfung durch Worte, Gebiirden odeI' andere Ge
dankenauBerung erfolgen 4. Aus dem 13eschimpfungsbegriff (oben § 38) 
ergibt sich, daB del' Tater seine Kundgebung gewissermaBen direkt an 
den Verstorbenen richtet. Er steht VOl' dem Leichnam, an del' Bahre, 
dem Sarg des Toten. Damit ist das Verhaltnis diesel' Bestimmung zu 
Art. 115 - iible Nachrede und 'terleumdung gegen einen Verstorbenen 
und dazu oben §§ 36 VII, 31 IV - abgeklart. Die Besonderheit gegen
iiber Art. 115liegt iiberdies darin, daB Art. 262 offen tliche Beschimp
fung erfordert, womit sich auch erklart, daB anderes als bei den Antrags
delikten der iiblen Nachrede und der Verleumdung die Beschimpfung 
eines Leichnams von Amts wegen zu bestrafen ist 5. 

4. Del' sog. Leichenfrevel oder Leichendie bstahl. Art. 262 
Ziff.2 bildet den Tatbestand: Wegnahme eines Leichnams oder von 
Teilen eines Leichnams odeI' del' Asche eines Toten "wider den Willen 
des Berechtigten". - Ein Leichnam odeI' Leichenteile konnen Gegenstand 
eines Diebstahls odeI' anderer Vermogensdelikte sein, dann, wenn sie in 

1 Dazu PFENNINGER: Z. 34, 37ff.: Leichenschandung als widernaturliche Un
zucht (Zurich § 126). 

2 Dazu Prot. I. ExpKom. 2, 204f., 595 und VE. 1896 Art. 125. 
3 Vgl. schon oben § 31 III 2 und PFENNINGER: a. a. O. 43ff. (SchutzdesPietats

gefuhls gegenuber dem Toten), auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 262, N.15. 
Die bisher nach kantionalen Rechten m6gliche Bestrafung wegen widernaturlicher 
Unzucht ist bei der weitgehenden Einengung des Tatbestandes in Art. 194 des 
eidg. G. nicht zulassig. 

4 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4,339. 
5 Zum Begriffder 6ffentlichen Begehung siehe namentlichoben § 32 III/IV. 

Nicht notwendig ist der Nachweis, d,aB die Beschimpfung 6ffentliches Argernis 
erregt hat. - Die nichtiiffentliche "Beleidigung" eines Leichnams bleibt strafIos, 
wenn der Tater sich mit der Leiche allein befindet. Die am Sarg des Toten in 
Gegenwart anderer Personen, wenn auch nicht ,,6ffentlich" geauBerte Beleidigung 
erfullt dagegen den Art. 175. 
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den Verkehr geIangen und Eigentums- und Gewahrsamsobjekte werden!. 
Die anatomischen und pathologischen Institute brauchen Leichen- und 
Leichenteile. Ein Handel mit Haaren, namentlich mit solchen von 
Frauenleichen, kommt VOl'. Sachbeschadigung, Unterschlagung, Dieb
stahl, Raub, Betrug sind bei diesel' Sachlage maglich 2. 1st diese Auf
fassung zutreffend, so ergibt sich fUr den Tatbestand aus Art. 262 Ziff. 2 
ein klare'> Bild: Er ist kein Vermagensdelikt, sondern stellt wie die an
deren Tatbestande des Artikels eine "Starung des Totenfriedens" und 
uberdies eine Verletzung des Pietatsgefuhls del' Hinterbliebenen mit 
folgenden Einzelmomenten dar: 

Del' Tater muB unbefugt einen Leichnam odeI' Teile eines Leichnams 
odeI' die Asche eines Toten wegnehmen. Abel' es geschieht nicht, urn 
sich odeI' einen anderen unrechtmaBig zu bereichern, sondern aus an
deren, maglichen, unter Umstanden nicht unehrenhaften Motiven 3. Fur 
den Begriff des Wegnehmens (soustraire) gilt ahnliches wie beim Dieb
stahl. Del' Tater bricht einen fremden Gewahrsam 4 und verschafft sich 
die eigene Verfugungsgewalt (oben § 48 II I). Er nimmt einen Leich
nam weg, wenn er die Leiche als Ganzes, bei del' "im Zusammenhang del' 
Karperteile die Einheit del' menschlichen Gestalt noch erkennbar ist" 
(Kahl: 63), sich verschafft. Daraus ergibt sich zugleich die Abgrenzung 
des Begriffs del' Leichenteile. Strafbar ist nur das Wegnehmen, nicht 
auch ein del' Unterschlagung ahnliches, unbefugtes Zuruckbehalten einer 
Leiche odeI' del' Asche eines Toten. 

Das Wegnehmen muB wider den Willen des Berechtigten er
folgen, d. h. ohne Zustimmung del' Personen, denen die Bewahrung und 
die Obhut uber den Leichnam zustehP. DaB als Bewahrungsberechtigte 

1 BINDING: Lb., 1, IS5, Anm. 1 bestreitet dagegen, daB eine Leiche res in 
commercio sein kann: "es gibt kein einziges giiltiges Privatrechtsgeschaft iiber 
Leichen". Weshalb anerkennt aber BINDING die Sachfahigkeit eines praparierten 
Leichenteils 1 Zu der Streitfrage, ob dem Leichnam "Sachqualitat" zukommen 
kann oder nicht, namentlich GAUGLER: 33Sf. und RAFTER: 266ff. 

2 SO :KAHL: 64. GAUTIER: Prot. 4, 339 meint wenigstens, daB Entwendungen 
sich dem Diebstahl nahern k6nnen, wahrend REICHEL: eodem, 340 die Anwend
barkeit der Bestimmungen iiber Diebstahl und Unterschlagung bezweifelt. Ferner 
BINDING: Lb., 1, IS5, der die Sacheigenschaft des Leichnams ablehnt, sie aber 
annimmt beim praparierten Leichenteil und beim praparierten Skelett. Vgl. auch 
AEBLI: SO; SCHRAG: 52: die Leiche eine "herrenlose" Sache, "an der den zur Be
stattung Berechtigten ein beschranktes Besitzrecht zustcht" - eine zweifelhafte 
und unn6tige Konstruktion. 

3 SCHRAG: 54f. 
4 GAUGLER: 342 spricht von einem nicht auf sachen-, sondern auf familien

rechtlicher Grundlage beruhenden Bewahrungsrech t der Rin ter blie benen. 
5 Vgl. LOHNER: Prot. II. ExpKom. 4,341. - Die Fassung des YE. I90S Art.ISS 

lautete: Wer eine Leiche dem Gewahrsam des Berechtigten entzieht. Ferner 
BINDING: Lb. 1, IS5f.; KAHL: 67: Gewahrsam ist hier das rechtlich geschiitzte 
Verhaltnis der Obhut iiber die Leiche; vgl. auch AEBLI: Slf.; SCHRAG: 53f. und 
namentlich RAFTER: 267f. 
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nur die Angehorigen des Verstorbenen anzusehen sind, darf nicht an
genommen werden 1. 

Der - mogliche - echte Leichendiebstahl und der Tatbestand gemaB 
Art. 262 schlieBen sich aus. Eine Konktlrrenz ist nicht anzunehmen. Das 
Verhaltnis der Ziff. 2 des Art. 262 zum Diebstahlstatbestand ist ahnlich 
der Beziehung zwischen Sachentziehung (Art. 143) und Diebstahl 
(Art. 137). Bei der Leichenwegnahme kann man sich fragen, ob die zu
tre£fende Losung nicht in der Annahme eines bloBen Polizeideliktes liegen 
wiirde. Sicher ist, daB auch verwaltungs- und polizeirechtliche Verhalt
nisse hineinspielen 2. 

II. Anhang. 
§ 80. Tierqualerei. 

Literatur. WEBER: Der strafrechtliche Schutz der Tiere (1904). - ZURCHER: 
Die Tierschutzgesetzgebung der Schweiz, Textausgabe (1914). - v. RIPPEL: Die 
Tierqualerei in der Strafgesetzgebung des In- und Auslandes (1891), 80ff., 164ff. 
und YD. Bes. Teil, 2, 24lff., 257ff. - MARGUERITE BECK: Die Tierqualerei, Ziircher 
Diss. (1918). - ALTWEGG: Der rechtliche Schutz der Tiere, Berner Diss. (1920). -
AMALIE JENNY: Der strafrechtliche Schutz der Tiere, Berner Diss. (1940). -
BRAND: Ein Beitrag zur Frage des Tierschutzes,Ziircher veterinar-med. Diss. (1922). 
- FIERZ und KAEGI (Jagdgesetzgebung, Lit. zu § 43). - SCHRAG (Lit. zu § 78): 
98ff., 119. - FREl: Mensch und Tier, Sep.-Abdruck aus dem "Schweizer Archiv fiir 
Tierheilkunde" (1933). - RAFTER: Z. 17, 206ff. - Die Tierqualereien der Vivi
sektion (2. Aufl., ohne Jahreszahl), herausgegeben vom Verb and der Schweiz. 
Vereine gegen die Vivisektion. 

1. Schutzobjekt ist nicht der offentliche Friede 3. Die Tierqualerei 
start ihn nicht mehr als zahlreiche andere Delikte. Vor gekiinstelten 
Konstruktionen soIl man sich hier hiiten, sondern einfach iiberlegen: Das 
Tier ist gegen MiBhandIung zu schiitzen. Es fiihIt Schmerz und Leiden. 
Wie weit sein seelisches Leben -. Verstand, Gefiihl, Willen -, verglichen 
mit der Beseeltheit des Menschen, reicht, steht dahin. Sicher besteht 
die LeidensIahigkeit, und juristische Dogmatik sonte die Annahme, daB 

1 GAUGLER: 342 sieht ausschlieBlich die Angehorigen als berechtigt an und 
gelangt, sehr weitgehend, zu dem SchluJ3, die eigenmachtige Ablieferung einer 
Leiche aus einem Krankenhaus an ein pathologisches Institut sei als "Wcgnahme 
des Toten wider den Willen des Berechtigten" strafbar. Zur Leichensektion sei 
immer die Zustimmung der Angehiirigen einzuholen(345). Dagegen RAFTER: 268ff. 

2 Vgl. die eigenartige, aber auch nicht befriedigende Unterscheidung des deut
schen StGB.: § 168 (unbefugte Wegnahme einer Leiche aus dem Gewahrsam der 
dazu berechtigten Person - ein Vergehen) und § 367 Ziff. 1 (Beiseiteschaffen eines 
Leichnams ohne Vorwissen der Behorde und unbefugte Wegnahme von Leichen
teilen - bloJ3e Ubertretungen). Dazu SCHRAG: 53f. - Uber kantonale, prozes
suale und verwaltungsrechtliche Bestimmungen iiber gebotene Leichensektionen 
ausfiihrlich RAFTER: 272ff. 

3 THORlI1ANN: Prot. II. ExpKom. 7, 187; vgl. auch BECK: 38f.; JENNY: 13lff., 
150. 
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dem Tier ein Anspruch auf Wahrung seiner korperlichen Unversehrtheit 
zukommt, nicht leugnen. Von einem subjektiven Recht des Tieres 
braucht man dabei nicht zu reden 1. 

Die - wenn auch vielleicht nie abschlieBend zu erreichende - Er
kenntnis der Tierseele haben dem Menschen die ethische Norm des Tier
schutzes vermittelt, sein MitgefUhI mit der leidenden Kreatur geweckt 
und den Schutz durch die Strafgesetzgebung begriindet. Die Ausgestal
tung ist schwierig. Die Losungen sind noch keineswegs abgeklart. 

1m bisherigen Recht wirkte sich der Schutz in verschiedener Rich
tung aus: 

1. Das Bundesrech t enthalt eine Reihe von speziellen Tierschutz
bestimmungen, bei denen allerdings, wenigstens teilweise, auch andere, 
volkswirtschaftliche 1Jberlegungen eine Rolle spielen 2. Dagegen ist 
Art. 25 bis der BV., der Schachtartikel, der das Schlachten der Tiere ohne 
vorherige Betaubung vor dem Blutentzuge untersagt, als Tierschutz 
gedacht. DaB das Schachten "Tierqualerei" ist, wird freilich nicht all
gemein zugegeben 3. Tierschutz liegt auch in gewissen Bestimmungen 
der Jagd-, Vogelschutz- und Fischereigesetzgebung, z. B. im BGes. von 
1925 iiber J agd- und Vogelschutz Art. 39: Strafbarkeit des widerrecht
lichen Jagens, Erledigens, Einfangens und Gefangenhaltens von "ge
schiitzten" Tieren, Art. 43: Verbot bestimmter Jagd- und Fangarten, 
Art. 46: Ausnehmen, Zerstoren usw. von Vogelnestern, Art. 47: Verbot 
von TaubenschieBen und von SchieBen auf andere gefangene Vogel4. 

1 1m wesentlichen mit dem Text tibereinstimmend WEBER: 2ff. und 27, 31£f. 
mit zahlreichen Rinweisen auf.juristische, biologische und philosophische Literatur. 
Ebenso SCHRAG: 98ff. Er bezeichnet als Rechtsgut "die Freiheit der Tiere vor un
notiger SchmerzzufUgung" (99). Die sog. GefUhlsschutztheorie, wonach Schutz
objekt das menschliche MitgefUhl mit dem leidenden Tier sein solI, ist heute ziem
lich aufgegeben; vgl. auch ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 490; v. RIPPEL: 
VD. 264ff. AusfUhrlich tiber das Schutzobjekt, Aus~inandersetzung mit der 
Literatur BECK: 11ff., 79ff. und jetzt namentlich JENNY: 5ff. mit interessanten 
Feststellungen tiber religiose, philosophische und volksttimliche Tierethik; 67ff.: 
Untersuchungen tiber das Schutzobjekt; 57ff. geschichtliche Entwicklung des Tier
schutzes. 

2 Art. 25 der BV. stellt deutlich den wirtschaftlichen Gesichtspunkt in den 
Vordergrund: Gesetzgebung zur Erhaltung des Rochwildes, sowie zum Schutze 
der fUr die Land- und Forstwirtschaft ntitzlichen Vogel. Weitere Daten bei BECK: 
71£f. (Viehtransporte); vgl. auch RAFTER: Z. 17, 206ff. 

3 Uber den Schachtvorgang und das Schachten als israelitische Kultushand
lung JENNY: 112ff.; WYLER: (Lit. zu § 78) 157ff. Die Geschichte dcr Gesetz
gebung gegen das Schachten zeigt, daB sie vor allem auf Anregungen der Tier
schutzvereine zurtickgeht; GOLDENBERG (Lit. ZU § 90): ISff.; WYLER (Lit. zu 
§ 78): 160ff.; v. RIPPEL: 258f.; vgl. auch Prot. I ExpKom.2, 756f.; BECK: 
67ff. 

4 Dazu FIERZ: 42ff. (Wildschutzbestimmungen alterer kantonaler Rechte), 
71£f. (Jagdstrafrecht des Bundes und der Kantone seit 1875; BGes. von 1875); 
vgl. auch KAEGI: 202ff. (spateres BGes. von 1904). 
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Weitere Beispiele finden sich im BGes. von 1888 betreffend die Fischerei, 
namentlich Art. 5: Verbot gewisser Fangarten. 

2. Samtliche kantonalen Rechte haben Strafbestimmungen gegen 
die Tierqualerei aufgestelltl, zum Teil in Sondergesetzen oder Rechts. 
verordnungen - z. B. Ziirich: G. von 1895 betr. den Schutz der Tiere2 

mit erganzenden Verordnungen, insbesondere tiber die Vivisektion; Zug: 
G. von 1863 betr. die Tierqualerei; Aargau: G. von 1854 tiber Tier
qualerei und - mit besonders ausfiihrlicher Kasuistik - Tessin: G. von 
1908 sulla protezione degli animali. 1m Strafgesetzbuch ordnen Freiburg 
Art. 194 3, Solothurn § 192 Ziff. 6, Schaffhausen § 193, Appenzell a. Rh. 
Art. 170, Appenzell i. Rh. Art. 1574, St. Gallen Art. 200-202, Waadt 
Art. 240 5, Wallis Art. 340 Ziff. 11, Neuenburg Art. 214 und 443 Ziff. 13, 
Genf Art. 385 Ziff. 11. Wieder andere Kantone hatten eine Bestimmung 
in das PolStG. eingefiigt, z. B. Luzern § 165, Baselstadt § 59 (im Ab
schnitt: Ubertretungen in bezug auf die Sittenpolizei). Zahlreich setzen 
erganzende Verordnungen ein, namentlich tiber den Schutz von Hunden, 
die als Zugtiere verwendet werden, tiber den Transport und das Toten 
von Schlachttieren 6. Die groBe Verschiedenheit der kantonalen Ord-

1 Die kantonalen Bestimmungen bei v. RIPPEL: Tierqualerei, 80ff. (Eriirte
rung), 164£f (Texte); ZURCHER: 4ff. (Texte); BECK: 56ff.; BRAND: 37ff. (verglei
chende Darstellungen). Neuestens JENNY: 66 und am SchluB del' Schrift eine 
gute tabellarische Ubersicht iiber die kantonalen Tierschutzgesetzgebungen. 

2 Initiativbegehren auf Abschaffung del' Vivisektion verworfen, dagegen An
nahme des neuen Tierschutzgesetzes (1895). Dazu Z. 8, 466ff.; BECK: 43. Ziirche
rische Statistik del' Straffalle wegen Tierqualerei von 1895-1920 bei BRAND: 
7ff., 16ff. mit interessanten Rinweisen auf Einzelfalle (Pferde, Rindvieh, Runde, 
Katzen, Gefliigel usw.). 

3 Freiburg Art. 194 enthalt zum Teil Bestimmungen, die mit dem Tierschutz 
nichts zu tun haben: ,,\Ver ein Tier miBhandelt, schwer vernachlassigt odeI' un
niitig iiberanstrengt, - weI' Tierkampfe odeI' ein SchieBen auf gefangene odeI' 
zahme Tiere veranstaltet,.- weI' die zum Tierschutz erlassenen Vorschriften iiber
tritt (Blankettnorm) -, weI' ohne polizeiliche Erlaubnis gefahrliche wilde Tiere 
halt odeI' nicht das Erforderliche veranlaBt, urn sie abzuhalten, Schaden anzu
richten (kein Tierschutz) - weI' Personen odeI' Tiere gefahrdet, indem er ein Tier 
reizt odeI' erschreckt odeI' ein von ihm zu beaufsichtigendes Tier nicht zuriickhalt 
(nul' teilweise Tierschutz) wird mit Haft odeI' mit BuBe bis zu 500 Franken bestraft." 

4 Appenzell i. Rh. Art. 157: "Wer Tiere miBhandelt, wird je nach Umstanden 
mit einer GeldbuBe bis auf 100 Franken belegt. In besonders erschwerenden Um
standen, d. h. wenn eine arge Grausamkeit in del' MiBhandlung liegt, kann nebst 
del' GeldbuBe auch auf Gefangnis erkannt werden. - Ebenso kann bei griiberer 
odeI' wiederholter Tierqualerei die Untersagung eines bestimmten Berufes odeI' 
Gewerbes verfiigt werden." 

5 Waadt Art. 240 (im Abschnitt: Delits contre la paix puhlique et contre 
l' ordre publique): "Celui qui, sans motif suffisant, se livre a de mauvais traitements 
sur un animal, est puni d'une amende de cinq cents francs au plus ou d'un empri
sonnement de 3 mois au plus. - La meme peine est applicable a celui qui, en 
excitant un animal, cree un danger pour les personnes" (kein Tierschutz). 

6 Texte bei ZURCHER: passim. 
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nungen zeigt, wie schwierig es ist, das GBbiet des strafrechtlichen Tier
schutzes befriedigend zu umgrenzen. Die Erorterung der Einzelfragen 
erfolgt zweckmaBig im AnschluB an Art. 264 des eidgenossischen G. 

II. Die vorsatzliche Tierqualerei nach Art. 264 des G. ist ein mit 
Gefangnis oder mit BuBe bedrohtes Vergehen, nicht eine bloBe TIber
tretung, wie noch in den Entwiirfen 1. Dnter den allerdings engen Voraus
setzungen des Art. 54 ist namentlich die Nebenstrafe des Berufs- und 
Gewerbeverbots zulassig. Auch das Wirtshausverbot (Art. 56) kann 
gegeniiber gewissenlosen Tierqualern angezeigt sein. 

1. Der Grundtatbestand (Ziff. 1 I) nennt vorsatzliche MiBhandlung, 
arge Vernachlassigung und unnotige Uberanstrengung eines Tieres. Durch 
die Beiworte vor Vernachlassigung und TIberanstrengung entsteht eine 
gewisse Vagheit, die dem freien Ermessen des Richters sehr weiten Spiel
raum laBt2• Auch davon abgesehen ergeben sich zahlreiche Zweifels
fragen. 

MiBhandlung ist Leidenszufiigung, insbesondere korperliche Ziich
tigung (vgl. oben § 14 III 3). Vor aHzu groBer Sentimentalitat wird man 
sich hiiten miissen. Menschenerziehung und Erziehung eines Haustieres, 
z. B. eines Hundes, oder die Pferdedressur sind nicht Gleiches. Eine 
energische Behandlung, auch eine Ziichtigung, die gegeniiber einem Men
schen "MiBhandlung" sein kann, kann einem Tier gegeniiber gerecht
fertigt sein - auch als Strafe. Aber als Tierqualerei muB das UbermaB, 
namentlich grundsatzlich jede zwecklose Verstiimmelung irgendeines 
Tieres 3, gelten. Besonders stark hat der Richter das Motiv zu beriick
sichtigen. Er solI vor aHem den Rohling bestrafen. Aber das G. fordert, 
im Gegensatz zu den Entwiirfen, nicht mehr eine rohe MiBhandlung. 
Stra£bar ist daher jede unnotige Verursachung von Schmerzen oder 
Leiden4 • 

Strafbar solI ferner die arge Vernachlassigung sein. Sie setzt 
eine Wartungspflicht - bei Haustieren, Schlachttieren, aber auch beim 
Tierbestand einer Menagerie, eines Zirkusunternehmens, eines zoologi-

1 VE. 1894 Art. 206 und dazu Prot. I ExpKom. 2, 324, 755ff.; VE. 1903 
Art. 256; YE. 1908 Art. 280, dazu ZURCHER: Erlauterungen, 490ff. und Prot. II. 
ExpKom. 7, 181£f., 366ff.; 8, 331ff. E. 1918 Art. 333; StenBull. NR. 1929, 582f.; 
1934,408; StR. 1931, 560; 1935,245. tiber die Entwicklungsgeschichte JENNY: 134ff. 

2 So auch WEBER: 18. 
3 Vernunftige Begrenzungen mussen gesucht werden. Totung von lastigen 

Insekten oder eines Maikafers ist nicht Tierqualerei, wohl aber die Verstummelung 
eines Kafers oder eines Frosches; dazu THORMANN: Prot. II. ExpKom.7, 187. 
Fragliche Falle werden sich freilich immer zeigen, z. B. das von REICHEL: eadem, 
188 erwahnte Stopfen der Ganse zur VergroBerung ihrer Leber, das BRAND: 32 als 
ausgesprochene Tierqualerei bezeichnet, ferner das Coupieren del' Schweife bei 
Pferden und Runden; WEBER: 18f. 

4 Dazu GAUTIER: Prot. II. ExpKom.7, 185 und schon WEBER: 17f., 29; 
v. RIPPEL: YD. 245; BECK: 82ff. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 31 
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schen Gartens - voraus 1. Unnotig hungern, im Schmutz verkommen 
lassen, das Nichtabhalten schiidlicher Witterungseinfltisse, mangelnde 
Pflege kranker Tiere sind Beispiele 2• Sie zeigen, daB Tierquiilerei aUch 
in der Form von Unterlassungen strafbar ist, wenn eine Pflicbt zum 
Randeln besteht. Als Leitsatz mag gelten, daB die Vernachliissigung in 
schmerzerregender oder die Gesundheit des Tieres schiidigender Weise 
geschehen ist 3 • 

Das G.nennttiberdies unnotige Uberanstrengung. Uberanstren
gung ist die Zumutung von Anstrengungen, die tiber die Kriifte des 
Tieres, z. B. eines Pferdes, hinausgehen. Das Beiwort "unnotig" ist 
kritisiert worden 4. - Der Uberanstrengungs-Tatbestand bereitet wohl 
am meisten Schwierigkeiten. Die Grenzen sind schwer zu ziehen. Auch 
hier gibt die Kasuistik der kantonalen Rechte zahlreiche Beispiele, ins
besondere in Verordnungen tiber die Benutzung von Runden als Zug
tiere 5. 

2. Unabgekliirt ist die Frage des Tierexperimentes, insbesondere 
der Vivisektion. Die Anscbauungen stehen sich fast unversobnlich 
gegentiber 6• Die zUrcher. YO. vom 13. September 1897 tiber die Vivi
sektion 7 versteht darunter "die Vornahme blutiger Operationen an leben
den Tieren, sowie aller Experimente, welche die Lebensverbiiltnisse der 
Tiere in einer Weise veriindern, daB vortibergebende oder andauernde 

1 Gut GAUTIER: eodem, 184. 
2 Kantonale Rechte nennen zahlreiche FaIle. Luzern, VO. vom 17. Marz 1873 

I Ziff. 3: Stehenlassen von Zug. und anderen Tieren ohne Not auf offener StraBe 
in Ritze und Kalte, Regen oder Schnee ohne schiitzende Vorsorgen. Appenzell 
a. Rh., VO. vom 4. November 1887, § 79 lit. g: bei Milchtieren das Unterlassen des 
rechtzeitigen Melkens. Ebenso Appenzell i. Rh., VO. vom 19. September 1913, 
Art. 23 Ziff.7. TESSIN, Tierschutzgesetz von 1908 Art. 2, z. B. lit. c: L'impiego 
nellavoro di animali ammalati, feriti ed in generale in cattive condizioni fisiche. 
Diese und weitere Texte bei ZURCHER: passim. 

3 WEBER: 29. 
4 LANG: II. ExpKom. 7, 367f. schlug das Beiwort "schonungslos" vor. "Wir 

wollen dahin wirken, daB der Fuhrmann sich keinen Zweck zu erreichen vornehme, 
der nur mit der Uberanstrengung der Tiere zu erreichen ist. 1st der Zweck aber 
verniinftig und kann er nur mit einer momentanen Uberanstrengung erreicht wer
den, so solI doch auch die notige Uberanstrengung nicht eine schonungslose sein."
JENNY: 146 bezeichnet das Beiwort "unnotig" als iiberfliissig. DaB es sich urn 
eine unnotige Uberanstrengung handeln muB, ergebe sich aus dem Wesen der 
Tierqualerei seIber. Das ist immerhin fraglich. 

5 Texte bei ZURCHER: passim, z. B. ziircher. VO. vom 25. Februar 1888, 
Glarner VO. vom 23. Mai 1894. Radikal § 3 der solothurnischen VO. vom 15. Marz 
1899: "Runde diirfen weder als Zugtiere, noch zum Treiben von Vieh beniitzt 
werden." 

6 Die AuBerung von STOOSS: Prot. I. ExpKom., 2, 324: "vVer zum Zwccke 
wissenschaftlicher Forschung oder Belehrung einem Tiere Schmerzen zufiigt, 
handelt nicht grausam und ist ... nicht strafbar" ist viel zu summarisch. 

7 Sammelwerk der ziircher. Gesetzgebung, 2, 1454f.; ZURCHER: 5ff. 
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schmerzhafte Zustande erzeugt werden." Die YO. gestattet sie nul' zum 
Zwecke wissenschaftlicher Forschung und fUr Lehrzwecke, mit weiteren 
starken Einschrankungen: V ornahme nur in bestimmten Hochschul
instituten \ Fiihrung von Verzeichnissen tiber Zahl und Zweck del' Vivi
sektionen, Meldepflicht (§§ 1-4), Beschrankung auf das "unumgiing
lich notwendige MaG", schmerzlose Gestaltung durch ausreichende Nar
kose (§§ 4, 5). Bei del' Beurteilung einer Ubertretung del' Vorschriften 
solI sich die Strafe "nach del' GroBe del' dem Tiere zugefUgten Qualen, 
sowie nach dem Grade del' an den Tag gelegten Roheit del' Gesinnung 
und des gegebenen Argernisses "richten" (§ 7). Das Tierschutzgesetz des 
Kantons Tessin von 1908 bestimmt in Art. 3 I "Le esperienze sopra 
animali vivi mediante operazioni non sono permesse che a scopo scienti
fico e colI' autorizzazione speciale del Consiglio di Stato che ne de
termina Ie condizioni." 2 Mit sol chen N ormen ist das Tierexperiment 
grundsatzlich als nicht rechtswidrig anerkannt, abel' zugleich - nament
lich durch § 7 del' zUrcher. YO. - fUr den Fall del' MiBachtung del' ein
Bchrankenden Vorschriften eine Tierqualerstrafe vorbehalten. 

Del' Streit zwischen den Kreisen, die das Tierexperiment fur For
Bchung und Untenicht als in hohem MaBe wichtig, ja als notwendig be
zeichnen, und den Vivisektionsgegnern ist hier nicht auszutragen. Jeden
falls ist eine das Tierexperiment einschrankende und kontrollierende Ord
nung gesetzgeberische Pflicht. Die Moglichkeit einer Bestrafung wegen 
Tierqualerei - unter den Gesichtspunkten del' MiBhandlung, eventuell 
auch del' argen Vernachlassigung und del' unnotigen Uberanstrengung
muB stets im Hintergrund stehen 3. 

3. Art. 264 Ziff. 1 II hebt, als besonders zu berucksichtigende Bei
spiele, die Veranstaltung von Schaustellungen, bei denen Tiere gequalt 
odeI' getOtet werden, insbesondere das Abhalten von Tierkampfen, von 

1 Also nicht in privaten Unternehmungen, z. B. der chemischen Industrie. 
2 ZURCHER: 46. - Uber die unter bestimmten Kautelen anzuerkennende 

RechtmaBigkeit des Tierexperimentes v. HIPPEL: V. D. 248f. (mit interessantem 
Material), 269; BECK: 40ff., 45ff. (juristische Begrundung del' Straflosigkeit), 
53ff. (Beschrankungen del' Vivisektion); FREI: 14ff.: die Wissenschaft kommt ohne 
den Tierversuch nicht aus. Vgl. dagegen den Standpunkt del' Vivisektionsgegner 
in "Die Tierqualereien del' Vivisektion": passim; JENNY: 117ff. 

3 Sehr beachtlich das neue deutsche Tierschutzgesetz vom 24. November 1933 
(Text z. B. bei KOHLRAUSCH: Strafgesetzbuch, 34. Aufl., 659ff.). Del' III. Ab
schnitt des Gesetzes: Versuche an lebenden Tieren verbietet grundsatzlich, an 
lebenden Tieren zu Versuchszwecken Eingriffe oder Behandlungen vorzunehmen, 
"die mit erheblichel;l Schmerzen oder Schadigungen verbunden sind" (§ 5). Vor
behalten bleibt, unter weitgehend einschrankenden Bedingungen, die Erteilung 
einer Erlaubnis an bestimmte wissenschaftlich geleitete Institute odeI' Laboratorien 
(§§ 6, 7). Strafbestimmungen: §§ 9ff. Dazu Z. B. ELSTER: Handworterbuch del' 
Kriminologie (1935), 2, 789ff. mit Hinweisen auf weitere Literatur. Vgl. auch 
BECK: 45: Jeder MiJ3brauch del' del' wissenschaftlichen Forschung eingeraumten 
Freiheit ist zu bestrafen. 

31* 
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Kampfen mit Tieren und das SchieBen auf zahme oder gefangengehaltene 
Tierel, hervor. Diese Bestimmungen wenden sich vor allem gegen das 
Entnervende und Emporende, das in Tierkampfen und in Kampfen mit 
Tieren liegt. DaB die Schaustellung offentlich geschieht, fordert das 
Gesetz nicht. Sie ist auch strafbar, wenn sie vor einem Kreis geladener 
Personen oder z. B. in den Raumen eines geschlossenen Klubs erfolgt2. 

4. FUr fahrlassige Tierqualerei sieht Art. 264 Ziff.2 eine Be
strafung mit BuBe vor. Eine fahrlassige Veranstaltung von Schaustel
lungen, die Ziff. 1 II nennt, ist schwer vorstellbar 3. 

III. 1. Der Art. 264 stellt keine abschlieBende Regelung dar. Er
ganzende Ubertretungstatbestande, z. B. Strafbestimmungen gegen das 
Schachten, gegen MiBbrauche beim Tierexperiment, bleiben gemaB 
Art. 335 Ziff. 1 I den kantonalen Rechten vorbehalten 4. Ein umfassen
des eidgenossisches Tierschutzgesetz, das gelegentlich angeregt wurde, 
zustande zu bringen, ist kaum aussichtsreich. Die Anschauungen in den 
verschiedenen Landesgegenden, z. B. liber die Verwendung von Runden 
als Zugtiere oder liber die Vivisektion, gehen zu weit auseinander 5. 

2. Mit einer Tierqualerei kann Sach beschadigung (G. Art. 145) 
in Idealkonkurrenz treten, dann, wenn der Tater ein in fremdem Eigen
tum stehendes Tier, also namentlich ein Raustier, qualt und dadurch 
den EigentUmer schiidigt (oben § 43)6. 

§ 81. In selbstverschuldeter Trunkenheit odeI' Betaubung 
veriibte Delikte. 

Literatur: GANTENBEIN: Die Behandlung von Trunkenheit und Trunkenheits
delikten im schweizer. Militarstrafrecht unter Beriicksichtigung des Entwurfes eines 
schweizer. StGB., Berner Diss. (1933). - ARNOLD: Das Delikt der Trunkenheit 
(1936). - PFENNINGER: Allg. schweiz. Militarzeitung, 74, 417ff. - BURCH: Z.32, 
386ff. (Alkoholismus und schweizer. militargerichtliche Bestrafungen, 1914-1917). 

1 Ein Verbot des TaubenschieBens und des SchieBens auf andere gefangene 
Vogel steht schon in Art. 47 des eidg. Jagd- und Vogelschutzgesetzes von 1925. -
Zum ganzen Absatz BECK: 90ff. 

Z Prot. II. ExpKom.7, 183 (ZURCHER), 186 (GAUTIER); 8, 333 (GAUTIER); 
V. HIPPEL: YD. 267: "Es ist an der Zeit, jede unnotige Tierqualerei ohne Riick
sicht auf die Offentlichkeit der Begehung ... fiir strafbar zu erklaren." - In der 
parlamentarischen Beratung wurde eine im E. 1918, Art. 333 Ziff. 1 III enthaltene 
Blankettbestimmung: "Wer vorsatzlich andere zur Verhiitung von Tier
qualerei erlassene Vorschriften iibertritt" mit der Begriindung gestrichen, die 
Kantone sollten, wenn sie weitere Bestimmungen, z. B. iiber die Vivisektion, auf
steilen, die Sanktionen selbst festsetzen; StenBull. NR. 1934,408; StR. 1935, 245. 
Vgl. dagegen HAFTER: Prot. II. ExpKom. 7, 188, auch v. HIPPEL: YD. 268. 

3 Kritisch zur Strafbarkeit der Fahrlassigkeit auch BECK: 99f. 
4 Darauf wird mehrfach hingewiesen, z. B. von WEBER: 15f., 31; ZURCHER: 

Erlauterungen VE. 1908, 492 und Prot. II. ExpKom. 7, 182; JENNY: 147f. 
5 Gut WEBER: 14f.; vgl. auch v. HIPPEL: YD. 247f.; BECK: 97ff. 
6 Vgl. dazu Ziircher Bl. 26, Nr. 153, ferner BRAND: 15 (altere romanische Auf

fassung der Tierqualerei nur unter dem Gesichtspunkt dei- Sachbeschadigung). 
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I.Der Art. 263 des G. enthalt einen Tatbestand, dermitdogmatischer 
Jurisprudenz nicht leicht zu erklaren ist. Die kriminalpolitische Zweck
maBigkeit mag man dagegen bejahen 1. Strafbar ist "wer infolge selbst
verschuldeter Trunkenheit oder Betaubung unzurechnungsfahig ist und 
in diesem Zustand eine als Verbrechen oder Vergehen bedrohte Tat ver
iibt. " 

Die Bestimmung hat ihre bemerkenswerte Geschichte: Die Entwiirfe 
enthielten sie nicht. Sie sahen nur einen Ubertretungstatbestand der 
Trunkenheit vor, in Art. 331 des E. 1918 mit der Fassung: "Wer im 
Zustande der Betrunkenheit 6ffentlich Sitte und Anstand in grober Weise 
verletzt, wird mit BuBe bestraft2." Erst in der parlamentarischen Be
ratung warde der jetzige Art. 263 in das G. eingefiigt. Vorgangig hat 
das MiIStG. von 1927 an zwei Stellen (Art. 10 II und 80 Zif£' 2) sich mit 
dem Tater, der in einer selbstverschuldeten schweren BewuBtseinsst6-
rung, also insbesondere in selbstverschuldeter Trunkenheit, ein Delikt 
veriibt, befaBt. Art. 10 II des MiIStG. schlieBt die Beriicksichtigung der 
Unzurechnungsfahigkeit des Taters aus, wenn er sie selbst herbeigefiihrt 
hat "in der Absicht, in dies em Zustande die strafbare Handlung zu ver
iiben". Das ist der typische, im Leben seltene Fall einer actio Ii bera in 
causa, wofiir das Bediirfnis nach einer gesetzgeberischen Regelung kaum 
besteht (Allg. Teil, § 22 V) 3. 

Die Bestimmung iiber die actio lib era in causa ist aber nach dem 
Vorangang des Militarstrafrechts auch in das biirgerliche Strafgesetz 
iibernommen worden und zwar mit der Erweiterung, daB auch vermin
derte Zurechnungsfahigkeit nicht strafmildernd beriicksichtigt wer
den solI, "wenn ... die Beeintrachtigung des BewuBtseins vom Tater 
selbst in der Absicht herbeigefiihrt wurde, in dies em Zustande die straf-

1 GANTENBEIN: 23:' die groBe Schwierigkeit liegt darin, Forderungen der 
Kriminalpolitik und des VolksbewuBtseins mit der juristischen Logik in Einklang 
zu bringen. 

2 Zum Trunkenheits-Tatbestand schon Prot, I. ExpKom., 2, 322£., 755; 
ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 486f. (6ffentliche Trunkenheit). Der schlieB
lich Gesetz gewordene Gedanke geht auf einen Antrag LANG: Prot. II. ExpKom. 7, 
165, 17 Of. zuriick: "Wer im Zustande selbstverschuldeter Trunkenheit ein Vergehen 
veriibt hat und wegen mangernder Zurechnungsfahigkeit freigesprochen worden ist, 
wird, wenn ihm bekannt war, daB er in der Trunkenheit zu Vergehen dieser Art 
neigt, mit BuBe oder Haft bestraft." - Einen Ubertretungstatbestand der 
selbstverschuldeten Trunkenheit enthalt auch Art. 36 I des st. gallischen Gesetzes 
Yom 15. Mai 1925 betreffend die Bekampfung der Trunksucht; Text: Z.39, 
119ff. 

3 Vgl.GANTENBEiN: 49ff., 106ff.; ARNOLD: 20ff. Nicht zu verwechsern mit 
der actio libera in causa-Bestimmung ist die in zahlreichen kantonalen Rechten 
zum Ausdruck gebrachte Auffassung, daB die selbstverschuldete Trunkenheit die 
Verantwortlichkeit iiberhaupt nicht ausschlieBt; AUg. Teil, § 33 III 3. - Daten zur 
Geschichte der Behandlung der Trunkenheitsdelikte bei GANTENBEIN: Iff., 7ff. 
(strenge schweizerische Kriegsrechte); vgl. auch ARNOLD: 25f£. 
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bare Handlung zu veriiben" (G. Art. 12) 1. - Die Erganzung dieser prak
tisch wenig bedeutenden Bestimmung bringt Art. 263, der wiederum dem 
Militarstrafgesetz (Art. 80 Ziff. 2) nachgebildet ist 2. 

II. l. Der Art. 263 geht davon aus, daB Jemand "infolge selbst
verschuldeter Trunkenheit oder (anderer) Betaubung unzurechnungs
fahig ist". Der Tater steht in einem solchen MaBe unter der Wirkung 
des Alkohols oder sog. Rauschgifte (Kokain, Morphium, Opium usw.), 
daB sein BewuBtsein aufgehoben oder schwer gestort ist (vgl. Art. 10). -
Die Herbeifiihrung dieses Zustandes muB sel bstversch uldet sein. Die 
strafrechtlichen Schuldregeln finden uneingeschrankte Anwendung. Auch 
die fahrlassige Bewirkung des Zustandes der Trunkenheit geniigt3. 

2. Der in dies em Zustand Befindliche veriibt eine als Verbrechen 
oder Vergehen bedrohte Tat (Art. 9). Da er zur Zeit der Tat unzurech
nungsfahig ist, kann er deswegen - z. B. wegen einer Totung, einer 
Korperverletzung - nicht bestraft werden 4. Nach Art. 14 und 15 des 
G. hat der Richter dagegen die Moglichkeit, gegeniiber dem Tater, den 
er wegen der "Tat" freispricht, auf Verwahrung oder auf Versorgung zu 
erkennen, was allerdings nur dann in Frage kommen kann, wenn es sich 
um einen gefahrlichen oder um einen besonderer Heilbehandlung be
diirftigen Menschen handelt 5. Sind solche Voraussetzungen nicht ge-

l Die bemerkenswerten parlamentarischen Beratungen zeigen deutlich die 
juristische Unsicherheit iiber das ganze Problem del' Trunkenheit: StenBull. NR. 
1928, 77ff.; 1933, 822; StR. 1931, 138f., 255. 

2 Materialien zu Art. 80 des MilStG.: StenBull. StR. 1921, 230ff.; 1922, 15lff.; 
NR. 1924, 649ff.; 1925, 39Of.; 1926, 164, 763ff., 787. - Zu Art. 80 des MilStG. 
Entscheidungen MKG. 2, Nr. 46; 3, Nr. 39. - Zu Art. 263 des biirgerlichen StGB.: 
Prot. II. ExpKom. 1, 114, 128ff.; 7, 164ff.; StenBull. NR. 1929, 560ff.; StR. 1931, 
555f. Vgl. auch THORMANN- V. OVERBECK: Art. 263, N.1. - Hinweis auf aus
landische Rechte (Deutschland, Osterreich) bei ARNOLD: 28ff., fernel' KITZINGER: 
Osterreich. Z. f. Strafl'echt, 1, 429ff. (mit l'eichen Lit.-Angaben); KOHLRAUSCH: 
ZgesStRW. 32, 645ff. 

3 SEILER: StenBull. 1926, 164. Ubel' Vol'satz und Fahrlassigkeit beim 
Trunkenheitsdelikt GANTENBEIN: 37 ff. - Die gelegentlich in del' Literatur ver
tretene Anschauung, eine selbstverschuldete Trunkenheit diirfe man gar nicht 
annehmen, die Schuld treffe die Gesellschaft, die nicht die Trinksitten als soziales 
Ubel bl'andmarke, ist strafrechtlich unsinnig; gut dariiber GANTENBEIN: 34ff. 
Zum Begriff des Selbstverschuldens, del' in Art. 263 wohl weniger in einem 
juristisch-technischen Sinne, sondern eher als moralisches iVerturteil aufzufassen 
ist, ARNOLD: 39ff. 

4 Bei Annahme verminderter Zurechnungsfahigkeit ist del' Tater gemaB 
Art. 11 strafbar. Dazu GANTENBEIN: 65ff., 75ff. (Angetrunkenheit als Strafmilde
l'ungsgrund); ARNOLD: 34. - Damit hangt zusammen, daB beim Trunkenheits
delikt des Art. 263 ein Versuch nicht denkbar ist. Wer die Erreichung sinnloser 
Betrunkenheit versucht, dieses Ziel aber nicht erreicht und im Zustand bloBer An
getl'unkenheit ein Delikt begeht, steht unter dem Art. 11; vgl. ARNOLD: 48f. 

5 Auf Verwahrung und Versorgung haben in diesem Zusammenhang auch 
ZURCHER und GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 7, 165, 167 hingewiesen; vgl. auch 
GANTENBEIN: 71ff. (sichernde MaBnahmen nach Milital'strafi-echt). 
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geben, so helfen die Art. 14/15 nicht. Der gelegentliche Rausch
verbrecher ist mit diesen MaBnahmen kaum erreichbar (vgl. schon AUg. 
Teil, § 33 III 3). 

Hier setzt der Straftatbestand des Art. 263 ein. Man hat ihn als 
einen Fall der sonst yom G. nach Moglichkeit vermiedenen Erfolgs
haftung bezeichnet, die man hier mit kriminalpolitischen Uberlegungen 
und auch mit im Volke verbreiteten Anschauungen rechtfertigen magI. 
Eigenartig und vielleicht im Einzelfall unbefriedigend ist, daB die im 
Zustand der selbstverschuldeten Unzurechnungsfahigkeit begangene 
Ubertretung von Art. 263 nicht erfaBt wird. In der Praxis wird man 
sich in der Regel mit polizeilichen MaBnahmen gegeniiber sol chen Siin
dern zu helfen wissen 2. 

3. Die Strafdrohung des Art. 263 lautet auf Gefangnis bis zu 6 Mo
naten oder auf BuBe (Abs. I) und auf Gefangnis schlechthin, wenn der 
Tater "eine mit Zuchthaus als einziger Strafe bedrohte Tat" veriibt hat 
(Abs. II). Diese Abstufung zeigt deutlich den Gedanken einer gewissen 
Erfolgshaftung 3. Neben der Hauptstrafe kann der Richter auf Ver
hangung des Wirtshausverbotes (G. Art. 56) erkennen. - Da der Tater 
wegen des Deliktes der Trunkenheit, wenn auch nicht wegen des in 
seinem Zustand veriibten Verbrechens oder Vergehens, bestraft wird, 
so steht bei einer Verurteilung zu Gefangnis nichts entgegen, daB der 
Richter iiberdies gemaB Art. 44 und 45 die MaBnahmen: Behandlung von 
Gewohnheitstrinkern und Rauschgiftkranken zurGeltung bringen kann. -
Die Vedolgung von Amts wegen soll auch dann erfolgen, wenn die im 
Zustand der Unzurechnungsfahigkeit veriibte Tat ein Antragsdelikt ist4• 

Anstiftung und Beihilfe zum Trunkenheitsdelikt sind moglich. 
Voraussetzung einer Bestrafung des Anstifters und des Gehilfen ist je
doch, daB der Betrunkene in seinem Zustand eine als Verbrechen oder 
Vergehen bedrohte Tat begangen hat 5. 

1 Gegen die Annahme einer Erfolgshaftung GANTENBEIN: 96ff., 105 mit der 
juristischen Konstruktion: Das schuldhafte Sichbetrinken ist ein Gefahrdungs
delikt. Dazu kommt als rein objektive Strafbarkeitsbedingung die im 
Zustand der Unzurechnungsfahigkeit erfolgende, also von der Schuld nicht umfallte 
Erfiillung eines Deliktstatbestandes. Diese Auffassung hat Vieles fiir sich, weil sie 
das Schuldprinzip rein erhalt. Vgl. auch ARNOLD: 52ff. 

2 1m Resultat anders das Militarstrafrecht. Nach Art. 80 Ziff. 3 des MilStG. 
werden in selbstverschuldeter Trunkenheit begangene leichte Falle di s zip Ii n a r i s c h 
bestraft; dazu GANTENLEIN: 94f. Der Art. 263 des G. weist aufleichte Falle nicht 
ausdriicklich hin, aber er sieht in Abs. 1 als Strafdrohung neben Gefangnis auch 
Bulle vor. 

3 GANTENBEIN: 105 bezeichnet die erh6hte Strafsanktion (gemall Absatz II) als 
ein Zugestandnis desGesetzge bers an dasRechtsgefiihl des Volkes. ARNOLD: 54 betrach
tet den Absatz II als einen "seltsam anmutenden" Riickfall in die Erfolgshaftung. 

4 So auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 263, N. 5. 
5 ARNOLD: 50f. 
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§ 82. Bettel und Landstreicherei. 
Literatur: FRAUENLOB: Bettel und Landstreicherei nach schweizer. Strafrecht, 

Berner Diss. (1939). - v. RIPPEL: YD. Bes. Teil, 2, 107ff. (mit reicher Rechts
vergleichung und Lit.-Angaben), 153ff. - GAUTIER: Mitteilungen I. K. V., 4, 
352ff. - STAMPFLI: Berner Z., 49, 185ff., 249ff. 

I. Die Gesetzgebung behandelt Bettel undLandstreichereiregelmiWig 
zusammen. Das ist insofern zutre££end, als der Landstreicher gewohn
lich auch dem Bettel frohntl. Ein ahnlich gearteter Kampf muB sich 
gegen beide richten. Ein schwierig zu lOsendes Problem sind Bettel und 
Landstreicherei in jedem Land. Auch in der Schweiz. Aber die Plage 
ist hier vielleicht weniger groB als in anderen Landern 2• Solange die 
Wirtschaft gedeiht, die Arbeitslosigkeit nicht erschreckend iiberhand 
nimmt, solange namentlich neben organisierter privater Wohltii,tigkeit 
der Staat geniigend Mittel zur Fiirsorge und Armenpflege aufbringt, kann 
er das Ubel mindern. Aber Krieg und Krise werden die Zustande wieder 
zum Schlimmern wenden. Wenn in guten Zeiten soziale MaBnahmen zur 
Bekampfung von Bettel und Landstreicherei wenn auch nicht ausreichen, 
so doch im Vordergrund stehen, erfordern Krisenzeiten auch die Inten
sivierung s t r af r e ch t I i ch e r MaBnahmen. - Bettel und Landstreicherei 
storen, wenn sie nicht iibermach~ig werden, kaum den o£fentlichen Frie
Q.en, wohl aber die b££entliche Ordnung 3,die auf diesemGebiet durch 
die staatliche Fiirsorge und Armenpflege zu gewahrleisten versucht wird. 
Das fiihrt dazu, die beiden Delikte nicht als Vergehen, sondern als bloBe 
Ubertretungen zu behandeln, wobei die Art der zweckmaBigen Be
kampfung von besonderer Bedeutung ist (unten V). 

II. Wahrend die sozialen MaBnahmen zur Bekampfung von Bettel 

1 Auch das R a u s i ere n hat man gelegentlich als - staatlich konzessionierten
Bettel bezeichnet; FRAUENLOB: 13. Soweit es aber staatlich bewilligt ist, entzieht 
es sich strafrechtlichem Zugriff. 

2 Es war nicht immer so. Interessante historische Daten bei FRAUENLOB: 18ff. 
Noch teilweise in Kraft ist das Konkordat der eidg. Stande vom 17. Juni 1812, 
gemeineidgenossische Verfugungen gegen Gauner, Landstreicher und gefiihrliches 
Gesindel betreffend; dazu Vollziehungsbestimmungen vom 14. Juli 1828; Sammel
werk zurcher. Gesetzgebung, 3, 663ff., 666ff. (Verwaltungsrecht). 

3 So zahlreiche kantonale Gesetze, z. B. Tessin Art. 417ff. (trasgressioni contra 
l'ordine pubblico); Waadt Art. 237-239. Der eidg. E. 1918 hat den Landstreicherei 
und Bettel behandernden Art. 332 zusammen mit Trunkenheit und Tierqualerei in 
den Abschnitt: Ubertretungen gegen den Offentlichen Frieden eingefugt. ZURCHER: 
Prot. II. ExpKom. 7, 173 nennt B. und L. "einen gesellschaftsfeindlichen Zustand". 
Zur Frage des Schutzobjekts ferner FRAUENLOB: 32ff.; BINDING: Lb. 2 II, 912: 
Delikte gegen die Volkswohlfahrt; v. RIPPEL: 109: Kampf gegen den arbeitsscheuen 
Miilligganger ,gegen den boswilligenStorer des Rechtsfriedens u. -reichlich gesucht-
215: Schutz des staatlichen Interesses an der wirtschaftlichen Selbstbehauptung 
des Einzernen. 
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und Landstreicherei in der Hauptsache den Kantonen obliegenl, zeigte 
sich Unsicherheit dariiber, ob auch die strafrechtliche Bekampfung den 
Kantonen zu iiberlassen oder durch bundesrechtliche Bestimmungen zu 
ordnen sei. Der bisherige Rechtszustand und die Entwicklung des eidg. 
StGB. sind Zeugnis dafiir: 

1. Das BGes. vom 3. Dezember 1850 betreffend die Heimatlosigkeit 
(GesSlg.2, 138ff.) bestimmt in Art. 18: "Vag ant en und Bettler sollen 
je nach den Gesetzen des Kantons, in welchem sie betroHen werden oder 
in Ermangelung solcher Gesetze mit Verhaft oder Zwangsarbeit bestraft 
werden; fremde Vaganten sind in ihren Heimatsstaat zuriickzutrans
portieren." Einheimische Bettler und Vaganten sollen nach Art. 19 in 
ihre Heimatgemeinde oder in ihren Wohnort zuriickgefiihrt werden. So
weit es sich um die Bestrafung handelt, sieht das Gesetz eine Art 
Rahmenvorschrift in der Art vor, daB es den Kantonen iiberlassen bleibt, 
Strafnormen aufzustellen. Unterlassen sie es, so sollen Vaganten und 
Bettler - nach MaBgabe des eidgenossischen Gesetzes - bestraft wer
den. Man hat diese Bestimmung als eine bloBe Sollvorschrift be
zeichnet mit der Wirkung, daB eine Strafpflicht der Kantone nicht be
steht2. Nach der Fassung des Art. 18 sind jedenfalls landesfremde 
Vaganten (und Bettler) in ihren Heimatsstaat abzuschieben. DaB 
sch weizerische Bettler nach Art. 19 des Gesetzes in ihre Heimat
gemeinde zuriickgefiihrt werden sollen, steht wenigstens dann nicht im 
Widerspruch mit Art. 45 III der BV., wenn sie dauernd der offentlichen 
Wohltatigkeit zur Last fallen und Heimatgemeinde oder Heimatkanton 
trotz amtlicher Aufforderung angemessene Unterstiitzung nicht gewahren. 3 

2. Die Kantone sehen Strafbestimmungen 4 gegen Bettel und Land
streicherei zum Teil in den StGB. vor, z. B. Freiburg Art. 189, Schaff
hausen §§ 129-132 (besonders ausfiihrliche Ordnung, in schweren Fallen 
als Vergehen behandelt, wahrend einfache Falle nach Art. 10 und 71 
eines Fiirsorgegesetzes vom 2. Oktober 1933 strafbar sind), Genf Art. 242 
bis 248 (in einem besonderen Abschnitt: Des infractions commises par 
les vagabonds ou mendiants). Andere Kantone regeln im PoIStG. oder 
in besonderen Polizeiverordnungen, so z. B. Baselstadt, PoIStG. §§ 109 

1 Auf die verwaltungsrechtlichen MaBnahmen und die private Ftirsorgetatig
keit kann hier nicht eingegangen werden. Zahlreiche Literaturhinweise bei FRAUEN
LOB: 7ff.; siehe auch 74f.; vgl. ferner v. RIPPEL: 196ff. 

2 FRAUENLOB: 38. Ob das der Sinn der Vorschrift ist, mag man bezweifeln. 
Die Frage ist unwichtig, weil bisher, mit Ausnahme von Zug die Gesetze aller 
Kantone den Bettel und zumeist auch die Landstreicherei strafrechtlich erfaBten; 
unten 2. 

3 Vgl. BE. 23 I, 14 und 33 I, 62: gewerbsmaBiger Bettel als Grund des 
Entzuges der Niederlassung. 

4 Vollstandige Liste bei FRAUENLOB: 39f.; s. auch 36, Ann!. 7; vgl. ferner 
v. RIPPEL: 153ff. 
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bis III (auch AussteUung von Zeugnissen zum Bettelgebrauch)1. In 
einer groBen Zahl von Kantonen sind Bestimmungen in die Armengesetze, 
in Bern in das Armenpolizeigesetz von 1912 2, Art. 1, 2 (Bettel), Art. 27 
28 (schwerer Bettel), Art. 29 (Landstreicherei), Art. 30 (Unterstutzung 
der Zusammenkunfte von Bettlern und Landstreichern), Art. 46ff. 
(Strafbehorden und Verfahren) eingefiigt. Interessant ist die kasui
stische, weit ausgreifende Ordnung in den §§ 24ff. der Armenverordnung 
des Kantons Schwyz von 1851 (REICHLIN: Schwyzer Rechtsbuch, 
805f.). Ausfuhrlich auch die MaBnahmen gegen Bettler und Vaga
bunden in den §§ 31ff. des zurcher. Gesetzes von 1851 betreffend das 
Armenwesen (Sammelwerk der zurcher. Gesetzgebung, 2, 480ff.). 

3. Die eidgenossischen Vorentwiirfe und der E. 1918 Art. 332 nahmen 
eine Ordnung durch Bundesrecht in Aussicht. Dagegen erhob sich schon 
in einem frUben Stadium der Beratungen Widerspruch mit der Auf
fassung, es handle sich urn Ubertretungen, deren Bestrafung aus prak
tischen Grunden den Kantonen uberlassen werden soUte 3 . In der parla
mentarischen Beratung ist die Bestimmung uber B. und L. gestrichen 
worden. Die Ordnung soUte dem kantonalen Gesetzgeber anheimgestellt 
bleiben4• Damit ist klargestellt, daB fiir die beiden Delikte der zu
gunsten der Kantone geschaffene Vorbehalt des Art. 335 des G. gilt. Die 
Kantone konnen die bereits bestehenden Bestimmungen gegen B. und L. 
beibehalten5 oder neue Vorschriften erlassen, wobei eine Anpassung an 
die befriedigende Formulierung, die Art. 332 des eidg. E. 1918 gibt, zu 
erwagen ist 6• Fiir die dogmatische Erorterung der beiden Tatbestande 

1 In Zug werden B. und L. "von den Gemeinden auf Grund der allgemeinen 
Polizeikompetenz geahndet"; SOFRAUENLOB: 39. Der durch v. OVERBECK bearbei
tete VE. zu einem PolStG. fiir den Kanton Zug sah Bestimmungen in den §§ 23 
bis 25 vor; Z.52, 245; jetzt Zug, PolStG. von 1940, §§ 11 und 12. 

2 Texte bei KREBS: Straf- und StrafprozeBgesetze, 1 (3. Auf!.), 166ff. 
3 CORNAZ: Prot. I. ExpKom. 2, 754; am gleichen Ort Rinweis von STOOSS auf 

die Verschiedenheit und Unzulanglichkeit der kantonalen Bestimmungen. - Zum 
VE. 1908 Prot. II. ExpKom. 2, 262f., 270ff., 499ff. (Antrage SILBERNAGEL be
treffend Bettel mit Kindern); 7, 172ff., 364ff.; 8,333. Weitere Daten bei FRAUEN
LOB: 24ff. 

4 StenBul!. NR. 1929, 616. 
5 Einzelne Kantone, z. B. Schaffhausen, Bern, Genf, haben erschwerte Falle 

von B. und L. nicht als Ubertretungen, sondern als Verge hen behandelt; so lautet 
die Strafdrohung in § 129 II des StGB. von Schaffhausen auf Gefangnis bis zu 
1 Jahr, in § 131 auf Gefangnis bis zu 6 Monaten. Solche und entsprechende Be· 
stimmungen anderer Kantone haben neben dem eidg. StGB. nicht mehr Bestand, 
auBer soweit man annehmen kann, es handle sich urn Strafsanktionen zu Uber
tretungen kantonaler Verwaltungsvorschriften; vgl. auch unten V. zu dieser Frage, 
ferner RAFTER: Verhandlungen des Schweiz. Jur. Vereins 1939, ZschwR. NF. 58, 
14a, 23a, 52a und f.; PANCHAUD: eod. 73a und ff. 

6 ZweckmaBig ist eine Ordnung in den kantonalen Einfiihrungsgesetzen zum 
StGB.; vgl. z. B. EG. Ziirich Art. 23. 
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(unten III/IV) und fiir die weitere Gestaltung der kantonalen Rechte 
behalt die Fassung des E. ihren Wert. Sie liegt der folgenden Unter
suchung zugrunde. 

III. Bettel. Nicht jeder Bettel - ein auf wirkliche oder angebliche 
Bediirftigkeit gestutztes Bittgesuch um Geld oder Geldeswertl - ist 
strafwiirdig. Zahlreiche kantonale Rechte bestrafen zwar den Bettel 
schlechthin. Schwyz, Armenverordnung, § 24 bestimmt z. B. "alles 
Fechten und Betteln, unter welcher Form es sein mag, ist verboten". 
Genf Art. 243 erklart: "Quiconque aura eM trouve mendiant, sera 
puni d'un emprisonnement de un j our a un mois 2." Das ist eine -aber
spannung des Strafrechts, abgesehen davon, daB eine strenge Durch
fUhrung einer solchen Bestimmung kaum irgendwo erfolgt. Der Gesetz
geber muB versuchen, Schranken zu setzen 3. DaB Notstand (G. Art. 34) 
straflos macht, ist klar. Eine weitere Beschrankung soIl namentlich in 
der Weise erfolgen, daB eine bestimmte Gesinnung gefordert wird, aus 
der heraus der Bettel erfolgt (subjektive Unrechtselemente), oder daB 
es sich um besonders sozial gefahrliche Bettelarten handelt (qualifizierter 
Bettel). Das geschieht in Art. 332 des E. 1918. 

1. DasBettelnmuBausArbeitsscheu oder Habsuchtgeschehen. 
Ahnlich bestimmen schon Bern, Armenpolizeigesetz Art. 1 (Arbeitsscheu 
oder Gewinnsucht), Luzern, Armengesetz § 65, Freiburg Art. 189 II. -
Arbeitsscheu setzt Arbeitsfahigkeit voraus. Der - nachweisbar -
Arbeitswillige solI dagegen straflos bleiben, ebenso der Arbeitsunfahige, 
wenn sie nicht aus Habsucht betteln. Man soIl den schuldhaften Schma
rotzer, nicht den ehrlich en Notleidenden treffen 4. Bettel aus Ha bsucht 
soIl immer strafbar sein. Ob man von ihr oder, mit kantonalen Rechten, 
von Gewinnsucht redet, macht einen gewissen Unterschied aus. Hab
sucht ist schader .. Sie ist ein besonders verwerfliches Streben nach Geld 
und GeldeswerP, das sich bei einem nur angeblich hilfsbedurftigen 
Bettler noch besonders auswirkt. Ob und wieweit im Einzelfall die sub
jektiven Momente vorhanden sind, ist Tatfrage, deren Wertung weit
gehend dem Richterermessen uberlassen bleibt. Bei gewerbs- und 
gewohnheitsmaBigem Bettel werden Arbeitsscheu oder Habsucht oder 
beides regelmaBig gegeben sein. DaB, wenn die Voraussetzungen der 

1 Dazu FRAUENLOB: 43ff. 
2 Weitere kantonale Daten bei FRAUENLOB: 50. Vgl. auch den tibertretungs

tatbestand in § 361 Ziff.4 des deutschen StGB.: Wer bettelt ... wird mit Raft be
straft. Aber die Literatur legt die Bestimmung einschrankend aus; vgl. BINDING: 
Lb. 2 II, 913ff.: gewerbsmaBiges Fordern von Geschenken zur eigenen Lebens
notdurft; auch V. LISZT-SCHMIDT: Lb. (25. Aufl.), 867f. 

3 BINDING: a. a. O. 914: Einmal bitten steht frei. In der GewerbsmiWigkeit 
des Bettels liegt der einzige Grund zu seiner Bestrafung. 

4 v.RIPPEL: 212ff. 
5 Vgl. LANG: Prot. II. ExpKom. 7, 366. 
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Arbeitsscheu oder der Habsucht erfiillt sind, auch das Angehen von 
Behorden (Armenpflegen usw.) als Bettel zu bestrafen ist, darf nicht, 
me es merkwfudigerweise geschehen ist, bestritten werden 1. In solchen 
Fallen werden unter Umstanden die besonderen Vorschriften wegen be
triiglicher Erlangung von Arbeitslosenunterstiitzung (oben § 52 I 2 c) an
wendbar sein. 

2. Art. 332 Ziff. 1 II des E. 1918 nennt als weiteren Tatbestand das. 
Ausschicken von Kindern 2 oder von a bhangigen Personen 
zum Bettel. Das kann bald Anstiftung, bald echte indirekte Tater
schaft, nach der Lage des Einzelfalles auch Beihilfe zum Selbstbettel 
sein. Der Nachweis der Arbeitsscheu oder der Habsucht ist hier nicht 
erforderlich. Die Bestimmung dient auch dem Jugendschutz 3 • Sie findet 
sich, z. T. erweitert, auch in kantonalen Rechten: Baselstadt PolStG. 
§ llO (Anleiten oder Ausschicken von Kindern); Bern, Armenpolizei
gesetz Art. 1 (Ausschicken von abhangigen Personen und Nichtabhalten 
solcher Personen vom Bettel), Art. 27 II (Bettel in Begleitung von Kin
dern oder in Gesellschaft von nicht zum gleichen Familienverband ge
horenden Personen)4. St. Gallen, Armengesetz Art. 77 macht den Eltern 
zur Pflicht, die Kinder vom Bettel abzuhalten. - Wahrend der Bettel 
ein typisches Vorsatzdelikt ist, kal1l1 das Nichtabhalten von Kindem und 
abhangigen Personen auch fahrlassig geschehen. Strafwiirdig ist eine 
solche Fahrlassigkeit wohlnicht5 . 

3. Den gewohnheits- und gewerbsmaBigen Bettel hebt der E. 
1918 nicht hervor. Art. 27 II des bemischen Armenpolizeigesetzes z. B. 
nimmt dagegen bei GewohnheitsmaBigkeit schweren, mit Gefangnis oder 
mit Arbeitshaus zu bestrafenden Bettel an. Die in Art. 332 Ziff. 2 des 
eidg. E. ffu den Riickfall vorgesehene verscharfte Sanktion mes jedoch 
auf Moglichkeiten zur besonderen Bekampfung des gewohnheits- und 
gewerbsmaBigen Bettlertums hin (unten V). 

4. Wann vollendeter Bettel vorliegt, ist umstritten 6. Aber sicher 
ist, daB es nicht auf den Erfolg ankommt. Erforderlich ist das in irgend
einer Weise - Wort, Schrift, Gesten - erfolgende Bittgesuch, das den 

1 Unrichtig ScmlHD im "Armenpfleger", 4, 107; ZURCHER: Erlauterungen VE. 
1908,488: Kein Bettel das Ansprechen von WoWtatigkeitsanstalten, insbesondere 
auch der staatlichen Armenpflege, die dazu da sind, von Bediirftigen angegangen 
zu werden. Anders, fiir Strafbarkeit, BINDING: Lb. 2 II, 915, 917. 

2 Der Ausdruck ist technisch, gemaB G. Art. 82, zu verstehen; BINDING: 920. 
3 Zum Bettel mit Kindern weitgehende Antrage von SILBERNAGEL: Prot. 

II. ExpKom. 2, 262f.; siehe auch 7,179. 
4 Dber die bernische Ordnung STAMPFLI: 205; THORMANN: Prot. II. Exp

Kom.7,176f. 
5 BINDING: 921 fordert Vorsatz. 
6 Vgl. FRAUENLOB: 59f. Gut GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 7, 174f.: "II ne 

suffit pas ... d avoir sonne it une porte ... Maison mendie quand on tend la main, 
parce que ce geste est un geste de sollicitation. Peu importe alors Ie resultat." 
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Ersuchten erreicht hat!. Straflos ist, wer ohne zu bitten, ein Almosen 
entgegennimmt. Hier fehlt es am Tatbestand. Eigenartig bestimmt 
Tessin, Art. 417 § 1: Chi e colto in accattonaggio, senza una speciale 
e competente autorizzazione, e punito. Die Bettellizenz schlieBt also die 
Rechtswidrigkeit aus. Nicht alsBettel gilt auch das sog. Kollektieren, 
die Beanspruchung der Mildtatigkeit im Interesse fremder Personen und 
Unternehmungen 2. Wenn aber einer solchen Kollekte Arbeitsscheu oder 
Habsucht - wenn auch einer dritten Person - zugrunde liegt, ist Strafe 
am Platz. 

IV. Landstreicherei. Art. 332 Ziff. 1 I des eidgenossischen E. 1918 
setzte wie beim Bettel auch bei der Landstreicherei das subjektive Un
rechtsmoment der Arbeitsscheu voraus. Die Bestimmung enthalt 
zwei Varianten: das mittellos im Lande Herumziehen and das fort
gesetzte Sichumhertreiben eines Mittellosen an einem Orte ohne festes 
Unterkommen 3. .Ahnlich, aber weitergehend bestimmt Bern, Armen
polizeigesetz Art. 29: Umherziehen oder Umhertreiben aus Arbeitsscheu 
oder, wenn der Tater arbeitsunfahig ist, aus Hang zu ungeordnetem 
Leben 4. Dazu hebt Art. 62 Ziff. 8 - mit der Androbung der Versetzung 
in eine Arbeitsanstalt - besonders hervor das Umherziehen oder Um
hertreiben in Verbanden, wenn dadurch die offentliche Sittlichkeit 
gefahrdet oder das Publikum in hohem MaBe belastigt wird (Zigeuner). 
Freiburg Art. 189 verzichtet mit der Fassung: Wer aus Arbeitsscheu als 
Landstreicher herumzieht auf eine Definition. Deutlich kommen die 
Varianten der Land- und der sog. Stadtstreicherei in der Waadt Art. 237 
zum Ausdruck: Celui qui, par inconduite ou par faineantise, parco art 
Ie pays ou rode, sans logement fixe et sans ressources, dans une region 
ou dans une localiM. 

1 BINDING: 919. 
2 ZURCHER: Erlauterungen, 488; FRAUENLOB: 47; BINDING: 915 mit dem Zu

satz: anders, wenn die angebliche Kollekte nur die Maske fUr den Eigenbettel 
bildet. Vgl. auch BE. 35 I, Nr. Ill: Kollektieren bei der Verteilung von religiosen 
Traktaten kein Bettel, auch werm die gesammelten Gelder von den kollektierenden 
Personen teilweise fiir den eigenen (bescheidenen) Lebensunterhalt verwendet wer
den; S. auch Ziircher Bl. 8, Nr.189, ferner jetzt Z. B. Luzern, EGStGB. § 49: 
Kollekten ohne Bewilligung des Regierungsrates strafbar. 

3 Uber die auf das franzosische Recht zuriickgehende Entwicklung des Tat· 
bestandes FRAUENLOB: 67. Der franzosische C. p. Art. 270 erklart: Les vagabonds 
ou gens sans aveu, sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyens de subsistance, 
et qui n'exercent habituellement ni metier ni profession. Altere kantonale Gesetze 
haben diese Umschreibung des Tatbestandes iibernommen: Tessin Art. 418 § 1, 
Wallis Art. 149, Neuenburg Art. 198, Genf Art. 242. Kritisch dazu V. RIPPEL: 
219f.: strafbar solI sein das Umherziehen von Ar beitsscheuen und das Wandern 
von Arbeitsunfahigen aus Neigung zum Bummelleben. Damit werden sub· 
jektive Unrechtsmomente betont. 

4 Der Fall des arbeitsunfahigen Landstreichers fehlte im eidgenossischen E. 
1918. 
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1. Beide Variant en nacb Art. 332 des E. 1918 setzen Mittellosigkeit 
des Taters voraus 1. Mit del' Landstreicherei verbindet sicb daber regel
maBig del' Bettel. Da er abel' begrifflich nicbt in del' Landstreicherei 
aufgebt, ist die Annabme von Realkonkurrenz gerecbtfertigt 2. Diese 
Auffassung wird auch dadurch gestiitzt, daB die Landstreicberei ein 
Dauerdelikt ist, zu dem als besondere Einzeltat ein Bettel binzukommen 
kann. 

2. Das im Lande Herumziehen ist die eigentlicbe Landstreicberei. 
Ob del' Vagant juristiscb einen Wobnsitz bat odeI' nicbt, ist gleicbgiiltig. 
Er kann das Delikt aucb von einem festen Wobnsitz aus erfiillen. Be
treibt del' Herumziebende ein Wandergewerbe (Kesselflicker, Scberen
scbleifer) und bandelt es sich nicbt nur urn maskierte Arbeitsscbeu, so 
feblt es am Tatbestand 3. Gleicbes gilt fiir wandernde Handwerks
gesellen, die ein Wanderbuch besitzen sollen. - Aus dem del' Land
streicberei zugrunde liegenden Sacbverbalt folgt, daB ein mittelloses 
Herumzieben wabrend langerer Zeit erforderlicb ist 4 . 

3. Nacb dem Vorbild des bernischen Armenpolizeigesetzes (Art. 29) 
ist die zweite Variante in Art. 332 des E. HH8 gestaltet, das fortgesetzte 
Sicbherumtreiben an einem Orte obne festes Unterkommen, das sog. 
Stadt- odeI' Lokalvagantentum 5. Entscheidend ist, daB das Vagieren 
"fortgesetzt" erfolgt. Das weist wiederum auf die Figur des Dauer
deliktes hin. Del' Ausdruck ist bier nicbt im tecbniscben Sinne des fort
gesetzten Verbrecbens (AUg. Teil, § 75 I 3) zu verstehen. Aucb bei diesel' 
Variante bleibt sicb gleicb, ob del' Tater Juristiscben Wohnsitz bat odeI' 
nicbt. Abel' obne "festes Unterkommen" muB er sein, obne Wohnllng, 
ohne Bleibe. Es sind die Leute, die in Anlagen, in Winkeln, unter 
Briicken nacbtigen, armes, abel' meist nicht ungefabrlicbes Volk, nament
lich wenn die Arbeitsscheu zugrunde liegt. 

V. Del' E. 1918 behandelt - richtiger Weise - Bettel und Land
streicherei als Ubertretungen. Als Strafe war Haft vorgeseben, iiberdies, 
fakultativ, Entziebung del' elterlicben Gewalt und gegeniiber einem Aus-

1 Deutlicher als nach dem deutschen im franzosischen Text: Celui qui par 
faineantise et etant denue de ressources se trainera de lieu en lieu ou vagabondera 
sans habitation fixe dans une localite. 

2 So auchFRAuENLOB: 72f. Anders BrNDING: a.a.O. 924, del' aus del' regel
maBigen Verbundenheit von L. und B. schlieBt, die Strafe des Bettels sei in der 
des Landstreichens mitenthalten. Noch andel's V. LrSZT-SCRlIIIDT: Lb. § 190 I, die 
das Wesen del' Landstreicherei in dem bettelnden Herumwandern von Ort zu 
Ort erblicken. 

3 ZURCHER: Erlauterungen 487. Del' ein Wandergewerbe Betreibende bedarf 
Ausweisschriften (Heimatlosengesetz Art. 19). 

4 FRAUENLOB: 69. 
5 Prot. II. ExpKom. 7 173, 176 (THORMANN) 365 (Ie vagabond quasi seden

taire). 
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Hinder neben der Hauptstrafe Landesverweisung (Art. 332 Ziff. 1 
IV)l. 

Bei Riickfall, wenn der Tater vor Ablauf eines .Jahres nach der Ver
urteilung sip,h neuerdings schuldig macht, konnte nach dem E. 1918 Ein
weisung in eine Arbeitserziehungsanstalt erfolgen. Darin liegt zugleich 
die verscharfte Kampfansage gegeniiber dem gewohnheits- und gewerbs
maBigen Bettler und Landstreichertum 2. 

Dritter Abschnitt. 

Gemeingefahrliche Delikte. 
§ 83. Gemeingefahr. Typus der gemeingefahrlichen Delikte. 

Literatur: Angaben zu § II, insbesondere COTTIER: Der Begriff der Gemein
gefahr, Freiburger Diss. (1918). - KITZINGER: YD. Bes. Teil, 9, Iff., 19ff. -
v. ULLMANN: eodem, 9, 31ff. - LIEBER: Uber die durch den Erfolg qualifizierten 
Delikte, Zurcher Diss. (1925), 69ff. - DELAQUIS:Z. 57, 106ff. - Angaben zu 
§§ 84-90. 

1. Gefahr im Sinne des Rechtes bedeutet einen Zustand, der den 
Einbritt der Verletzung von rechtlich geschiitzten Interessen als moglich 
oder als wahrscheinlich erwarten und befiirchten laBt. Gemeingefahr 
ist gegeben, wenn ein solcher Zustand fUr eine groBere Zahl von Men
schen, eventuell auch fiir Sachen oder ftir Tiere in einem weiten Umfang, 
besteht. Nicht gegen einzelne Menschen und Giiter richtet sich der 
gefahrdende Angriff, sondern gegen eine Allgemeinheit. Es ist eine 
Gefahr, "welche das Hinausgreifen der Verletzung tiber das Gebiet einer 
Anzahl von Sonderverletzungen befiirchten laBt" (BINDING). Ob die 
gefahrdete Allgemeinheit zahlenmaBig bestimmbar oder, was bei gemein
gefahrlichen Delikten sehr haufig der Fall sein wird, unbestimmbar ist, 
hat nicht entscheidende Bedeutung 3. Zum Teilliegt es auch schon an 
den Mitteln, mit denen eine Tat begangen wird, daB ihre Verwendung 
eine Gemeingefahr herbeifiihrt, insbesondere in den Fallen, in denen 
Naturkrafte verbrecherisch verwendet werden 4. Es sind Mittel, denen 

1 Ubersicht uber die Manuigfaltigkeit der in den kantonalen Gesetzgebungen 
angedrohten Strafen und MaBnahmen (Arbeitshaus, Gefangnis, Haft, Arrest, Geld
buBe, Verweis, Landesverweisung, Wirtshausverbot, Konfiskation, Entzug der elter
lichen Gewalt, Einstellung in den burgerlichen Rechten; Arbeitsanstalt, Arbeits
kolonie, Trinkerheilanstalt) bei FRAUENLOB: 77ff.; 75f. gut gegen kurzzeitige 
Gefangnis- und Haftstrafen. 

2 BINDING: a.a.O. 913,922bezeichnet generell denBettelalsgewerbsmaBiges, 
die Landstreicherei als gewohnheitsmaBiges Delikt. Gegen diese Merkmale 
v. HIPPEL: 168f. 

3 Dazu COTTIER: 104ff. 
4 Zum ganzen ausfi.ihrlich schon oben § II und die dort erorterte Literatur, 

namentlich COTTIER: 40ff. Uber die Entwicklung des Begriffes der Gemeingefahr-
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der Tater, der sie entfesselt, unter Umstanden machtlos gegeniiber
steht. 

II. Die gesetzgebungstechnische Eigenart liegt bei den Tatbestanden 
der Gemeingefahrdungsdelikte vielfach - wenn auch keineswegs in allen 
Fallen - darin, daB die Grundlage in einer Verletzung, z. B. in einer 
Sachbeschadigung, besteht und daB sich daraus eine Gemeingefahr er
gibtl. Das kommt namentlich in einer Reihe von Bestimmungen im 
7. und 9. Titel des G. zum Ausdruck. Zum Beweis dafiir sollen vorlaufig 
nur zwei Beispiele genannt werden: Art. 228 hat eine Sachbeschadigung 
zur Grundlage, die Beschadigung oder Zerst6rung von elektrischen An
lagen, Wasserbauten, Schutzvorrichtungen gegen Naturereignisse. Die 
Erganzung des Tatbestandes liegt in den Worten: "und dadurch wissent
lich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr 
bringt" 2. Die gleichen erganzenden Worte enthalt der Art. 238, des sen 
Grundlage die Hinderung oder Starung des Eisenbahnbetriebes - also 
eine Verletzungshandlung, die unter Umstanden allerdings nur eine 
Polizeiiibertretung darstellt - bildet. Mit dem Hinweis auf eine be
stimmt bezeichnete Gem!'lingefahr (tatsachliche Gefahrdung) hat das G. 
ein konkretes Gefahrdungsdelikt geschaffen. Bei anderen Tatbestan
den, in denen der erwahnte Zusatz fehlt, z. B. bei Art. 234 (Verunreini
gung von Trinkwasser fiir Menschen oder Haustiere mit gesundheits
schadlichen Stoffen), ist der Gesetzgeber dagegen weiter gegangen. Er 
hat ein a bstraktes Gefahrdungsdelikt gebildet. Das Gesetz geht hier 
von einer keiner Widerlegung zuganglichen Prasumption der Gefahr
lichkeit aus. Auch wenn im Einzelfall Gefahr fUr Menschen oder Tiere 
nicht bewiesen werden kann oder gar nicht bestand, weil Z. B. ein 
Brunnen nicht mehr benutzt wird, so hat trotzdem Bestrafung einzu
treten, weil davon auszugehen ist, daB nach dem Willen des Gesetz
gebers eine Brunnenvergiftung stets als gefahrlich zu bewerten isP. 

III. Bei den gemeingefahrlichen Delikten bereitet die Schuldfrage 
Schwierigkeiten. Eine bestimmte Lasung ergibt sich aus der Betrach
tung der Tatbestande des G., die, wie die schon genannten Art. 228 und 

lichkeit besonders BINDING: Lb. 2 I, Iff; v. ULLMANN: 3Iff. - Der franzosische 
Text iibersetzt "Gemeingefahr" mit danger collectif; dazu GAUTIER: Prot. II. Exp
Kom. 3, 321. Der italienische Text sagt comune pericolo. 

1 Die Bildung einer besonderen Gruppe der gemeingefahrlichen Delikte ist erst 
spat - im deutschen Recht (preuBisches Landrecht von 1794) - erfolgt; gesetz
geberische Daten und Literatur bei KrTZINGER: Iff. 

2 Die Beziehung zwischen einer bloBen Sachbeschadigung und gemeingefahr
lichen Delikten kommt Z. B. in Ziirich § 187 mit den Worten zum Ausdruck: Wer 
ohne Erregung einer gemeinen Gefahr ... fremdes Eigentum beschadigt odeI' zer
start. V gl. oben § 11 III. 

3 tiber konkrete und abstrakte Gefahrdung oben § 11 I; THORMANN-V. OVER
BECK: Vorbemerkungen zu Art. 221ff., N. 1; V. ULLMANN: 36ff. Uber die beson
deren Verhaltnisse bei der Brandstiftung unten § 84 und V. ULL:1ilANN: 40ff. 
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238, zuniichst eine Verletzungshandlung umschreiben und dann die 
Worte hinzufugen "und dadurch wissentlich Leib und Leben von 
Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt". Das G. geht davon 
aus, daB der Tiiter vorsiitzlich, d. h. mit Wissen und Willen (Art. 18 II), 
z. B. eine elektrische Anlage beschiidigt oder zerstort hat (Art. 228). FUr 
die daraus sich entwickelnde Gemeingefahr wird dagegen nicht der Vor
satz - das Wissen und Wollen -, sondern nur das Wissen um die 
Gefahr gefordert. Mit Bezug auf die Verursachung der Gemeingefahr 
kann man von einer Art Wissensschuld reden. Aber es ist muBig, 
lange theoretische Betrachtungen daruber anzustellen, ob damit neben 
Vorsatz und Fahrliissigkeit eine dritte Schuldform in das Strafrecht ein
gefiihrt worden ist. Wichtig ist nur: Anderes als in bisherigen Rechten 
spielt auch fur die Bewirkung der Gemeingefahr der Schuldgedanke eine 
Rolle. Sie wird nicht mehr als ein von keinerlei Schuld erfaBter Erfolg 
hingestelltl. Kann aber einem Tiiter nachgewiesen werden, daB er uber 
das Wissen um die verursachte Gefahr hinaus mit Willen darauf aus
gegangen ist, z. B. Menschenleben zu zerstoren, so lmmmen nicht mehr 
Gefiihrdungstatbestiinde, sondern die Bestimmungen uber vorsiitzliche 
Totung (G. Art. lllff.) zur Geltung 2• 

Bei den Tatbestiinden dagegen, in denen der Zusatz von der wissent
lichen Lebens- oder Eigentumsgefiihrdung fehlt, den abstrakten Gemein
gefiihrdungen (oben II), z. B. bei Art. 234 (vorsiitzliche Verunreinigung 
von Trinkwasser), ist nur der den ganzen Tatbestand erfassende Ge
fiihrdungsvorsatz nachzuweisen. Er unterscheidet sich vom Ver
letzungsvorsatz allein dadurch, daB das Wissen und Wollen des Tiiters 
sich lediglich auf eine Gefiihrdung, nicht auf einen weiteren, verletzenden 
Erfolg richteP. Einzuriiumen ist, daB die Entscheidung uber die Trag
weite des Tiitervorsatzes im Einzelfall schwierig sein kann. Die vor
siitzlichen Gefiihrdungsdelikte sind aber nicht, wie man angenommen 
hat, nichts anderes als unvollendete Verletzungsverbrechen mit 

1 Vgl. dagegen z. B. Zurich § 2II: In Brand setzen von Sachen, "so daB da
durch Gefahr fur ... Personen oder ... Eigentum entsteht". Das ist hinsichtlich 
der verursachten Gemeingefahr reine Erfolgshaftung, bei der man auch kon
struieren kann, daB die Bewirkung der Gemeingefahr eine auBerhalb des Tat
bestandes liegende, sog. objektive Strafbarkeitsbedingnng darstellt. Vgl. auch 
BINDING: Lb., 2 I, 6, Ziff.3b: objektives Strafbarkeitsmerkmal als schwerer Er
folg des Verletzungsdeliktes. 

2 ZUROHER: Erlauterungen VE. 1908, II7, 264; BINDING: Die Normen und ibre 
Ubertretimg, 2 (2. Aufl.), 877: "Jede bewuBt widerrechtliche Gefahrdung in Ver
letzungsabsicht faUt aus dem Gefahrdungsdelikte heraus." 

3 Oben § II III (Auseinandersetzung mit der Literatur) und namentlich 
BINDING: a. a. O. 877 ff.: Verletzungs- und Gefahrdungsvorsatz schlieBen einander 
aus. Der reine Gefahrdungsvorsatz rechnet damit, daB es bei der Gefahrdung 
bewenden werde; Hinweis auf den TeUschuB (878f.). Vgl. ferner COTTIER: 85ff., 
102ff. (schweizer. Entwiirfe); v. ULLMANN: 34. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 32 



494 § 83. Gemeingefahr. Typus der gemeingefahrlichen Delikte. 

dolus eventualis1. Der Gefahrdungsvorsatz hat seine eigene Bedeu
tung 2. 

Mit diesen Betrachtungen sind fUr die Gestaltung der Schuldfrage 
bei den gemeingefahrlichen Delikten nur gewisse Richtlinien aufgestellt. 
Bei einzelnen Tatbestanden ist, im Hinblick auf die verschiedene Be
grenzung der Gemeingefahr, die Frage der Schuld besonders zu priifen. 

Bezeichnend ist, daB bei fast allen gemeingefahrlichen Delikten nicht 
nur die vorsatzliche, sondern auch die fahrlassige Veriibung strafbar 
ist. Sie ist bei einer groBen Zahl der zu der Gruppe zu zahlenden Ver
brechen (unten IV) auch vielhaufiger als die vorsatzliche Begehung (z. B. 
bei den Delikten gegen die of£entliche Gesundheit und den Verkehrs
delikten). Die Schwere, die in der Verursachung einer Gemeingefahr 
liegt, veranlaBt den Gesetzgeber, auch die fahrlassige Erregung mit 
Strafe zu bedrohen 3. 

IV. Wie weit der Kreis der gemeingefahrlichen Delikte ge
zogen werden soIl, ist bisher wenig abgeklart. Das zeigt die Systematik 
der bisherigen Rechte. ZUrich faBt unter der vagen Bezeichnung: Ver
brechen gegen die allgemeine Sicherheit von Personen und Eigentum, 
Brandstiftung und Brandgefahrdungen, Verursachung einer Uber
schwemmung, Vergiftung von Futtervorraten fUr Tiere und von 
Viehtranken, Verbreitung von ansteckenden Krankheiten zusammen 
(§§ 211 bis 223), wahrend die gemeingefahrliche Behandlung von 
Lebensmitteln und die "Vergiftung" von Trinkwasser bei den Delikten 
gegen Leben und Gesundheit eingefiigt wurde (§ 136). Bern stellt die 
Brandstiftung und die Verursachung einer Uberschwemmung mit "an
deren Vermogensbeschadigungen", insbesondere mit der Eigentums
schadigung, zusammen (Art. 189-204). Luzern bezeichnet als gemein
gefahrliche Verbrechen die gemeingefahrliche Vergiftung, die Brand
stiftung, die Gefahrdung von Transporlmitteln (§§ 105-113) und fiigt 
unter der Bezeichnung: Andere gemeingefahrliche Handlungen eine mit 
einigen Beispielen ausgestattete generelle Bestimmung an (§ 114). Frei
burg, das sich zum Teil an die eidgenossischen Entwiirfe anschlieBt, be
trachtet als "Gemeingefahrliche Straftaten" Brandstiftung, Verur
sachung einer Explosion, einer Uberschwemmung, eines ErdstUt'zes, des 
Einsturzes eines Bauwerks, Verkehrsgefahrdungen, Hinderung und 
StOrung des Betriebs lebenswichtiger Werke, Verunreinigung von Trink
wasser, aber auch die gemeingefahrliche Drohung und die offentliche 
Aufforderung zum Verbrechen (Art. 133-142). Waadt (Art. 215 bis 
231) gibt - ohne die gemeingefahrliche Drohung und ohne die Auf
forderung zum Verbrechen - eine ahnliche Zusammenstellung wie Frei-

1 LOFFLER: YD. Bes. Teil, 5, 278. 
2 Vgl. dazu LIEBER: 69££., 73. 
3 ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 'l64. 
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burg, jedoch unter der Bezeichnung: Delits contte la securite publi
que l . 

Diese Beispiele zeigen die Unsicherheit der Systematik und damit die 
schwierige FaBbarkeit des Begriffs der Gemeingefahr. Dogmatisch und 
gesetzgebungstechnisch mag man von dem Satz ausgehen: Ein gemein
gefahrliches Delikt verii bt, wer fiir Leben oder Gesundheit 
einer groBeren Zahl von Menschen oder in einem groBeren 
Umfang fiir Sachen oder Tiere oder fiir andere wirtschaft
liche Interessen schuldhaft einen Gefahrzustand verur
sacht, der die Moglichkeit einer Verletzung be sorgen laBt 
(siehe schon oben I) 2. Nach dieser Auffassung gehoren zu der Gruppe 
die Brandstiftungen, die Explosions- und Sprengstoffdelikte, die Ver
msachung einer Uberschwemmung oder eines Einsturzes, die gemein
gefahrliche Beschadigung von elektrischen Anlagen usw., die Bau- und 
Fabriksbetriebsgefahrdungen. Das G. faBt sie in Art. 221-230 im Titel: 
Gemeingefahrliche Verbrechen und Vergehen zusammen. Zu ihnen, 
gehoren aber auch die Delikte gegen die offentliche Gesundheit (8. Titel, 
Art. 231-236) und die Delikte gegen den offentlichen Verkehr (9. Titel 
Art. 237-239). Man kann sich fragen, ob nicht auch die Falschungs
delikte del' Gruppe zuzuzahlen sind 3. Aus zahlreichen Falschungen -
auch aus den Geldfalschungen - kann sich ein Zustand gemeiner Gefahr, 
insbesondere fiir Sachwerte, ergeben. Del' Eigenart der Falschungs
delikte, bei denen das Tauschungsmoment im Vordergrund steht, ent
spricht jedoch besser eine gesonderte Betrachtung (unten §§ 91ff.). 

§ 84. Brandstiftung. 
Literatur: Angaben zu § 83. - OSENBRUGGEN: Die Brandstiftung in den Straf

gesetzbiichern Deutschlands und der deutschen Schweiz (1854). - NAF: Uber den 
Eintritt der Vollendung bei dem Verbrechen der Brandstiftung (1851). - GAUTIER: 
Etude sur Ie crime d'incendie (1884). - CUCHE: Du crime d'incendie (1890). -
STOOSS: Grundziige, 2, 337£f. - v. ULLMANN: YD. Bes. Teil, 9, 38ff., 56f., 67ff.
v. MURALT: Die Brandstiftung im schweizer. Strafrecht, Berner Diss. (1906) .
BERCHTOLD: Das Verbrechen der Brandstiftung, Ziircher Diss. (1943. Nicht 
mehr beriicksichtigt). HERBERTZ: Z. 45, 352ff. 

1. Erst allmahlich haben die Gesetzgebungen die Brandstiftung 

1 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 3, 321 hat erklart: "La ,Gemeingefahr' est 
inconnue des codes latins. Les delits creant un danger collectif n'y sont donc pas 
groupes d'apres ce principe. Ils sont compris habituellement dans les delits contre 
la securite publique au meme, parfois, dans les d6lits contre la propriet8:" 

2 Zu eng ist die Beschrankung auf die Fane, in denen der Tater eine Naturkraft 
in gefahrdender Weise entfesselt, sog. Naturkraft·Theorie; dariiber COTTIER: 108f. 
Die Schwierigkeiten einer Begriffsbestimmung zeigen gut KrTziNGER: 7f., 24f.; 
v. ULLMANN: 36; vgl. auch BODMER (Lit. zu § 86): 19ff. (instruktiv fUr den Stand
punkt des schweizer. Gesetzgebers). 

3 STOOSS: Grundziige, 2, 369ff. behandelt im Kapitel: Gemeingefahrliche Ver
brechen auch die Lebensmittel- und Warenfalschungen. 

32* 
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von der Sach beschadigung 10sgelOstl. Ein groBer Teil der bisherigen 
kantonalen Rechte fUgten bis jetzt die Brandstiftung bei den Ver
mogensdelikten ein: Bern behandelt sie als besondere Art der Ver
mogensbeschadigung (Art. 189ff.). Auf dem gleichen Standpunkt stehen 
z. B. St. Gallen Art. 96ff., Thurgau §§ 197ff. (von der Brandstiftung und 
anderen Beschadigungen fremder Sachen) und Tessin Art. 393ff. (Crimini 
contro la proprieta non commessi per fine di lucro). Graubiinden §§ 192ff. 
hat zwar aus den Brandstiftungstatbestanden einen besonderen Titel 
gebildet, gibt aber dem folgenden, XXXI. Titel des Gesetzes die Be
zeichnung: Andere Beschadigungen fremden Eigentums. Der Gedanke 
der Sachbeschadigung bildet uberall den Ausgangspunkt. Die Brand
stiftung ist nach diesen Rechten Verletzungsdelikt, ausgezeichnet 
durch das besondere ZerstOrungsmittel des Feuers und gerichtet auf die 
Beschadigung oder Zerstorung bestimmter Gegenstande (Wohngebaude, 
Kirchen, Fabriken, Waldungen usw.). Der Gedanke der Gefahrdung 
und der Gemeingefahrdung kommt in der kasuistischen Ausgestal
tung dieser Gesetze allerdings gelegentlich zum Ausdruck. So z. B. in 
Graubunden, das in § 193 Ziff. 3 u. a. die Brandstiftung qualifiziert, 
wenn durch sie Menschen in Lebensgefahr gebracht wurden und in § 195 
lit. b den Richter anweist, bei der Strafzumessung "die mindere oder 
groBere Gefahr, welche mit der Brandstiftung fur Menschen und Eigen
tum verknupft war", zu berucksichtigen. 

In anderen Gesetzen ist die HerauslOsung der Brandstiftung aus den 
Vermogensdelikten vollzogen. Zurich §§ 211ff., Glarus §§ 115ff., Solo
thurn §§ 166ff., Appenzell a. Rh. Art. 128ff. behandeln die Brandstiftung 
als Verbrechen gegen die allgemeine Sicherheit von Personen und Eigen
tum. Der Gedanke der Gemeingefahr kommt hier deutlicher zum V or
schein. - Die systematische Ordnung welscher Rechte ist ahnlich: 
Waadt Art. 215ff., Neuenburg Art. 246ff. und Genf Art. 216 bezeichnen 
Brandstiftungen als Verbrechen contre la securit6 publique. 

Als eine dogmatische und systematische Weiterentwicklung, die 
schlieBlich zu der Auffassung des eidgenossischen G. (Art. 221 f.) hinuber
fiihrt, mag gelten, daB Luzern §§ 107ff., Schwyz §§ 98ff., Zug §§ 103 ff., 
Freiburg Art. 133f., Basel §§ 163ff., Schaffhausen §§ 133ff. und Appen
zell i. Rh. Art. 95ff. die Brandstiftung in eine neu geschaffene Gruppe 
der gemeingefahr lichen Delikte eingefiigt haben 2. 

1 Vgl. BINDING: Lb., 2 I, 10: Brandstiftung im germanischen Recht als 
gescharfte Eigentumszerstorung; auch v. ULLMANN: 45: 1m alteren germanischen 
Recht tritt das Gefahrmoment der bei der Brandstiftung gleichzeitig vorhandenen 
widerrechtlichen Schadenszufiigung gegeniiber vollstandig in den Hintergrund. 

2 Ausfiihrliche kantonale Daten bei STOOSS : Grundziige, 2, 337 ff., der in zwei tabel
larischen Ubersichten die beiden Gruppen der welschen und der deutschschweizer
ischenRechte - beideGruppen mit einer verwirrend weitlaufigenKasuistik - ein
ander gegeniiberstellt. Uber die kantonalen Rechte ferner v. MURALT: 2 9ff.; COTTIER: 
130ff. - Rechtsvergleichend iiber die systematischeEntwicklung v. ULLMANN: 44ff. 
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Die Brandstiftung und das viel seltenere Delikt der Verursachung 
einer tiberschwemmung kann man als die besonders eindrucksvollen 
Prototypen der gemeingeHihrlichen Verbrechen bezeichnen. Del' Tater 
entfesselt Naturgewalten und beschwort damit Gefahren herauf, deren 
Reichweite vielfach nicht zu ermessen, deren Enderfolg unberechenbar 
ist!. Liest man die Gesetzestexte, so scheint es allerdings, als ob nicht 
in allen als Brandstiftung bezeichneten Fallen das Moment del' Gemein
gefahr entscheidende Bedeutung hat 2. Auch bei Art. 221 lund 222 I des 
eidg. G. konnte man das annehmen, wenn es heiBt: weI' zum Schaden 
eines anderen oder unter Herbei£iihrung einer Gemeingefahr eineFeuers
brunst verursacht. Abel' das Gewicht liegt stets auch auf dem Wort 
Feuers brunst. Sie bedeutet regelmaBig wenigstens eine abstrakte 
Gemeingefahr 3. 

II. 1m Gegensatz zu del' breiten Kasuistik del' kantonalen Rechte -
mit Ausnahme von Freiburg Art. 133/134 - hat das eidg, G. in zwei 
kurzen Bestimmungen das gesamte Gebiet der Brandstiftungen zu er
fassen unternommen. Die folgenden dogmatischen Erorterungen sollen 
immer wieder bei Art. 221/222 des G. ausmiinden. Die sich ergebenden 
Einzelfragen sind jedoch unter Heranziehung del' kantonalen Ordnungen 
zu besprechen: 

1. Wie bei einer groBen Zahl anderer gemeingefiihrlicher Delikte be
steht die Grundlage des Brandstiftungstat bestandes in einer VerI e t z u n g, 
einer Sachbeschiidigung. Schon wenige Beispiele zeigen, zu welchen Um
standlichkeiten die Umschreibung del' verletzenden Handlung und 
der Angriffsobjekte die Gesetzgeber gefiihrt hat: Ziirich § 211 
spricht von Inbrandsetzen von Sachen und fiigt erklarend hinzu, daB 
die Brandstiftung vollendet ist, wenn das Feuer den anzuziindenden 
Gegenstand ergriffen hat (dazu unten III I). Dann setzen, mit ver
schieden abgestuften Strafdrohungen, die Unterscheidungen ein: In
brandsetzen von bewohnten und unbewohnten Gebauden und anderen 
Raumlichkeiten, von Pulvermiihlen, Pulvermagazinen, Pulverwagen 
usw., von Bergwerken, Waldungen, Fruchtfeldern und Torfmooren, von 
Vorriiten von landwirtschaftlichen Erzeugnissen odeI' Waren auf Markten, 
Bahnhofen "odeI' an anderen solchen Orten" (§§ 212,214,215)4. Nach 

1 Dazu v. MURALT: 1 Iff. 
2 Erorterung del' einzelnen Varianten unten II 2. 
3 Feuersbrunst und Gemeingefahr sollen immerhin nicht identifiziert werden. 

1m Einzelfall kann vielleicht festgestellt werden, daB trotz der verursachten 
"Feuersbrunst" keine Gefahr und erst recht keine Gemeingefahr bestand. Folge: 
Straflosigkeit des Tiiters; siehe unten II 2 i. f. Zur Frage im Ganzen gut COTTIER: 
123ff. 

4 Vgl. zu Ziirich §§ 211ff. die Kommentare von ZURCHER und ZELLER. - Trotz 
oder gerade wegen der ausfiihrlichen Kasuistik ergaben sich Auslegungsschwierig
keiten und Liicken: Ziircher Bl. 18, Nr. 77 und 20, Nr. 181 (keine Brandstiftung an 
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dem Vorbild des franzosischen C. p. (Art. 434), del' die Gestaltung del' 
meisten bisherigen Brandstiftungsrechte beeinfluBt hat, kennt Zurich 
§ 217 auch noch einen Tatbestand del' mittelbaren Brandstiftung: 
das Inbrandsetzen von Sachen, die vermoge ihrer Beschaffenheit und 
Lage geeignet sind, anderen (geschutzten) Gegenstanden das Feuer mit
zuteilen, wenn die Brandlegung in del' Absicht erfolgt, Brandstiftung an 
den letzteren Gegenstanden zu veruben 1. Eine ahnliche Kasuistik -
mit Abweichungen in Einzelpunkten - zeigen Bern Art. 189ff., Basel 
§§ 163ff., Thurgau §§ 197ff., Tessin Art.393ff., Genf Art. 216ff. (be
sonders ausfUhrlich) und andere Rechte 2• Fur sich steht del' eigenartige 
§ 167 des aargauischen StGB., del' Brandlegung schon dann annimmt, 
wenn del' Tater, "um ein eigenes odeI' fremdes Gebaude odeI' einen frem
den Wald in Brand zu stecken, eine zur Anzundung desselben geeignete 
und keine weitere Tatigkeit von seiner Seite erheischende Vorkebr 
trifft, ... ohne Rucksicht darauf, ob del' Brand wirklich ausbricht odeI' 
nicht". Was nach anderen Rechten einen bloBen Versuch darstellt, 
z. B. das Werfen einer brennenden Zigarre in eine mit Heu odeI' Stroh 
gefUllte Scheune, ist hier schon vollendete Brandstiftung. Bezeichnend 
ist die in § 168 angefUgte Strafzumessungsnorm, wonach del' Richter 
nach MaBgabe del' dadurch verursachten Gefahr und des gestifteten 
odeI' beabsichtigten Schadens die Strafe zu bemessen hat. 

Ob die Gesetze von Gefahr odeI' Gemeingefahr ausdrucklich 
sprechen odeI' nicht, bleibt sich imGrunde gleich. Sie ist es, die uberall 
lauert und die Gesetzgeber veranlaBt hat, die Brandstiftungsdelikte von 
den bloBen Sachbeschadigungen loszulOsen3• Das gilt sichel' auch fUr 
das waadtlandische StGB., das ohne einen Hinweis auf das Gefahrmo
ment den Grundtatbestand des Art. 215 in die knappe Formel bringt: 
Celui qui met Ie feu a la chose d'autrui 4. 

beweglichen Sachen auBer den in § 215 ausdrucklich genannten, oder weilll es sich 
urn Mobilien handelt, die "Raumlichkeiten" darstellen: Schiffe, Eisenbahn- und 
Wohnwagen, Jahrmarktsbuden usw.); siehe dagegen JZ. 32,219, Nr. 155 zu Luzern 
§ 107 (Anziinden eines Motorrades in betrugerischer Absicht ist Brandstiftung). 
Ferner Bl. 33, Nr. 154: Auslegung des Begriffes "unbewohnte Gebaude" in del' 
Weise, daB auch sonst bewohnte, abel' zur Zeit des Brandes verlassene Gebaude 
darunter fallen. Gegenteilige Auffassung zu Thurgau §§ 197, 199: JZ. 26, 282, 
Nr.198. 

1 Vgl. ZtRCHER: Erlauterungen VE. 1908, 265, auch STOOSS: Grundzuge, 2, 
344, 357; ZELLER: Kommentar zurcher. StGB., Noten zu § 217. 

2 v. MURALT: 35ff. gibt ausfiihl'liche Zusammenstellungen del' Bl'andstiftungs. 
objekte nach den kantonalen Rechten. - Ablehnung del' kasuistischen Methode 
Prot. 1. ExpKom. 2, 139; v. ULLMANN: 47ff. 

3 Auch STOOSS: Grundzuge, 2, 339 sagt, daB die Gesetze, die das Gefahr· 
moment im Tatbestand nicht nennen, die Gefahrlichkeit wenigstens mittelbal' in 
Betracht ziehen. 

4 Art. 218 bestimmt dann allerdings ausdrucklich: Celui qui met Ie feu it sa 
propre chose, lorsque l'acte est de nature it porter atteinte it la securi te pu bliq ue, 
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2. Von den ersten Entwiiden an ist im eidgenossischen G. die Kasui
stik der bisherigen Rechte aufgegeben worden. Die VE. 1894 (Art. 136f.) 
und 1903 (Art. 148f.) fassen den Grundtatbestand in die Worte: Wer 
eine Feuersbrunst verursacht. Mit dem Ausdruck "Feuersbrunst" 
soIl das ausgebrochene Feuer und damit die in der Entfesselung der 
Naturgewalt liegende Gemeingefahr, der Einhalt zu gebieten mensch
Hcher Macht schwer fallt, gekennzeichnet werden 1. Die gleiche Formel 
iibernahm der E. 1918 (Art. 187£'), wahrend der VE. 1908 (Art. 143) 
komplizierter unterschied: Anziinden einer fremden oder eigenen 
Sache, um dadurch eine Feuersbrunst an fremdem Eigentum zu ver
ursachen und ~ Verursachung einer Feuersbrunst an eigener Sache, ver
bunden mit wissentlicher Gefahrdung von Menschenleben oder fremdem 
Eigentum 2• 

Der schlieBliche Text ~ G. Art. 221/2 ~ folgt in der Grundlage der 
von Anfang an gewahlten Formel: Verursachung einer Feuers
brunst. Doch ist der Tatbestand mit zwei Varianten naher um
schrieben 3: 

a) Die Brandstiftung muB zum Schaden eines anderen erfolgt 
sein. Die Schadigung eines Dritten ~ gemeint ist nicht nur Sachscha
den ~ muB bewiesen werden. Die Erinnerung an den alten Zusammen
hang zwischen Sachbeschadigung und Brandstiftung tritt hier einiger
maBen hervor. DaB man sich aber nicht mit dem Tatbestand der Sach
beschadigung (G. Art. 145) begniigt, liegt einmal darin, daB als Gescha
digte z. B. auch ein Mieter, ein Hypothekarglaubiger, eine Versicherungs
anstalt in Betracht kommen konnen 4 und ferner darin, daB der Tater 
eine Feuersbrunst verursacht, wobei der Gedanke der Gemeingefahr 
hineinspielt. ~ Der Tatbestand ist nicht nur dann erfiillt, wenn der Tater 
den Brand direkt an die zu zerstorende fremde Sache legt, sondern auch 

est puni. .. Aber es ware nicht zu verstehen, daB der Tatbestand des Art. 215 
nicht mehr als ein Sonderfall der Sachbeschadigung (Art. 204: dommage a la pro
prieM) sein sollte. 

1 Dazu die sorgfaltige U ntersuchung von COTTIER: 117 ff., iiberdies STOOSS: 
Grundziige, 2, 363; VE. 1894, Motive, 213; Prot. I. ExpKom. 2, 138f. mit der 
Bemerkung, es komme auf die Umstande des Einzelfalles an, ob ein Feuer als eine 
Feue1;sbrunst erscheine oder nicht; ferner v. MURALT: 146ff.; ZURCHER: Erlaute
rungen VE. 1908, 266f.: (Feuersbrunst-Gemeingefahr). Vgl. den haufigen Hinweis, 
z. B. bei BINDING: Lb. 2 I, 16 auf Gegenstande, wie Zeuge, Felle und Haute, die 
nicht in Flammen brennen, sondern verglimmen. Die Annahme einer "Feuers
brunst" ist aber auch hier zulassig. Dazu auch Prot. II. ExpKom. 3, 328ff. 

2 Dazu ZURCHER: a. a. O. 267ff. und die bemerkenswerten Beratungen in 
Prot. II. ExpKom. 3, 320ff.; 4, 86ff. 

3 Beachtenswert die parlamentarische Beratung: StenBull. NR. 1929, 545 f. ; 
StR. 1931, 547; NR. 1934, 405f.; 1935, 518f.; StR. 1935, 244; 1936, 180. 

4 WETTSTEIN: StenBull. StR. 1936, 180. - Die besondere Frage des Ver
sicherungsbetruges bleibt offen; unten IV 2. 
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wenn er eine ihm gehorige Sache anziindet und dadurch eine Feuers
brunst mit der gewollten oder wenigstens fahrlassig herbeigefiihrten Wir
kung eines fremden Schadens entfesselt. 

b) Nach der anderen Variante der Art. 221/2 verursacht der Tater 
eine Feuersbrunst unter Herbeifiihrung einer Gemeingefahr. 
Hier ist gleichgiiltig, ob die Brandlegung an eigener oder fremder Sache 
erfolgt. Entscheidend ist allein, ob eine Gemeingefahr entstand. Aber 
die Vagheit des Begriffes: Gemeingefahr (oben § 83 IV) zeigt sich gerade 
hier. Liegt sie auch dann vor, wenn ein einsam gelegenes, unbewohntes 
Gebaude in Flammen aufgeht, aber Feuerwehrleute eingreifen und sich 
damit wohl in jedem Fall Gefahren aussetzen? Die Frage ist eher zu 
bejahenl. 

Sieht man von diesem umstrittenen Fall ab, so erscheinen wenigstens 
folgende Grenzziehungen sicher: Straflos ist, wer eine eigene Sache 
anziindet, ohne daB eine mit Gemeingefahr verbundene "Feuersbrunst" 
verursacht oder zu verursachen versucht wird 2. Handelt es sich, unter 
im iibrigen gleichen Umstanden, um eine fremde Sache, so kommt 
nicht Brandstiftung, sondern nur Sachbeschadigung in Frage. Bei einer 
herrenlosen Sache liegt dann Brandstiftung vor, wenn der Tater 
eine Feuersbrunst verursacht, aus der sich eine Gemeingefahr ergibt. 

3. Bei der v 0 r sat z Ii ch en Brandstiftung gemaB Art. 221 I - Straf
drohung fiir diesen Grundtatbestand: Zuchthaus - bereitet die Schuld
frage Schwierigkeit. Klar ist, daB die Verursachung der Feuersbrunst 
mit Wissen und Willen geschehen muB, anzunehmen ist auch, daB, bei 
der ersten Variante, der Tater vorsatzlich, mindestens mit dolus even
tualis, zum Schaden eines anderen gehandelt haben muB. Fraglich 
ist dagegen, ob, bei der zweiten Variante, der Vorsatz auch das Moment: 
Herbeifiihrung einer Gemeingefahr umfass{'n muB. Das wiirde 
zu erheblichen Beweisschwierigkeiten und unter Umstanden zu einer un
gerechtfertigten Einengung des Tatbestandes fiihren. Zu fordern ist da-

1 Ebenso ROHR: Prot. II. ExpKom. 4,88. Zweifelnd GAUTIER: eodem, 3, 322: 
"Pour ceux qui se laissent attirer par l'incendie, si honnete que soit leur mobile, 
ce n'est pas l'incendiaire qui met leur vie en danger. Les pompiers, en particulier, 
courent dans les incendies un risque professionnel. Je reconnais pourtant que cette 
question est ardue." Zu der Streitfrage namentlich auch StenBull. NR. 1935, 518f. 
(Straflosigkeit); StR. 1935,244 (Strafbarkeit). 

2 v. MURALT: 153; GAUTIER und CALAME: Prot. II. ExpKom. 3, 323: "Si 
l'auteur a pris toutes les precautions voulues pour empecher l'extension du feu, 
s'il a avise la population de son projet pour eviter qu eUe soit alarmee, il ne fait ... 
que d'exercer un des attributs de son droit de propriete ... " Ausdrucklich bestim
men in diesem Sinne Graubunden § 196 III und Neuenburg Art. 252; vgl. auch 
VE. 1894 Art. 138. Gegenstuck: Aargau § 171 lit. b, das Zuchthaus bis zu 8 Jahren 
androht, "wenn das Feuer am eigenen Gebaude ohne Gefahr flir fremde Gebaude 
oder fur Personen gelegt wurde". 
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gegen der regelmaBig leichte Beweis, daB der Tater jedenfalls gewuBt 
hat, daB er eine Gemeingefahr bewirktl. 

Beim Grundtatbestand der fahrlassigen Brandstiftung gemaB 
Art. 222 I - Strafdrohung: Gefangnis oder BuBe - ist Fahrlassigkeit 
(G. Art. 18 III) nicht nur mit Bezug auf die Verursachung der Feuers
brunst, sondern auch, je nachdem, im Hinblick auf die Schadigung eines 
anderen oder auf die Herbeifiihrung einer Gemeingefahr nachzuweisen 2. 

4. Sowohl bei vorsatzlicher wie bei fahrlassiger Brandstiftung kennt 
das G. nur den einen erschwerten Fall, daB der Tater Leib und Leben 
von Menschen in Gefahr bringt 3. In Art. 221 II ist im Zusammenhang 
mit dem Vorsatzdelikt von wissentlicher Gefahrdung die Rede (Straf
drohung: Zuchthaus nicht unter 3 Jahren). Bei der fahrlassigen Brand
stiftung ist qualifiziert die fahrlassige Gefahrdung von Menschen 
hervorgehoben; Art. 222 II (Strafdrohung: Gefangnis). - Moglich ist 
durchaus, daB sich mit vol'satzlicher Brandstiftung eine nicht wissent
liche, sondern nur fahrlassige Gefahrdung von Menschen verbindet. Das 
G. nennt den Fall nicht ausdriicklich. Anzuwenden ist hier richtiger
weise nur der Grundtatbestand des Art. 221 I, wobei der Richter ge
niigende Moglichkeit hat, die Tatsache del' Menschengefahrdung bei der 
Strafzumessung zu beriicksichtigen 4. 

5. Beim Vorsatzdelikt sieht Art. 221 III vor, daB, wenn nur ein 
geringer Schaden entstanden ist, auf Gefangnis erkannt werden kann. 
Diese Moglichkeit besteht auch, wenn gleichzeitig der qualifizierte Fall 
von Absatz II, die wissentliche Menschengefiihrdung, gegeben ist 5. 

III. 1. Die Gl'enzen zwischen Vollendung und Versuch, aber 

1 Damit ist, was wiinschenswert ist, der Schuldgedanke auch hier gewahrt. 
Die Wissensschuld mit Bezug auf die Verursachung der Gemeingefahr gehort 
nach dem eidgenossischen G. so sehr zum Kennzeichen der gemeingefahrlichen 
Delikte (oben § 83 III), daB die Annahme sich auch hier rechtfertigt. THORMANN
v. OVERBECK: Art. 221, N. 15/16 nehmen an, daB auch das Moment der Herbei
fiihrung einer Gemeingefahr schlechthin vom Vorsatz umfaBt sein muB. 

2 Nichtbeachtung von Feuerpolizeivorschriften fiihrt, wenn ein Brand aus
bricht, erst dann zu einer Bestrafung wegen fahrlassiger Brandstiftung, wenn der 
Beweis geleistet ist, daB die Feuersbrunst als Folge der MiBachtung von feuerpolizei
lichen Normen hatte vorausgesehen werden konnen: vgl. den Fall in Ziircher Bl. 10, 
Nr.207. 

3 Anders die reiche Mannigfaltigkeit bisheriger Rechte: Daten bei STOOSS: 
Grundziige, 2, 358ff. und namentlich v. MURALT: 6lff. - Der franzosische Text 
und entsprechend der italienische sagen richtiger "mis en danger la vie ou l'integrite 
corporelle des personnes". 

4 Andere, eher abzulehnende Losung: Annahme einer Idealkonkurrenz von 
Art. 221 I mit Art. 222 II. Dann miiBte der Richter gemaB Art. 68 Ziff. 1 I in 
jedem Fall zu einer Erhohung der Zuchthausstrafe iiber 1 Jahr hinaus gelangen. 

5 Als unlogisch kritisiert von GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 3, 322f. (privilege 
"en depit de l'intention ( ?) aggravante"). - Was "geringer Schaden" ist, bestimmt 
sich nach richterlichem Ermessen; vgl. JZ. 25, 267, Nr. 190 (Thurgau). 
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auch zwischen ihm und bloBen Vorbereitungshandlungen sind bei 
del' Brandstiftung sehr unsicher. Deshalb bestimmen bisherige Rechte
in allerdings sehr verschiedener Weise - ausdriicklich den Zeitpunkt del' 
Vollendung 1. Er bBt sich fUr Art. 221 des G. schwer feststellen, weil 
oft zweifelhaft bleiben wird, von welchem Moment an eine "Feuers
brunst" besteht 2. Ais Leitsatz soU gelten, daB V ollend ung anzunehmen 
ist, wenn ein Feuer entfesselt wurde, das die Moglichkeit del' Ausdehnung 
besaB, dem Einhalt zu gebieten, menschlicher Macht schwer faUt. 1m 
ZweifelfaU mag del' Richter sich von diesel' Uberlegung leitenlassen3. -

Da del' Tater, del' mit Feuer operiert, regelmaBig die Auswirkung nicht 
in seiner Hand halt, muB bei del' Frage des Versuches stark auf sub
jektive Momente abgestellt werden, d. h. aus dem, was del' Tater bereits 
ausgefiihrt hat, geschlossen werden, ob er es auf eine gemeingefahrliche 
odeI' auf eine einen Dritten schadigende Feuersbrunst abgesehen hat 
odeI' nicht. Dem Richter bleibt die Aufgabe, von diesen Gesichtspunkten 
aus die Tatsachen des Einzelfalls zu werten4. 

2. Fast durchgangig beriicksichtigen die bisherigen Rechte die 
tatige Reue des Brandstifters. Dem Tater, del' aus eigenem Antrieb 
das Feuer erstickt odeI' lOscht odeI' wirksame Hilfe - die Feuerwehr -
herbeiruft, versprechen die Gesetze je nachdem Straflosigkeit odeI' Milde
rung. Auch die beiden letzten kantonalen Gesetzbiicher bestimmen 
dariiber: Nach Freiburg Art. 133 IV kann auf Gefangnis erkallllt wer
den, weml del' Tater den Brand freiwillig gelOscht odeI' erstickt hat, und 
Waadt Art. 222 I laBt den Brandstifter straflos, qui eteint Ie feu "de son 
propre mouvement, avant qu'il en soit resulte aucun dommage". 

Fur das eidgenossische G. reichen die Normen des Allgemeinen Teils 
aus: die Moglichkeit del' unbeschrankten Strafmilderung nach Art. 22 II, 
wenn del' Tater aus eigenem Antriebe zum Nichteintritt des Erfolges bei
getragen odeI' den Erfolgseintritt verhindert hat, ferner die Strafmilde
rung gemaB Art. 65 und 66 bei tatiger Reue nach vollendeter Tat. 

IV. 1. Eine Feuersbrunst kallll auch durch das Mittel einer Explo-

1 S. oben II 1; weitere Angaben bei STOOSS: Grundziige, 2, 338f.; v. MURALT 
103ff. (gescruchtliche Daten und Hinweise auf Literatur), 113ff. (schweizerische 
Gesetze). 

2 So zutreffend THoRMANN: Prot. II. ExpKom. 3,327. Vgl. auch schon Prot. 
I. ExpKom. 2,208, ferner die Kritik bei v. MURALT: 149ff.: Durch den Ausdruck 
"Feuersbrunst" ist der Zeitpunkt der Vollendung zu spat angesetzt; fraglich ist 
auch,ob der im franzosischen Text verwendete Ausdruck "incendie" mit "Feuers
brunst" identisch ist. 

3 Vgl. auch die Untersuchung iiber Vollendung und Versuch im Hinblick auf 
die kantonalen Rechte bei v. MURALT: 117ff., 132ff. 

4 Vgl. THoRMANN- V.OVERBECK: Art. 221, N. 17 nennen als Versuchsfalle das 
Versagen von zur Brandstiftung angewendeten Mitteln, den Ausbruch einer Feuers
brunst, die aber weder zum Schaden anderer ausschlagt, noch sich zu einer Gemein
gefahr auswachst. 
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sion von Feuer entwickelnden Stoffen verursacht werden. Das 
wird durch die Tatbestande der Brandstiftung gedeckt. Etwas anderes 
ist es, wenn viele altere Gesetze - in Anlehnung an Art. 435 des fran
zosischen C. p. - die Brandstiftungsnormen und -strafen zur Anwen
dung bringen, wenn Gebaude usw. durch Pulver oder andere Explosiv
stoffe zerstort werden (Zurich § 216, Bern Art. 197, Glarus § 119, Solo
thurn § 171, Tessin Art. 398 § 2, Neuenburg Art. 254 usw.). Damit wer
den andere gemeingefahrliche Zerstorungen um der ahnlichen Wirkung 
willen wie Brandstiftungen behandeltl. 

Die neuere Entwicklung geht andere Wege. Sie hat in den Art. 223 
bis 226 des G. zwei neue Gruppen gemeingefahrlicher Delikte geschaffen, 
die von der Brandstiftung, aber auch untereinander, sich deutlich unter
scheiden: die Verursachung einer Explosion und die Sprengstoffdelikte 
(unten § 85). 

2. Das G. verzichtet darauf, im Zusammenhang mit der Brandstif
tung den Versicherungsbetrug hervorzuheben. Einen erinnernden Hin
weis mag man in der einen Tatbestandsvariante des Art. 221: Ver
ursachung einer Feuersbrunst zum Schaden eines Andern erblicken. 
Bisherige Rechte bringen den Gedanken beim Fall der Brandstiftung an 
eigener Sache dadurch zum Ausdruck, daB sie betrugerische, gewinn
suchtige oder schadigende Absicht fordern 2. Vollendeter oder auch nur 
versuchter Betrug wird aber damit nicht verlangt, sondern nur eine in 
betrugerischer Absicht erfolgende Vorbereitungshandlung, die als Brand
stiftung bestraft wird 3. 

Ob, im Zusammenhang mit der Brandstiftung, der Versicherungs
betrug in irgendeiner Form berucksichtigt werden solI, ist umstritten 4. 

Bemerkenswerl bestimmt Schwyz; § 101: "Brandlegung ohne Bescha
digung und Gefahr anderer, welche in der Absicht verubt worden, einen 
Versicherungsvorteil zu erlangen, unterliegt der Strafe des Betrugs." 
Nach dem Wortlaut kann das nur so verstanden werden, daB eine durch 
Brandstiftung an eigener Sache bekundete betrugerische Absicht wie ein 
vollendeter Betrug behandelt werden solI. Auch Waadt Art. 220 -, 
escroquerie par incendie - weist auf die Betrugsbestimmungen hin, 
wahrend Freiburg Art. 91 I im AnschluB an den Betrugstatbestand in 
allgemeiner Fassung einen Tater fUr strafbar erklart, der einen ver-

1 Vgl. dazu BINDING: Lb. 2 1,21£.; COTTIER: 142. 
2 Die kantonalen Daten bei STOOSS: Grundzuge, 2, 362. Vgl. auch oben 

§ 52 I l. 
3 So JZ. 32, 219, Nr. 155 zu Luzern § 107 (In Brand stecken einer dem Tater 

gehorenden Sache "in betruglicher Absicht"): der Tater hatte seine beiden Motor
rader zum Brennen gebracht, um die Versicherungsbetrage zu erhalten. Vgl. auch 
HEGLER: YD. Bes. Teil, 7,443,532. 

4 Fur eine Ordnung GRETENER: Prot. 1. ExpKom. 2, 647f.; BUELER: Prot. 
II. ExpKom. 4, 88f., auch HEGLER: VD. Bes. Teil, 7, 532. 
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sicherten Gegenstand zerstort oder beschadigt, urn sich oder einem an
deren die Versicherung zu verschaffen. 

FUr eine besondere, uber den Betrugstatbestand hinausgehende Ord
nung bestehen aber kaum ausreichende Grunde (oben § 52 II und dort 
Zitierte). - Realkonkurrenz zwischen Brandstiftung' und Betrug oder 
Betrugsversuch ist dann gegeben, wenn der Tater einer vorsatzlichen oder 
einer fahrlassigen Brandstiftung nachher dem Versicherer gegenuber den 
Tatbestand des Betruges (Art. 148) erfullt oder einen Betrug versucht. 

3. 1m Gegensatz zu bisherigen Rechten 1 laBt das G. die FaIle, in 
denen im Zusammenhang mit einer Brandstiftung Menschen das Leben 
verloren haben oder verletzt worden sind, unerwiihnt. Die Losung ist 
klar. Eine Erfolgshaftung besteht nicht. 1m Einzelfall ist zu 
untersuchen, ob der Tater sich einer mit der Brandstiftung konkurrieren
den vorsatzlichen oder fahrlassigen Totung oder Korperverletzung schul
dig gemacht hat 2. 

§ 85. Verursachung einer Explosion. Sprengstoffdelikte. 
Literatur. COTTIER: (Angaben zu § 82): 142ff. - LESCH: Die Anarchisten

gesetze der Schweiz, Leipziger Diss. (1919). - v. ULLMANN: YD. Bes. Teil, 9, 70ff.
ZURCHER: Z. 7, U8ff. - BURCKHARDT: Z. 9, 238ff. - KRONAUER: Z. 21, 22ff. -
STAMPFLI: Z. 38, 5Iff. - LANGHARD: Die anarchistische Bewegung in der Schweiz 
(1903). 

I. Das G. bedroht in Art. 223 die Verursachung einer Explosion von 
Gas, Benzin, Petroleum "oder ahnlichen Stoffen", z. B. von Sauerstoff 
in flussigem Zustand, wenn der Tater dadurch wissentlich Leib und 
Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt. Gemeint 
sind - im Gegensatz zu den Sprengstoffen (unten II) - Stoffe, deren 
wirtschaftliche Verwendung und Bedeutung vornehmlich in der Kraft
erzeugung liegt, die aber, wenn sie miBbraucht werden, zerst6rende 
oder wenigstens gefahrdende Wirkung haben konnen 3. Die Explosion 
besteht in der plOtzlichen Entwicklung oder Ausdehnung von Gasen oder 
Dampfen, wodurch z. B. ein Behalter zersprengt wird. 

1 Zusammenstellung bei v. MURALT: 64ff. 
2 Auch Freiburg bekennt sich bei dem in Art. 133 III ausdrucklich genaunten 

erschwerten Fall: Tod eines Menschen, wenn der Tater dies voraussehen konnte, 
zur Schuldhaftung, wahrend Waadt Art. 216 lit. e auch schon den Fall erschwerend 
berucksichtigt, daB ein Mensch bei einem Brand das Leben verlor, ohne daB der 
Tater das hat voraussehen k6nnen (Erfolgshaftung). Qualifikation h6heren Grades 
sieht Art. 217 vor, wenn der Brandstifter den Ted eines Menschen hatte voraus
sehen sollen. 

3 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 3, 334f.: "des matieres qui, bien que capables 
de faire explosion, ne sont point normalement destinees a cela." COTTIER: 145f. 
(Unterscheidung zwischen Explosiv- und Sprengstoffen); vgl. auch THORMANN
v. OVERBECK: Art. 223, N. I; Art. 224, N. 1. 
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1. Die Bewirkung einer Explosion bildet die Grundlage des Tat
bestandes. Sie muB rechtswidrig erfolgen. Eine technisch richtig be
messene und wirtschaftlich zweckbestimmte Explosion, z. B. von Benzin 
zur Erzeugung treibender Kraft, liegt selbstverstandlich im Rahmen des 
Erlaubten 1. Die technisch richtige Bemessung schlieBt ja auch die Ge
fahrwirkung aus. 

2. Beim Tatbestand der vorsatzlichen rechtswidrigen Explosions
verursachung (G. Art. 223 Ziff. 1 I) ist iiberdies erforderlich, daB der 
Tater wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigen
tum in Gefahr bringt. Die wissentlich bewirkte konkrete Gefahr muB 
bewiesen werden. Nicht erforderlich ist eine Gemeingefahr. Es geniigt 
die Gefahrdung eines einzelnen Menschen oder einer einzelnen fremden 
Sache 2• - Geht die Schuld des Taters dariiber hinaus, hat er nicht nur 
wissentlich gefahrdet, sondern durch die Verursachung einer Explosion 
Menschen tOten oder verletzen, fremdes Eigentum in Brand setzen oder 
sonst zerstoren oder schadigen w 0 11 en, so ist, je nach der Lage des 
Einzelfalles, wegen vollendeter oder versuchter Totung, Brandstiftung 
oder Sachbeschadigung zu bestrafen. Die bewuBt widerrechtliche Ge
fahrdung in Verletzungsa bsich t ist nicht mehr bloB Gefahrdungs
delikt (oben S. 83 III, auch § 84 IV 1). - Der Art. 223 nennt nur die 
Gefahrdung fremden Eigentums. Wer durch die Verursachung einer 
Explosion seine eigene Sache gefahrdet, falit nicht unter die Bestimmung, 
doch ist hier zu priifen, ob nicht polizeirechtliche Strafvorschriften zur 
Anwendung gelangen miissen 3. 

Die vorsatzliche Verursachung einer gemeingefiihrlichen Explosion 
wird kaum haufig sein. Die Strafe ist Zuchthaus. Der Richter kann auf 
Gefangnis erkennen, wenn nur ein geringer Schaden entstanden ist 
(Art. 223 Ziff. 1 II). Abgesehen davon, daB hier der sonst vom G. ver
ponte Gedanke der Erfolgshaftung sich hervorwagt, mutet diese Bestim
mung im Rahmen des Abs. I seltsam an: Der Tatbestand setzt einen 

1 ZURCHER: Erlauterungen 27Of. 
2 Die Einordnung des Deliktes bei den gemeingefahrlichen Verbrechen ist durch 

die latente Gemeingefahr, die in einer Explosion liegt, gerechtfertigt. COTTIER: 
152, 156f. fordert Gemeingefahr als Tatbestandsmerkmal. Anders - zutreffend
GAUTIER: Prot. II. Exp. Kom. 3, 335. - Das Verhaltnis des Art. 223 und anderer 
Artikel aus diesem Zusammenhang (z. B. des Art. 227) zu del' Individualgefahrdung 
gemaB Art. 129 (oben § 15) erscheint kIaI': Art. 223 ist durch das vom Tater ver
wendete Gefahrdungsmittel, die Verursachung einer Explosion, eine dem Art. 129 
vorgehende Spezialbestimmung. 

3 Vgl. Z. B. Ziircher Bl.lO, Nr. 207: Aufstellen eines Azetylenapparates ohne 
die geforderte Anzeige an die Behorden; Explosion. Dazu die ziircher. VO. vom 
{i. April 1905 betreffend Karbid und Azetylen; Sammelwerk del' ziircher. Gesetz
gebung 1, 1838ff. und jetzt namentlich VO. des Bundesrates vom 10. April 1934 
betreffendKalziumkarbid und Azetylen (Eidg.GesSlg. K. F. 50, 282ff.). Siehe auch 
ZURCHER: ErlauteruW!en VE. 1908, 269 



506 § 85. Verursachung einer Explosion. Sprengstoffdelikte. 

Schaden gar nicht voraus, wahrend.der Abs. II unvermittelt auf einen 
Schadenserfolg hinweist. Besser ware, entsprechend del' Bestimmung in 
Art. 224 II, die Formel: 1st nur Gefahr in geringem Umfang entstanden, 
so kann auf Gefiingnis erkannt werden. 

3. Haufiger als das VOl'satzdelikt wird die fahr lassige Verursachung 
einer Explosion sein. Art. 223 Ziff. 2 bedroht sie mit Gefangnis oder 
BuBe. Die kurze Fassung del' Ziff. 2: Handelt del' Tater fahrlassig ... 
ist so zu deuten, daB sich die Fahrlassigkeitsschuld auf alle in del' Ziff. 1 
genannten Momente: die Explosionsverursachung und die Gefahrdung 
von Menschen oder fremdem Eigentum erstrecken muBl. 

Vom G. nicht deutlich gelost ist der - durchaus mogliche - Fall, 
daB Jemand zwar vorsiitzlich eine Explosion verursacht, jedoch ohne 
wissentlich Menschen oder fremdes Eigentum zu gefiihrden. Nul' eine 
fahrlassige Gefiihrdung kann dem Tater bewiesen werden. Da das Tat
bestandsmoment del' Wissensschuld nach del' Ziff. 1 nicht erfUllt ist, 
bleibt nul' die Fahrlassigkeitsstrafe gemaB Ziff. 2 ubrig. 

II. Die in den Art. 224-226 des G. umschriebenen SprengstoUdelikte 
sind die Wiedergabe der Art. 1-3 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 
1924 betreffend den verbrecherischen Gebrauch von Sprengstoffen und 
giftigen Gasen (Eidg. GesSlg. N. F. 41, 230ff.). Dieses G. hat das seiner
zeit durch anarchistische Umtriebe veranlaBte BGes. vom 12. April 1894 
betreffend Erganzung des BGes. uber das Bundesstrafrecht vom 4. Fe
bruar 1853 ersetzt. Das G. von 1894 hatte auBer den Sprengstoff-Tat
bestanden noch eine Bestimmung gegen die "Aufmunterung" zu Ver
brechen gegen die Sicherheit von Personen oder Sachen - den sog. 
Anarchistenartikel - enthalten (siehe schon oben § 76 II) 2. 

Die folgende Erorterung beriicksichtigt, um die Entwicklung klar zu 
machen, neb en del' Darstellung del' Art. 224-226 des G. auch noch das 
inzwischen aufgehobene Sprengstoffgesetz von 19243. 

1 Siehe die vollstandigere Fassung in Art. 145 Ziff. 2 des VE.1908, der die ein
zelnen Momente aus der Ziff. 1 wiederholte. Die frtihere Fassung: "und dadurch 
Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt" weist 
aber auf eine Erfolgshaftung hinsichtlich der Gefahrverursachung hin. 

2 Weitere Erganzung durch das BGes. vom 6. Marz 1906: Aufforderung usw. 
zur Begehung anarchistischer Verbrechen, als Art. 52 bis in das Bundesstrafrecht 
von 1853 eingefiigt. Diese Bestimmung bestand bis zum Inkrafttreten des StGB. 
noch zu Rech'; vgl. oben § 76 II. - Uber die Sprengstoff-Tatbestande des Gesetzes 
von 1894: ZUROHER: Z. 7, 120ff. (zum Entwurfdes G.); BUROKHARDT: Z. 9, 238ff.; 
KRONAUER: Z. 21, 22ff.; LANGHARD: 423ff.; LESOH: 2ff.; vgl. auch die Kritik des 
Gesetzes, das tibertrieben hohe Strafdrohungen enthielt, in StenBull. StR. 1924, 
91ff.; NR. 1924, 586f. Ubersicht tiber die Sprengstoffverbrechen von 1894-1924 
b€iSTAMPFLI: Z. 38, 52ff. 

3 Materialien zum Sprengstoffgesetz von 1924: BUROKHARDT: Schweizer. 
Bundesrecht, 4, Nr. 2035; BBl. 1924 I, 589ff.: Entwurf und Botschaft des Bundes
rates; StenBull. StR. 1924, 91ff., 108ff., 391ff., 444; StenBull. NR. 1924, 586ff., 
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1. BGes. Art. 1 und G. Art. 224 gestalten iibereinstimmend den 
Haupttatbestand der vorsatzlichen Gefahrdung in verbreche
rischer Absicht. Der Tater bringt Leib und Leben von Menschen oder 
fremdes Eigentum 1 in Gefahr. Wie in den anderen Fallen, in denen der 
Gesetzgeber diese Formel verwendet - z. B. Art. 223 und dazu oben 
I 2 - geniigt die Gefahrdung eines einzelnen Menschen oder einer ein
zelnen fremden Sache. Die Gemeingefahr ist bei diesem Delikt, wenig
stens abstrakt, immer vorhanden. Sie ergibt sich aus der Tatsache, daB 
der Tater Sprengstoffe oder giftige Gase verwendet 2 . 

1m Gegensatz zu den in Art. 223 alsMittel der Tatbegehunggenannten 
Explosivstoffen sind Sprengstoffe Substanzen, deren Bestimmung in 
der Zertriimmerung von Massen liegt und die zu diesem Zweck her
gestellt werden (Dynamit, Pikrinsaure, Sprengpulver, Sprengpatronen, 
Knallquecksilber USW.)3. Sie konnen durch Schlag oder Entziindung zur 
Explosion mit Sprengwirkung gebracht werden. Der VE. 1908 Art. 146ft 
und der E. 1918 (Art. 190f£.) nannten neb en den Sprengstoffen noch 
besonders die Sprengbomben, d. h. Sprengstoffe in einer regelmaBig aus 
Eisen bestehenden Umhiillung, die bei der Explosion besonders schwere 
Verletzungen und Zerstorungen bewirken konnen. Deshalb und im Hin
blick darauf, daB Sprengbomben auBer im Krieg wohl nur bei einem 
verbrecherischen Anschlag zur Verwendung kommen, wurde der Ge
brauch von Bomben qualifiziert (VE. Art. 146 Ziff. 2 und E. Art. 190 II: 
beim Vorsatzdelikt Zuchthausstrafe nicht unter 5 Jahren) 4. In den end
giiltigen Text ist die Unterscheidung nicht iibernommen worden. Da
gegen haben das BGes. von 1924 in den Art. 1- 3 und das G. in den 

749f., 835. - Hinweis auf auslandische Sprengstoffgesetze, die in den letzten zwei 
Dezennien des 19. Jahrhunderts in zahlreichen Landern im Kampf gegen einen um 
diese Zeit besonders militanten Anarchismus erlassen wurden, bei ZURCHER: Er
lauterungen, 271, ferner bei v. ULLMANN: 70ff.; vgl. auch BBl. 1924 I, 589ff. 
(Verschiedenartigkeit der Sprengstoffverbrechen). 

1 Nicht Gefahrdung des dem Tater selbst zustehenden Eigentums, wenn da
mit nicht fremde Menschen in Gefahr gebracht werden. Nicht Gefahrdung herren
loser Sachen; vgl. BINDING: Lb. 2 I, 23; STAMPFLI: Z. 38,64. -Anwendung explo
dierender Stoffe, z. B. von Sprengpatronen, beim Fischfang ist nach Art. 5 Ziff. I 
und Art. 31 Ziff.3 des BGes. Yom 21. Dezember 1888 betreffend die Fischerei als 
b10.8e Ubertretung strafbar. 

2 BBl.1924I, 593f.; LESCH: 14f.; STAMPFLI: Z. 38,62. 
3 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 3, 341; BINDING: Lb. 2 I, 23; COTTIER: 144.

Die Teile, aus denen Sprengstoffe zusammengesetzt werden, z. B. Nitroglyzerin, 
Pulver, Schie.8baumwolle, sind nicht Sprengstoffe im Sinne des Gesetzes. 1m 
Zweife1fall hat der Richter Sachverstandige zu horen. Vgl. LESCH: 8ff. mit der zu
treffenden Bemerkung, da.8 im Hinblick auf Fortschritte der Technik eine Auf
zahlung der Sprengstoffe durch das Gesetz nicht erfolgen kann. 

4 Dazu KRONAUER: Z. 21, 39; Prot. II. ExpKom. 3, 343. Auf die Unbestimmt
heit der Abgrenzung zwischen Sprengstoffund Sprengbombe hat LANG: eodem, 347 
hingewiesen; vgl. auch StenBuli. NR. 1924, 590. 
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Art. 224- 226 den Sprengstoffen die giftigen Gase gleichgestellt. 
Schon bei der Beratung des MilStG., Art. 162-164, war diese Ein
fiigung erfolgt mit der Begrundung, die Erfahrungen des Weltkrieges 
und bei revolutionaren Aktionen in der Nachkriegszeit hatten das Be
diirfnis nach einem strafrechtlichen Schutz gegen die verbrecherische 
Verwendung von giftigen Gasen gezeigt. Technisch moglich ist, giftige 
Gase ahnlich wie Sprengstoffe in den Verkehr zu bringenl. Was unter 
giftigen Gasen zu verstehen ist, sagen die Texte nicht. Die Zuziehung 
von Sachverstandigen ist hier in jedem Fane geboten. - Wird durch 
giftige Gase eine Explosion verursacht, so fragt sich, ob Art. 224 oder 
Art. 223 anzuwenden ist. Die letztere Losung ist richtig2. 

Die Art der Tatverubung wird eigenartig mit den Worten: "Wer ... 
durch Sprengstoffe oder giftige Gase ... in Gefahr bringt." Der Tat
bereich wird dadurch in weitester Weise gespannt: die Verursachung 
einer Explosion, eine Verletzung, einen Sachschaden, uberhaupt eine 
Wirkung - auBer der Gefahrverursachung - fordert das G. nichts. 
Schon das rechtswidrige Hinlegen und das Liegenlassen eines Spreng
stoffes an einem Orte, wo sich eine Gefahr fur Menschen oder fremdes 
Eigentum ergibt, vollenden den 0 bj ektiven Tatbestand 4. 

Nach der subjektiven Seite stellen das BGes. von 1924 Art. 1 und 
das G. Art. 224 die doppelte Voraussetzung auf, daB der Tater vorsatz
lich und in verbrecherischer Absicht gehandelt haben muB. Er 
muB also mit Wissen und Willen Gefahr fur Leib und Leben von Men
schen oder fur fremdes Eigentum herbeigefuhrt haben. Was aber be
deutet daneben die weitere Voraussetzung, daB er in verbrecherischer 
Absicht gehandelt haben muB? Das ist ein besonderer Hinweis auf das 
Motiv, der vielleicht damit zu erklaren ist, daB man seinerzeit bei der 
Gestaltung der Sprengstoffdelikte die Bekampfung des militanten Anar
chismus zum Ausgangspunkt nahm 5. Aber der Gesetzgeber hat an-

1 StenBull. NR. 1925, 792; BBl. 1924 I, 592 (Botschaft zum BGes. von 1924). 
2 Anders, fiir die Anwendung der Art. 224ff. in jedem Fall bei giftigen Gasen, 

THORMANN-V. OVERBECK: Art. 223, N. 3. 
3 ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 3, 339 (reine Gefahrdungsdelikte); LESCH: 10ff. 

V gl. dagegen Art. 223 Ziff. I I: Wer ... eine Explosion ... verursacht und da
durch ... in Gefahr bringt. Auch beim Sprengstoffdelikt waren die urspriinglichen 
Fassungen enger, z.E. E 1918 Art. 190 I: Wer ... Sprengstoffe gebraucht und 
dadurch wissentlich ... in Gefahr bringt. Dazu GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 3, 
342. 

4 Bereitstellen und Hinlegen gebrauchsfertiger Sprengstoffe: BBl. 1924 1,594; 
Prot. II. ExpKom. 34lf. (GAUTIER), 343 (KRONAUER: Versenden durch die Post), 
347f.; COTTIER: 159; LESCH: lOf.; STAMPFLI: Z. 38,65. 

5 STAMPFLI: Z. 38,66 umschreibt den Begriff "verbrecherische Absicht" formal 
als Absicht, eine nach einem Strafgesetz als Verbrechen oder Vergehen strafbare 
Handlung zu begehen. Wenn das richtig ist, muB aber dem Tater der in einer be
stimmten Richtung liegende geplante Enderfolg bewiesen werden. 
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genommen, daB ein vorsatzliches Sprengstoffdelikt auch ohne ver
brecherische Absicht veriibt werden kann und diesen Tatbestand 
besonders - mit einer geringeren Strafdrohung - gestaltet (BGes. 1924 
Art. 3 und G. Art. 225). Der Wert dieser Unterscheidung ist zweifel
haftI. Wenn der Unterschied zwischen vorsatzlichen Sprengstoffdelikten 
mit und ohne verbrecherische Absicht iiberhaupt gemacht werden 
solI, so hatte die Differenzierung auf der Grundlage eines weit zu fassen
den Strafrahmens der richterlichen Strafzumessung iiberlassen werden 
k6nnen. Art. 63 des G. schreibt dem Richter ausdriicklich vor, daB er 
bei der Straffindung die Beweggriinde des Taters zu beriicksichtigen hat 
(siehe noch unten 2). 

Die im BGes. 1924 Art. I I ausgesetzte Strafdrohung lautet auf 
Zuchthaus bis zu 15 Jahren. Nach G. Art. 224 I in Verbindung mit 
Art. 35 Ziff. I betragt sie Zuchthaus bis zu 20 Jahren. - Nach beiden 
Terlen kann auf Gefiingnis erkannt werden, wenn nur Eigentum in 
geringem Umfang gefiihrdet worden ist (je Abs. II) 2. Damit wird nicht 
auf die Intensitiit des Vorsatzes und der "verbrecherischen Absicht " , 
sondern auf die Gefahrgr6Be abgestellt. Das ist wiederum der Gedanke 
der Erfolgshaftung. 

2. Art. 3 des BGes. 1924 und Art. 225 des G. fassen, gesetzgebungs
technisch nicht einwandfrei, die vorsiitzliche, ohne verbreche
rische Absicht erfolgende und die fahrlassige Gefiihrdung 
zusammen. 

Vorsiitzliche Gefahrdung ohne verbrecherische Absicht liiBt sich bei 
einem Sprengstoffdelikt wohl nur in der Form des dolus eventualis 
denken. Der Bauunternehmer, der Dynamit verwendet, der Bauer, der 
einen Wurzelstock sprengt3, handeln sicher nicht mit dem direkten Vor
satz, Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr zu bringen. Aber 
denkbar ist, daB sie einen solchen Gefahrerfolg bewuBt in den Kauf 
nehmen. Das wird immerhin selten genug und schwer beweisbar sein. 
Jedenfalls liegt das Hauptgewicht dieser Bestimmung nicht auf dem Vor
satz, sondern auf dem Fahrlassigkeitstatbestand. Es kann sich urn 
Nachliissigkeiten beider Aufbewahrungin Sprengstoffabriken und -lagern, 
beim Transport, bei der an sich rechtmaBigen Verwendung von Spreng-

1 Siehe auch die kritischen Bemerkungen von DUBUIS: Prot. II. Exp Kom. 3, 
345 u. von MULLER: StenBull. NR. 1924, 592. Zur ganzen Frage bemerkens
wert StenBull. NR. eod. 587ff. und StR. 1924, 391 ff. 

2 Bei jeder, auch einer geringfiigigen Gefahrdung vonMenschen, ist immer nach 
Abs. I zu strafen; StenBull. StR. 1924, 96; TE:ORMANN- V. OVERBECK: Art. 224, 
N. 8; vgl. auch STAMPFLI: Z. 38, 67 (geringe Menge oder Sprengkraft des Spreng
stoffes, der nur zu geringfiigigen Schadigungen fiihren kann). 

3 Beispiele bei LANG: Prot. II. Exp. Kom 3, 349; StenBull. StR. 1924 96ff; 
NR. 1924, 587, 59.0f.; STAlvIPFLI: Z. 38, 68f. 

Hafter, Schweizer, Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 33 
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stoffen handeln 1. Fahrlassige Gefahrdungen, die bei der Herstellung 
von Sprengstoffen oder giftigen Gasen vorkommen, trifft das G. wohl 
kaum. Nach dem Wortlaut erfaBt es nur Gefahrdungen durch das fertige 
Produkt 2• Eventuell kommen jedoch bei der Herstellung die Fahrlassig
keitstatbestande der Totung, der Korperverletzung, der Brandstiftung 
und der Verursachung einer Explosion (G. Art: 223 Ziff. 2) zur Gel
tung. 

Die Strafdrohung sowohl fUr vorsatzliche Gefahrdung ohne ver
brecherische Absicht wie fUr fahrlassige Gefahrdung lautet auf Gefangnis 
bis zu 5 Jahren. In leichten Fallen, bei geringer Wahrscheinlichkeit einer 
Verletzung oder wenn nur unbedeutende Objekte gefahrdet werden, kann 
auf BuBe erkannt werden. 

3. Art. 2 des BGes. von 1924 und Art. 226 des G. fUhren den Schutz 
gegen Sprengstoffgefahrdungen in der Richtung weiter, daB verschiedene 
Arten von Vorbereitungshandlungen zu Sprengstoffdelikten unter Strafe 
gestellt werden (abstrakte Gefahrdungen) 3. DaB es sich urn Vorberei
tungen handelt, ergibt sich aus einer fiir alle diese Tatbestande geltenden 
Voraussetzung: der Tater muB wissen oder annehmen, daB die 
Sprengstoffe oder Gase zu verbrecherischem Gebrauche be
stimmt sind. Der Gesetzgeber hat hier eine z. B. auch bei der Hehlerei 
(G. Art. 144) verwendete Formel zur Geltung gebracht. Aus den Worten 
"annehmen muB" soll nicht auf die Stra£barkeit bloBer Fahrlassigkeit 
geschlossen werden 4. Sie bedeuten nur eine Beweiserleichterung. Der 
Beweis, daB der Tater urn die Bestimmung der Stoffezu verbrecherischem 
Gebrauch gewuBt hat, ist vielleicht schwer zu erbringen. Aber aus den 
Umstanden kann der Richter den SchluB ziehen, daB er das annehmen 
muBte und trotzdem seine Tatigkeit ~ mindestens mit dolus eventualis
entfaltete (oben § 58 II 4). Nicht erforderlich ist, daB der Tater von 
einem bestimmten einzelnen Verbrechensplan Kenntnis hat 5. -Folgende 
Einzelfalle, mit differenzierten Strafdrohungen, ergeben sich: 

a) Die Herstellung von Sprengstoffen oder giftigen Gasen (BGes. 
1924 Art. 2 I, G. Art. 226 I). Der Tatbestand ist mit der Fertigstellung 

1 BBl. 1924 I, 596f.; ZURCHER: Erlauterungen, 273; Prot. II. Exp. Kom. 3 
340, 350; LESCH: 8lff. 

2 Anders LESCH: 83 und BBl. 1924 I, 597, wo auch auf Fahrlassigkeiten des 
Fabrikanten, Chemikers, Erfinders, die diese Stoffe herstellen, hingewiesen 
wird. 

3 Vgl. STAMPFLI: Z. 38, 70. 
4 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 3, 353 spricht kaum zutreffend von negligence 

d'un genre particulier. Kritik der Formel "oder annehmen mu13" durch LANG: 

eodem, 355 (Beweisregel oder Hinweis auf Fahrlassigkeit?) Richtig - Beweis
prasumption flir Vorsatz. - GERMANN: Z. 54,369. 

5 BBl. 1924 I, 596: ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908,275; vgl. auch LESCH: 

23f., 79ff. 



§ 85. Verursachung einer Explosion. Sprengstoffdelikte. 511 

des Sprengstof£es erfiilltl. Sie ist im Hinblick darauf, daB die Fabri
kation zu einem verbrecherischen Zweck erfolgt, die gefahrlichste und 
dem eigentlichen Sprengstof£delikt (G. Art. 224) am nachsten stehende 
Handlung2• Strafdrohung: Zuchthaus bis zu 10 Jahren oder Gefangnis 
nicht unter 6 Monaten. 

b) Das Sichverschaf£en, einemanderen Ubergeben, von einem anderen 
Ubernehmen, Aufbewahren, Verbergen, Weiterschaf£en von Sprengstof£en 
oder giftigen Gasen oder Stoffen, die zu deren Herstellung ge
eignet sind (BGes. 1924 Art. 2 II, G. Art. 226 II) 3. Neben den ge
brauchsfertigen Sprengstof£en und Gasen nennt das Gesetz hier auch die 
zur Herstellung verwendeten Grundstoffe (Ausgangsstof£e,z. B.Nitro
glyzerin und Kieselgur, Salpetersaure, aber auchZiindladungen und Zlin
dungen). Strafdrohung: Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Gefangnis nicht 
unter 1 Monat. 

c) Die Anleitung zur Herstellung von Sprengstof£en oder giftigen 
Gasen. Sie muB sich richten an eine Person, die einen verbrecherischen 
Gebrauch solcher Stof£eplant (BGes.1924Art. 2 III, G.Art. 226 III) 4._ 

Wird die "Anleitung" durch das Mittel der Druckerpresse begangen, 
so ist fraglich, ob die Bestimmungen liber das PreB-Stra£recht zur An
wendung gelangen. Das BGes. von 1924Art. 5 und schon dasfrUhereGesetz 
von 1894 Art. 5 schlossen das ausdrlicklich aus 5• 1m StGB. fehlt da
gegen eine entsprechende Bestimmung 6• Der Art. 27 liber die Verant
wortlichkeit der Presse muB daher anwendbar sein. 

DaB das gewerblich zulassige Herstellen, Sichverschaf£en, Auf-

1 Als unnotig hat das Bundesgericht bezeichnet, daB der Sprengstoff explosions
fertig gemacht, mit Ziindschniiren, mechanischen Vorrichtungen versehen wird; 
STAMPFLI: Z. 38, 71. 

2 Der Hersteller leistet in vielen Fallen Beihilfe. Er verschafft dem Attentater 
die Mittel zu seiner Tat. G. Art. 25 reicht aber nicht aus. Nach Art. 226 list auch 
dann zu strafen, wenn eine Verwendung der Sprengstoffe oder Gase nicht erfolgt. 
Wer Sprengstoffe herstellt und sie selbst verwendet, ist nur aus Art. 224 strafbar. 
ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 273f.; LESCH: 34. - Mischungsversuche als 
versuchte Herstellung: ZURCHER: a. a. 0.274. 

3 Zu den einzelnen Ausfiihrungshandlungen ZURCHER: Erlauterungen, 275f.; 
vgl. auch LESCH: 27ff. (zu Art. 3 des alten Gesetzes von 1894). Ob im Einzelfall 
Art. 226 II oder der schwerere Tatbestand des Art. 224 - Gefahrdung in verbreche
rischer Absicht - gegeben ist, bleibt der richterlichen Feststellung iiberlassen. -
Mit dem in der Schweiz erfolgenden Ubernehmen, Aufbewahren usw. ist der Tat
bestand erfiillt. Ob der Sprengstoff in der Folge auf auslandischem Gebiet verwendet 
wird oder verwendet werden solI, ist ohne Bedeutung; BE. 40 I, 564 f.; STAMPFLI: 
Z. 38, 67. 

4 Man sprach von "Anarchistenschulen"; vgl. den Fall Bilite, iiber den KRO
NAUER: Z. 21, 29ff. berichtet. - Unterschied zwischen Anleitung und dem engeren 
Begriff der Anstiftung LESCH: 19. 

5 Vgl. BBI. 1924 1,598; LESCH: 46f. 
6 G. Art. 398 II lit. 1 hat das Sprengstoffgesetz im ganzen Umfang aufgehoben. 

33* 
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bewahren usw. von Sprengstoffen und giftigen Gasen nicht strafbar ist, 
erscheint selbstverstandlich. Ebensowenig steht der in der Literatur 
immer wieder genannte Chemieprofessor, der in Wort und Schrift "An
leitung" gibt, unter der Strafdrohung von Art. 226. III - es sei denn, 
daB er weiB oder annehmen muB, ein verbrecherischer Gebrauch werde 
geplantl. Uberall dagegen hat man mit den Moglichkeiten einer fahr
lassigen Gefahrdung (Art. 225) zu rechnen und vorbehalten bleibt immer 
die Anwendbarkeit von gewerbe- und sicherheitspolizeilichen Bestim
mungen tiber den Verkehr mit Sprengstoffen und giftigen Gasen 2. 

4. Die BGes. von 1894 und 1924 hatten auch gewisse Auslands
taten dem schweizerischen Recht unterstellt, Art. 4 des G. von 1924 

mit den Worten: "Die in den Art. 1 und 2 erwahnten Handlungen (d. h. 
vorsatzliche Gefahrdung in verbrecherischer Absicht, ferner das Her
stellen usw.) unterliegen, auch wenn sie im Ausland begangen werden, 
den Strafbestimmungen dieses Gesetzes, sofern sie gegen die Eidgenossen
schaft, die K./Lntone oder ihre Angehorigen gerichtet sind. 3 " Das StGB. 
hat eine entsprechende Bestimmung, die praktisch kaum von groBer 
Tragweite ist, nicht tibernommen 4. 

5. Die ganze Gruppe der Sprengstoffdelikte steht unter den Kenn
zeichen: Gefahrdung und Vorbereitung zu verletzenden Handlungen. 
Geht der Tater weiter, gelingt sein Attentatsplan, totet er, verletzt oder 
zerstort er, oder kommt es wenigstens zu einem Versuch solcher Delikte, 
so ergeben sich die zahlreich moglichen Konkurrenzen mit den Tat
bestanden der TotungS, der Korperverletzung, der Sachbeschadigung, 
der Brandstiftung, der Verursachung einer Explosion. Solange noch 
kantonale Strafgesetzbucher galten, traf in dies en Fallen kantonales 
Recht mit dem eidgenoss. Sprengstoffgesetz zusammen. 

Art. 6 des BGes. 1924 unterstellte die Sprengstoffdelikte der Bundes
gerichtsbarkeit, sah aber die Moglichkeit der Delegation an die kanto
nalen Behorden vor, die namentlich dann zu erwagen war, wenn konkur
rierende kantonalrechtliche Tatbestande mitzubeurteilen waren. Drei 
Wege offneten sich: 

a) Nach Art. 6 I des BGes. von 1924 in Verbindung mit Art. 10 Ziff. 1 

1 Zu diesen Fragen LESCH: 20f.; BBl. 19241, 596; StenBull NR. 1924, 592. 
2 ZURCHER: Erlauterungen, 276. Nach G. Art. 335 Ziff. 1 bleibt hier das 

Gesetzgebungsrecht insoweit den Kantonen vorbehalten, als der Bund nicht 
regelt. 

3 Vgl. aueh den noch viel weiter gehenden Art. 190 III des E. 1918: "Der 
Tater ist auch strafbar, wenn er die Tat im Ausland begangen hat, in der Schweiz 
betreten und nicht ausgeliefert wird." - Bestrafung des Delikts der Gefiihrdung 
durch Sprengstoffe nach dem Weltrechtsprinzip; dazu Allg. Teil, § 11 II 4 und 
§ 12 III. 

4 LOGoz: StenBull. NR. 1929,547 hat die Weglassung bedauert. 
5 Art. 99 des E. 1918 nannte unter den als Mord bezeichneten Fallen aus

driicklich die vorsatzliche Totung durch Sprengstoffe. 
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der BStrPrO. von 1934 bestand fUr die Beurteilung von Sprengstoff
delikten in erster Linie die Zustandigkeit des Bundesstrafgerichtes. 
Es konnte mit dem Sprengstoffverbrechen zusammenhangende kantonal
rechtliche Delikte, z. B. eine Brandstiftung, mitbeurteilen und zwar nach 
dem Strafrechtdes Kantons, in welchem die Tat begangen worden war 
(BStrPrO. Art. 20 I und III). Dabei galt die Konkurrenzregel: Einsatz
strafe auf Grund des schwersten Verbrechens - je nachdem aus eid
genossischem oder kantonalem Recht - mit der Moglichkeit der Straf
scharfung (BStrPrO. Art. 21). Dem Bundesstrafgericht standen aIle in 
dem mit zur Anwendung gelangenden kantonalen Strafrecht vorge
sehenen Strafdrohungen zur Verfugung 1 . 

b) Durch Delegation des eidgenoss. Justiz- und Polizeidepartements 
konnte ein Sprengstoffdelikt den kantonalen Behorden des Tatortes zur 
Untersuchung und Beurteilung ubertragen werden (BStrPrO. Art. 18, 
2471). Die kantonalen Gerichte hatten dabei - selbstverstandlich -
das Bundesstrafrecht anzuwenden (BStrPrO. Art. 247 II). War daneben 
gleichzeitig ein kantonalrechtlicher Tatbestand (Brandstiftung, Sach
beschadigung usw.) zur Geltung zu bringen, so galt fur die kantonalen 
Gerichte die gleiche Konkurrenzregel wie im FaIle a (BStrPrO Art. 250 
und 21)2. 

c) Art. 20 IIder BStrPrO. sah endlich noch vor,daBbeimZusammen
treffen eidgenossischen und kantonalen Rechtes die Anklagekammer des 
Bundesgerichtes zu entscheiden hatte, ob der Beschuldigte der eidgenos
sischen oder einer kantonalen Gerichtsbarkeit zu uberweisen sei. Die 
wenig klar redigierte Bestimmung konnte sich nur auf FaIle beziehen, 
in den en eine Delegation an die kantonale Gerichtsbarkeit nicht erfolgt 
war. Die Anklagekammer konnte aber nachtraglich das mit der Bundes
stra£sache zusammenhangende kantonalrechtliche Delikt loslosen und es 
- wohl aus Grunden der ZweckmaBigkeit - an die kantonale Gerichts
barkeit uberweisen 3. 

Mit dem Inkrafttreten des eidgenoss. StGB. entfiel eine Konkurrenz 
zwischen Sprengsto£fdelikten und kantonalen Verbrechens- oder Ver
gehenstatbestanden. 1st Real- oder Idealkonkurrenz mehrerer Delikte 
gegeben, so hat der Richter den Art. 68 des G. anzuwenden. Nur Zu
stiindigkeitsfragen bleiben. Sie konnen gerade beim Zusammen
treffen eines Sprengstoffdeliktes - grundsiitzlich Zustiindigkeit des 
Bundesstrafgerichtes (G. Art. 340 Ziff. I und Art. 342) - mit anderen 

1 Auch die Todesstrafe, solange sie in kantonalen Rechten noch bestand; vgl. 
BStrG. von 1853 Art. 9 II und dazu BBI. 1924 I, 599. 

2 Dazu eine alte, an Art. 33 des BStrG. von 1853 sich anschlieBende Praxis: 
BE. 34 I, Nr. 17; 40 I, Nr. 51; BBI. 1909 III, 708f. (Kreisschreiben des Bundesrates 
an die Kantonsregierungen); BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 4-, Nr. 2038; 
STAMPFLI: BStrPrO. Art. 21, N. l. 

3 Vgl. STAMPFLI: Art. 20, N. 2. 
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Verbrechen - grundsatzlich kantonale Gerichtsbarkeit (G. Art. 343) -
praktisch werden. Fur solche Falle bestimmt Art. 344 Ziff. I, daB der 
Bundesrat auf Antrag der Bundesanwaltschaft die Vereinigung der Ver
folgung und Beurteilung in der Hand der Bundes- oder der kantonalen 
Behorde anordnen kann. Anders wenn es sich um in die Zustandigkeit 
der Bundesassisen fallende Verbrechen handelt, die mit Delikten im Zu
sammenhang stehen, die dem Bundesstrafgericht oder der kantonalen 
Gerichtsbarkeit unterstehen, z. B. Aufruhr und Gewalttat gegen Bundes
behOrden (G. Art. 285 und 341 lit. b), verbunden mit einem Sprengstoff
delikt und Brandstiftung. Dann ist nach Art. 344 Ziff. 2 die ausschlieB
liche Zustandigkeit der Bundesassisen gegeben. Durch die neue Ordnung 
werden die fUr das bisherige Recht geltenden Zustandigkeitsbestim
mungen der Art. 19-21 der BStrPrO. von 1934 aufgehoben1 . 

§ 86. Verursachung anderer Gemeingefahren (Uber
schwemmungen usw.). 

Literatur. Angaben zu § 83, insbesondere COTTIER: 161-181. - v. ULLMANN: 
YD. Bes. Teil, 9, 79ff., ll3ff. - NEUMEYER: eodem, 179ff. - MULLER und FEHR: 
Das Baupolizeirecht in der Schweiz (1913). - KAESTLI: Die schweizer. Gesetz
gebung auf dem Gebiete des Bau- und Wohnungswesens, Berner Diss. (1919). -
EICHHOLZER: Die Strafe im schweizer. Arbeiterschutz, Z.53, 81ff. - ZtRCHER: 
JZ. 9, 201ff. 

1. Die Art. 221-230 des G. enthalten zum Teil Tatbestande, die in 
der bisherigen Gesetzgebung nicht oder nur ungenugend berucksichtigt 
sind: die Verursachung einer Uberschwemmung oder eines Einsturzes 
(Art. 221), die gemeingefahrliche Beschadigung von elektrischen An
lagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen gegen Naturereignisse 
(Art. 228), die Gemeingefahrdung durch Verletzung der Regeln der Bau
kunde (Art. 229) und durch Beseitigung oder Nichtanbringung bestimmter 
Sicherheitsvorrichtungen (Art. 230). 

Die Entwicklung der Technik, der Segen - oder der Unsegen - der 
Zivilisation schaffen stetig neue Gefahren und Gefahrdungsmoglichkeiten. 
Auch das Strafgesetz muB ihnen zu begegnen versuchen. 

Die Tatbestande der Art. 221-230 sind nach dem ubereinstimmen
den Schema geformt, daB die Grundlage in einer Verletzung, Zerstorung, 
Beschadigung - in Art. 229 und 230 Ziff. I II in eililer Unterlassung be
stimmter Art - besteht, und daB der Tater dadurch wissentlich Men
schen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt. Es sind konkrete Ge-

1 So ausdrticklich G. Art. 398 II lit. o. Aufgehoben wird auch der in dieser 
Stelle nicht genannte Art. 250 der BStrPrO. tiber das Zusammentreffen von eid
genoss. und kantonalem Strafrecht, wenn ein kantonales Gericht zu urteilen hat. -
Aufrecht bleiben dagegen die Bestimmungen tiber Delegation VOIl Bundesstraf
sachen an die Kantone; BStrPrO. Art. I II, 18, 247, 254. 
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fahrdungsdelikte 1 . Uberall ist, was ein weiteres Kennzeichen der 
Gemeingefahrdungsdelikte bildet, auch die fahrlassige Verubung strafbar. 

II. 1. Die Verursacb,ung einer Uberscb,wemmung ist eine Art Ana
logon zur Brandstiftung. Der Tater entfesselt die Wassergewalt, eine 
Naturkraft, der die Menschen unter Umstanden machtlos gegenuber
stehen. Erst spat, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, taucht der Tat
bestand in der Gesetzgebung auf. Er findet sich in einigen kantonalen 
Gesetzen: Zurich §§221 und 223 mit der Umschreibung Verursachung 
einer Uberschwemmung durch Beschadigung von Dammen oder auf an
dere Weise. Die Strafdrohungen sind nach den Erfolgen - Tod eines 
Menschen, Gefahrdung von Menschenleben, Eigentumsschaden - ab
gestuft. Ahnlich bestimmen Bern Art. 198, 199, Glarus 120, 121, Tessin 
Art. 401 (cagionare in qualsiasi modo una inondazione), Wallis Art. 329. 
Obwalden Art. 95 bestraft gleich der Brandstiftung das Durchstechen 
von Dammen, Wuhrungen und Schleusen, das in der Absicht erfolgt, eine 
Uberschwemmung zu verursachen. Eigenartig lautet Thurgau § 209: 
Wer ... zur Gefiihrde fur Leben oder Eigentum durch Uberschwemmung 
Damme, Wuhrungen, Schleusen oder andere Wasserwerke zerstort oder 
beschadigt. Freiburg Art. 136 und auch Waadt Art. 225, 226lauten ahn
lich wie das eidgenoss. G. Als bloBe Ubertretung bestraft Baselstadt Pol
StG. § 147 Ziff. 5 das Unter-Wasser-Setzen von fremden Besitzungen oder 
von Wegen. 

2. Art. 227 Zif£. 1 I des G. begnugt sich mit der allgemeinen Um
schreibung: Verursachung einer Ubersch wemmung. Sieist das Unter
Wasser-Setzen eines Stuckes Erdoberflache, eventuell auch eines um
schlossenen Raumes 2. Die Wertung des Einzelfalles ist dem Richter uber
lassen. Eine "Uberschwemmung" im Sinne des Gesetzes kann auch durch 
die Beschadigung einer Wasserleitung in einem Hause geschehen. Ent
scheidend ist, ob eine Gemeingefahr fUr Menschen oder fremdes Eigentum 
entsteht3 . Siehe ferner unten III, zu Art. 228. 

Mit dem hergebrachten Uberschwemmungstatbestand verbindet der 
Art. 227 die Verursachung des Einsturzes eines Bauwerkesunddes 

1 Nahere Erorterung dariiber und insbesondere iiber die \Vissensschuld oben 
§ 83 II und III. Die nachfolgende Darstellung hebt nur die bei einzelnen Tat
best\inden sich ergebenden Besonderheiten hervor. 

2 BINDING: Lb.,2 I, 31. Anders DAVID: Prot. I. ExpKom. 2,243: 1m Be
griff der Uberschwemmung liegt schon, daB weite Strecken Landes iiberflutet wer
den. V gl. auch die einschrankende Auslegung von ZURCHER: Erlauterungen VE. 
1908, 278; GAUTIER: Prot. II. ExpKom.3, 358: a condition que la propriete 
menacee soit d'une grande etendue; COTTIER: 164ff. 

3 BINDING: Lb., 2 1,34: Die "Uberschwemmung" muB das MaB der Sonder
gefahrdung iiberschreiten. Materialien: Prot. I. ExpKom. 2, 242f. (nur "Uber
schwemmung", welche das Leben von Menschen odeI' weite Strecken Landes ge
fahrdet), 65lf.; Prot. II. ExpKom. 3, 356ff.; 4, 95f. 
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Absturzes von Erd- und Felsmassen. Diese Tatbestande sind 
andererArt. Urn die Entfesselung einer Naturkraft mag es sich handeln, 
wenn man erne verbrecherische Verwendung der Schwerkraft annehmen 
willI. Aber diese Auffassung ist gesucht. Die Verbindung mit der "Uber
schwemmung" erkliirt sich mit Uberlegungen der Gesetzesokonomie. 
Freiburg Art. 136 nennt neben der Uberschwemmung die Verursachung 
des Einsturzes von Erd- oder Felsmassen, wiihrend die Verursachung des 
Einsturzes eines Bauwerkes losgelost in Art. 137 behandelt wird. Waadt 
Art. 225, 226 faBt inondaton, eboulement ou l'ecroulement d'une con
struction ou d'un ouvrage zusammen. - Der Begriff: Bauwerk umfaBt 
Hoch- und Tie£bauten, auch ein Baugeriist. Der Ausdruck Erd- und Fels
massen deutet an, daB es sich urn einen Einsturz von einem gewissen 
Umfang handeln muB2. 

3. FUr die S ch uldfrage kann auf die Erorterungen zum Tatbestand 
der Verursachung einer Explosion (Art. 223) verwiesen werden (oben 
§ 85 I 2 und 3). Die Verhiiltnisse sind analog. Auch bei der Verursachung 
einer U"berschwemmung oder eines Ein- oder Absturzes kann ein Tiiter 
mit Ver letzungsvorsa tz gehandelt haben, die Uberschwemmung z. B. 
kann Mittel des Mordes sein. Je nachdem sind Konkurrenzen zu be
achten: Totungs-, Verletzungs- und Sachbeschiidigungstatbestiinde 
ko~en mit dem Gefiihrdungsdelikt des Art. 227 zusammentreffen, das 
selbst schon mit der Bewirkung des Gefahrzustandes vollendet ist. 

Die Strafdrohungen lauten gleich wie in Art. 223 und sind in gleicher 
Weise abgestuft (oben § 85 12 und 3). 

Das U"berschwemmungsdelikt ist hierzulande auBerordentlich selten. 
Auf Jahre hinaus nennt z. B. die ziircherische Kriminalstatistik keine 
Verurteilung. 

III. 1. Der Art. 228 des G.: Beschiidigung VOn elektrischen Anlagen, 
Wasserbauten und Schutzvorrichtungen geht zum Teil in iihnlicher Rich
tung wie der Art. 227 (U"berschwemmung usw.). 

Die Grundlage bildet eine Beschiidigung oder Zerstorung. Als An
griffsobjekte nennt das G. zuniichst elektrische Anlagen. Eine Be
schiidigung ist z. B. die Erzeugung von KurzschluB 3. 

1 So THORMANN-V. OVERBECK: Art. 227, N. 1. 
2 Prot. II. ExpKom. 3, 358f.; 4, 95f. Uber das Verhaltnis des Art. 227 zu 

Art. 229 (Gefahrdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde) unten III 3. -
Zu den Begriffen "Einsturz" und "Absturz" COTTIER: 174ff. 

3 Ein weiteres von ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908,279 hier genarmtes Bei
spiel: das Versenken von Blitzschutzendungen in einem Bache, wodurch Badende 
verletzt werden, erfiillt den Tatbestand nicht. Das ist weder Zerstorung noch Be
schadigung einer elektrischen Anlage. - Bisheriges Recht: BGes. vom 24. Juni 
1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Eidgenoss. 
GesSlg. N. F. 19, 259ff.), Art. 55/56, insbesondere Art. 55 lit. a: Wer durch eine 
Handlung oder Unterlassung vorsatzlich eine elektrische Anlage beschadigt oder 
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An zweiter Stelle werden Wasserbauten genannt, was durch die 
beispielsweise Au£zahlung: Damme, Wehre, Deiche, Schleusen verdeut
licht wird. Unter Wasserbauten sind von Menschenhand erstellte Vor
richtungen, insbesondere zum Schutze gegen Wassergewalt und Uber
schwemmungen, zu verstehen. Der Zeitpunkt der Vollendung dieses Tat
bestandes liegt frillier als bei der Uberschwemmung. Er ist ~ immer 
unter der V oraussetzung der Bewirkung einer Gemeingefahr fur Leib und 
Leben von Menschen oder fUr fremdes Eigentum - schon durch die be
schadigende oder zerstorende Handlung erfullt, auch wenn es nicht zu 
einer Uberschwemmung kommtl. 1m Einzelfall kann zweifelhaft sein, 
ob Art. 228 zutrifft, oder ob der Versuch einer "Uberschwemmung" an
genommen werden soIl. Der Richter hat die Moglichkeit einer alter
nativen Feststellung, wenn er prozessual eine solche Art der Entscheidung 
anerkennen will. 

Das G. weist endlich auf die Beschadigung oder Zerstorung von 
S chutzvorrichtungen gegen N aturereignisse hin, wobei als Bei
spiele Bergsturz und Lawinen genannt werden. In unserem Alpenland 
kann dieser Schutz wichtig sein 2. Zu den Schutzvorrichtungen gehoren 
namentlich auch die Schutzwaldungen. 

2. Aus Beziehungen zu anderen Tatbestanden und aus Konkurrenz
moglichkeiten konnen sich Schwierigkeiten ergeben, deren restlose Lo
sung dem Richter nicht immer leicht fallen wird. Abgesehen von dem 
Verhaltnis des Art. 227 (Uberschwemmung) zu Art. 228 Ziff. I III 
(Wasserbauten) ist zu beachten: 

Art. 146, der Tatbestand der unrechtmaBigen Entiehung von (elek
trischer) Energie, hat keine Beschadigung oder Zerstorung einer elek
trischen Anlage und keine Bewirkung einer Gemeingefahr zur V oraus
setzung (oben § 49 III). Konkurrenz von Art. 146 mit Art. 228 ist mog
lich, wenn der Tater einer Energieentziehung zugleich in gemeingefahr
licher Weise die elektrische Anlage beschadigta). Er wird unter Um
standen auch durch die Beschadigung und erst recht durch die Zer
storung einer Anlage die Versorgung mit Wasser, Licht, Kraft oder Warme 
hindern, storen oder gefahrden und damit neben Art. 228 auch den Tat-

gefahrdet, wird bestraft: a) wenn dadureh Personen oder Saehen einer erheblichen 
Gefahr ausgesetzt waren, mit Gefangnis. Art. 56: Fahrlassigkeitsdelikt. Diese Be
stimmungen werden durch Art. 398 lit. e des eidgenoss. StGB. aufgehoben. 

1 ZiiRCHER: Prot. II. ExpKom. 3,361; COTTIER: 164, der den Richter anweist, 
namentlich auf den Vorsatz des Taters zu achten: Vorsatz auf Verursachung einer 
Uberschwemmung oder Vorsatz auf Zerstorung einer Wasserbaute als Schutzvor
richtung. 

2 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 3, 361 hat den Tatbestand das delit alpestre 
genannt. 

3 Anders ZURCHER: Erlauterungen, 279, der Konkurrenz zwischen einer 
gemeingefahrlichen Schadigung elektrischer Anlagen und Energieentziehung aus
schlieBt. 
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bestand des Art. 239: Starung von Betrieben, die der Allgemeinheit 
dienen, erfullen 1. - Der Tater, der in gemeingefahrlicher Weise Schutz. 
vorrichtungen gegen Naturereignisse beschadigt oder zerstort, kann zu
gleich den affent1ichen Verkehr auf StraBen oder den Eisenbahnverkehr 
hindern, storen oder gefahrden (Art. 237, 238). - Sind die besonderen 
Voraussetzungen der Bewirkung einer Gemeingefahr nicht gegeben, so 
ist immer noch zu prUfen, ob eine Verurtei1ung wegen Sachbeschadigung 
(Art. 145) in Betracht kommt. 

DaB der Art. 228 nach verschiedenen Richtungen solche Ausstrah
lungen - sit venia verbo - zeigt, ist, wei1 dadurch Unklarheiten ent
stehen, wenig erfreulich. Sie sind ein Beweis dafUr, daB es bei zahlreichen 
Tatbestanden der Gemeingefahrdung gesetzgeberisch noch nicht ge
lungen ist, sichere Grenzen zu ziehen. 

3. Fur die S ch u1dfrage ist auf die Erorterungen oben § 85 12 und 3 
zu verweisen. Die Strafdrohung lautet gleich wie in Art. 223 und 227: 
beim Vorsatzdelikt Zuchthaus mit der Moglichkeit, auf Gefangnis zu er
kennen, wenn nur geringer Schaden entstanden ist, bei FahrHissigkeit 
Gefangnis oder BuBe. 

IV. 1. Der Tatbestand der Baugefiihrdung (G. Art. 229) hat einige 
Vorlaufer inkantonalen Rechten. Zurich § 149 bedrohtBauunternehmer, 
Bauaufseher und Arbeiter, we1che bei der Ausfuhrung einer Baute den 
Regeln der Baukunst "so sehr zuwiderhandeln, daB daraus fUr andere 
Leibes- oder Lebensgefahr entsteht", mit PolizeibuBe. BeiRuckfall kann 
auf Gefangnis bis zu 3 Monaten und auf Untersagung der selbstandigen 
Betreibung des Berufes erkannt werden. Luzern Po1StG. § 137 faBt den 
Tatbestand als wissentliches (!) oder fahrlassiges Hande1n "gegen die all
gemein anerkannten Rege1n der Baukunde", wodurch Leben oder Ge
sundheit oder fremdes Eigentum gefahrdet werden. Ahnlich bestimmt 
Solothurn § 174. Die Be3timmungen dieser kantona1en Rechte haben 
Ubertretungscharakter. Dagegen ist der den eidgenossischen Entwurfen 
nachgebi1dete Tatbestand in Art. 137 IV des StGB. von Freiburg als 
Vel'gehen bei Y orsatz mit Gefangnis nicht unter 6 Monaten und mit BuBe 
bedl'oht. 

2. Der Vergehenstatbestand: Gefahrdung dul'ch Verletzung 
del' Regeln del' Baukunde nach Art. 229 des G. geht schon auf die 
ersten Vorentwurfe zuruck, die abel' nur den Fall del' fahr la ssigen Aus
fUhrung oder Leitung eines Baues vorsahen 2. Der E. 1918 Art. 195 hat 
die vorsatzliche und die fahl'1assige Tat bel'ucksichtigt und den Tat
bestand nach dem bei den Gemeingefahrdungsdelikten verwendeten 

1 Dazu unten § 87IY; COTTIER: 176ff. 
2 Prot. I. ExpKom. 2, 243f., 671£.; YE. 1896 Art. 60; YE. 1903 Art. 69; auch 

noch YE. 1908 Art. 152 und dazu ZURCHER: Erlauterungen, 280ff., Prot. II. Exp
Kom. 3, 364ff. 
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Regelschema geformt. Die Grundlage bildet die vorsatzliche AuBeracht
lassung der Baukunderegeln, womit sich die wissentliche Gefahrdung von 
"Mitmenschen 1" verbinden muB. 1m Gegensatz zu den Art. 227 und 228 
ist die Gefahrdung fremden Eigentums nicht beriicksichtigt. 

3. Wiihrend der Tatbestand: Verursachung des Einsturzes eines Bau
werkes (Art. 227) von Jedermann erfiillt werden kann, ist Art. 229 ein 
Sonderdelikt, ein Berufsdelikt. Tater ist, wer mit der Leitung oder 
AusfUhrung eines Bauwerkes oder eines Abbruches beschaftigt ist: Archi
tekten, Baumeister, BaufUhrer, Unternehmer einzelner Arbeiten, Arbeiter, 
aber auch der Bauherr, der gefahrdende Anordnungen trifft2. Diese Per
sonen haften nur fiir das sie treffende Verschulden. Der Architekt z. B. 
haftet strafrechtlich nicht fiir Anordnungen und Unterlassungen, die 
ohne sein Wissen erfolgen. Der Richter hat im Einzelfall die individuelle 
Verantwortung festzustellen 3. 

Das G. nennt Leitung und AusfUhrung eines Bauwerkes oder eines 
Ab bruches. Der Ausdruck: Bauwerk (Bau) ist im umfassendsten Sinne 
zu verstehen: Hoch- und Tiefbau, StraBen-, Wasser-, Bergbau, Bau
reparaturen, aber auch andere Anlagen, z. B. eine elektrische Installa
tion 4. Unter einem Bauwerk kann man zur Not auch Abbrucharbeiten 
verstehen. Durch die besondere Nennung im G. werden jedoch Zweifel 
beseitigt. - Die verletzende Handlung ist mit den Worten: Au B era ch t
lassen der anerkannten Regeln del' Baukunde bezeichnet. Das 
konnen, vielleicht vor allem, Unterlassungen sein. Haufig wird der 
Richter nicht in del' Lage sein, aus eigenem Wissen und Erkennen fest
zustellen, ob dieses Moment gegeben ist oder nicht. Er muB Sachver
standige zuziehen, die namentlich darauf hinzuweisen sind, daB es sich 
um von den technischen Wissenschaften anerkannte, also feststehende 
Regeln handeln muB: Regeln iiber Fundamentierung, Geriistung, Bau
konstruktion, Materialverwendung, SicherungsmaBnahmen, Grundsatze 
fUr Feuersicherheit, einwandfreie Hygiene usw. 5 . - Die bloBe Anfer-

1 Sowohl der am Bau Mitbeteiligten, wie auch unbeteiligter Dritter (Passanten); 
BINDING: Lb. 2 1,105; COTTIER: 171ff. 

2 ZURCHER: Erlauterungen, 281; Prot. II. ExpKom. 3, 364. Vgl. die Auf
zahlung inZiirich § 149: Bauunternehmer, Bauaufseher,'Arbeiter und dazuZELLER: 
Kommentar, § 149, N. 3; ferner REICHEL: Z. 21,338. 

3 ZELLER: Kommentar ziircher. StGB. § 149, N. 5; LOGoz: StenBull. NR. 1929, 
547 (responsabilite personnelle). 

4 Prot. II. ExpKom.3, 366f.; 4, 97ff.; vgl. auch BINDING: Lb. 2 I, 104; 
COTTIER: 170f. 

5 Vgl. Prot. II. ExpKom. 3, 365f., ferner BINDING: Lb. 2 1,105: Die weiseste 
Regel, die aber bestritten ist, bildet keinen Gegenstand strafbar werdender Ver
letzung; NEUMEYER: 179f. - Erganzende Bestimmungen der Gewerbe-, Bau- und 
Feuerpolizei bleiben nach G. Art. 335 den Kantonen vorbehalten; vgl z. B. schon 
bisher Ziirich § 220 (Feuergefahrdung; dazu ZELLER: Kommentar); Luzern PolStG. 
§§ 114, 115 CUbertretungen in bezug auf die Baupolizei usw.), § ll8 (feuergefahr
liche Einrichtungen). 
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tigung nicht kunstgerechter Plane und Zeichnungen erfiiIlt den Tatbe
stand noch nicht. Entscheidend ist, daB mit der Ausfiihrung begonnen 
wird 1 . 

4. Eine vorsatzliche Verletzung der Regeln der Baukunde wird 
selten, jedenfalls schwer nachweisbar sein. Denkbar ist insbesondere eine 
Verletzung mit dolus eventualis. Zu beweisen ist iiberdies, daB def Tater 
wi s s en t I i ch Leib und Leben von Mitmenschen gefahrdet hat (dazu 0 ben 
§ 83 III). Die Strafdrohung fiir das Vorsatzdelikt lautet auf Gefangnis 
und BuBe (Art. 229 I). - GroBere Bedeutung kommt dem Fahrlassig
keits-Tatbestand zu. Ihn erfiiIIt namentlich auch der des Bauens Un
kundige, der leichtfertig und in gefiihrdender Weise die Leitung oder die 
Ausfiihrung eines Baues iibernimmt 2. Die Fahrlassigkeit muB sich so
wohl auf die AuBerachtlassung der Regeln der Baukunde als auch auf 
die Gefahrdung von Menschen beziehen 3. Nach Art. 229 II ist die Straf
drohung Gefangnis oder BuBe. 

Mit der fahrlassigen Gefahrdung konnen fahrlassige Totung und fahr
lassige Korperverletzung zusammentreffen. Der Art. 229 umfaBt solche 
FaIle nicht. Neben ihm gelangen Art. 117 und Art. 125 zur Geltung. Ob 
im Einzelfall au ch oder n ur der Tatbestand der wissentIichen und ge
wissenlosen Lebensgefahrdung - Individualgefahrdung gemaB Art. 129 
- erfiiIlt ist, hat der Richter zu prufen. 

V. 1. Erst in der parlamentarischen Beratung ist der Art. 230: Be
seitigung oder Nichtanhringung yon SicherheitsYorrichtungen in das G. 
eingefiigt worden 4. GewerbepolizeiIiche Bestimmungen des Bundes und 
der Kantone bilden die Grundlage. Das BGes. vom 18. Juni 1914 be
treffend die Arbeit in den Fabriken (Eidgenos. GesSlg. N. F. 30, 535f£.), 
Art. 5 I-III bestimmt, daB der Fa brikinha ber zur Verhiitung von Krank
heiten und UnfiiIlen aIle Schutzmittel einzufUhren hat, die nach der 
Erfahrung notwendig und nach dem Stande der Technik und den ge
gebenen VerhaltnissEm anwendbar sind, daB Arbeitsraume, Maschinen 
und Werkgeratschaften so herzustellen und zu unterhalten sind, daB 
Gesundheit und Leben der Arbeiter nach Moglichkeit gesichert werden, 
daB in Fabrikraumen MaBnahmen zu treffen sind, urn die Luft zu er
neuern und von Staub, schadIichen Gasen und Dampfen moglichst zu 

1 Ebenso COTTIER: 169, der aber - kaum zutreffend - in vorsatzlicher falscher 
Planerrichtung wenigstens einen Gefahrdungsversuch sehen will. 

2 SEILER: StenBull. NR. 1929, 545. 

3 THORMANN-V. OVERBECK: Art. 229, N. 12. 

4 Die Bestimmung kniipft an den § 190 des deutschen VE. von 1909 an (Be
seitigung von Sicherheitsvorrichtungen in lebensgefiihrlichen Betrieben) und dazu 
die (deutsche) Begriindung, Bes. Teil, 61Off. Vgl. auch Luzern PolStG. § 138: Be
triebsgefahrdung. 
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befreien 1 . - In Art. 88 enthalt das Fabrikarbeitsgesetz Strafdro
hungen gegenuber Fabrikinhabern und deren Stellvertreter, die sich gegen 
Sicherungsvorschriften verfehlen. FUr die Abgrenzung dieser Straf
normen gegenuber Art. 230 des G. ergibt sich: 

Art. 88 des Fabrikarbeitsgesetzes trifft nur Fabrikinhaber und deren 
verantwortliche Stellvertreter (vgl. Art. 89). Es handelt sich urn Berufs
delikte. Tater nach Art. 230 des G. kann dagegen Jedermann, ein Be
triebsinhaber, die Arbeiter, Drittpersonen, sein 2. 

Die Verfehlungen gegen die Fabrikgesetzgebung haben Ubertretungs
charakter. Die Strafdrohung nach Art. 88 I lautet fur leichte Falle auf 
BuBe von 5-50 Franken, fUr schwere Falle auf BuBe von 50-500 Fran
ken, womit Gefangnis bis zu 3 Monaten verbunden werden kann 3. Die 
Zuwiderhandlungen verjahren in einem Jahr nach der Begehung 
(Art. 90 I). Dagegen ist der Tatbestand des Art. 230 des G., der unter 
schwereren Voraussetzungen steht (siehe unten 2), ein Vergehen mit der 
Strafdrohung Gefangnis und BuBe fur die vorsatzliche, Gefangnis oder 
BuBe fur die fahrlassige Tat. 

Bei Art. 230 des G. handelt es sich urn konkrete Gefahrdungen 4, weil 
dem vorsatzlich handelnden Tater nachgewiesen werden muB, daB er 
wissentlich Leib und Leben von Mitmenschen gefahrdet hat. Die in 
Art. 88 des Fabrikarbeitsgesetzes unter Strafe gestellten Handlungen 
sind dagegen zunachst abstrakte Gefahrdungen. Jedoch sollen nach 
Abs. II lit. b die Strafen innerhalb des gegebenen Rahmens erhoht wer
den, wenn die Zuwiderhandlung "mit einer besonderen Gefahr fUr Ge
sundheit und Leben der Arbeiter verbunden war" (konkrete Gefahrdung). 
DaB aber diese, eine Straferhohung auslosende konkrete Gefahr eine 
Schuld des Taters zur Voraussetzung hat, ergibt sich aus dem Fabrik
arbeitsgesetz nicht. Es hangt der Erfolgshaftung an. 

2. Die Tat des Art. 230 besteht darin, daB der Tater eine zur Verhu
tung von Unfallen dienende Vorrichtung beschadigt, zerstOrt, beseitigt 

1 Dazu die Einzelvorschriften in der Vollziehungs-VO. vom 3.0ktober 1919 
zumFabrikarbeitsgesetz( GesSlg. N. F. 35, 789ff.) Art. 30ff.: Hygiene in bestehen
den Fabriken. Weiteres Beispiel: die Sicherungsvorschriften der YO. des Bundes
rates vom 10. April 1934 betreffend Kalziumkarbid und Azetylen(GesSlg. N. F. 50, 
282ff.). In Art. 1 II dieser YO. wird auf weitere Vorsehriften der kantonalen Bau
und Feuerpolizei hinge wiesen ; vgl. z. B. Baselstadt PolStG. §§ 114£.: Ubertretungen 
in bezug auf die Baupolizei und Aufsicht iiber Maschinen. Siehe auch die Hinweise 
bei GERMANN: StGB. N. zu Art. 230. 

2 EIOHHOLZER: 89. 
3 Dazu jetzt Art. 333 II des G., die Bestimmung, wonach bei Taten, die in 

einem Nebenstrafgesetze des Bundes mit Gefangnis von nicht mehr als 3 Monaten 
bedroht sind, die allgemeinen Bestimmungen des StGB. iiber die Ubertretungen 
anzuwenden sind, wobei statt auf Gefangnis auf Haft zu erkennen ist. - Zu den 
Tatbestanden des Fabrikarbeitsgesetzes vgl. COTTIER: 178ff. 

4 Abweichend THORMANN-V. OVERBECK: Art. 230, N. 2. 
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oder sonst unbrauchbar macht oder auBer Tatigkeit setzt. Als weitere 
Begehungsart nennt die Ziff. I II das vorschriftswidrige Nichtanbringen 
solcher Vorrichtungen, eine Unterlassung, fur deren Feststellung beson
ders die Vorschriften der Fabrikarbeitsgesetzgebung (siehe oben I) zu 
beachten sind. 

Schutzvorrichtungen zur Unfallverhutung in Fa briken stehen im 
Vordergrund. Fiir den Begriff "Fabrik" sind Art. 1 II des Fabrikarbeits
gesetzes 1 und Art. Iff. der Vollziehungsverordnung dazu maBgebend. 
Aber der Streitfrage, ob eine Anstalt als Fabrik zu betrachten ist, kommt 
fUr den Straftatbestand des Art. 230 deshalb keine groBe Bedeutung zu, 
wei! er uberdies auf andere (lebens- oder gesundheitsgefahrliche) Betiebe 
und ganz allgemein auf Maschinen, die unfallverhiitende Vorrichtungen 
erfordern, hinweist. Zu denken ist an Bergwerksbetriebe, Tunnelbauten 2 

und im weitesten Sinn an jedes industrielle, gewerbliche, unter Umstan
den auch an ein rein privates Unternehmen, bei dem zur Gefahrabwen
dung Sicherungsvorrichtungen angebracht sind, oder bei dem entgegen 
bestehenden V orschriften notwendige Sicherungen nicht eingertchtet oder 
nicht zweckmaBig unterhalten werden 3. 1m FaIle der rechtspflicht
widrigen Unterlassung ist das Delikt vollendet, sobald durch die Nicht
anbringung der sichernden V orrichtungen eine Gefahr fiir Leib und Leben 
von Mitmenschen sich ergibt. 

Zu beachten ist die Moglichkeit der Idealkonkurrenz mit dem Tat
bestand der Sachbeschadigung. Hat der Tater aus gemeiner Gesinnung 
einen groBen Sachschaden verursacht, so ist die Sachbeschadigung die 
schwerere Tat (Art. 145 II). Sie dildet die Grundlage fiir die richterliche 
Straffindung (Art. 68 Ziff. I I). 

§87. Delikte gegen den offentlichen Verkehr. 
uteratur. Angaben zu § 83, insbesondere COTTIER: 216 - 240. - STOOSS: 

Grundzuge, 2, 386f£., 398f£. - MElLI: Das Recht del' modernen Verkehrs- und 
Transportanstalten (1885) und Das Telephonrecht (1885). - v. ULLMANN: YD. 
Bes. Teil, 9, 85ff., 95ff. WETTSTEIN: Das Telegrafenstrafrecht, Berner Diss. 
(1903) und dazu ST003S: Z. 16,332££. - GMUR: del' strafrechtliche Schutz del' 
schweizer. Eisenbahnen (1907). - HOFMANN: Del' strafrechtliche Schutz del' 
schweizer. Eisenbahnen, Berner Diss. (1907). - GUYER: Die Eisenbahnverkehrs
gefahrdung und ihre Bestrafung in del' Schweiz (1907). - KNECHT: Das Eisenbahn
strafrecht, Zurcher Diss. (1908). - BODMER: Wesen und Begriff del' Vel' kehrsdelikte 

1 "Eine industrielle Anstalt darf als Fabrik bezeichnet werden, wenn sie eine 
Mehrzahl von Arbeitern auBerhalb ihrer W ohnraume beschMtigt, sei es in den 
Raumen del' Anstalt und auf den zu ihr gehorenden Werkplatzen, sei es ander
warts bei Verrichtungen, die mit dem industriellen Betrieb im Zusa=enhang 
stehen." Ob eine industrielleAnstalt als Fabrik zu gelten hat, entscheidet der Bundes
rat (Art. 2 des Fabrikarbeitsgesetzes). Zum Begriff HEEB: Del' Begriff del' Fabrik 
im schweizer. Fabrikal'beitel'schutz, Zurcher Diss. (1939). 

2 ZURCHER: Erlauterungen,282. 
3 Vgl. auch die Begrundung zum deutschen VE. 1909, Bes. Teil, 611. 
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nach dem VE. zu einem schweizer. StGB., Leipziger Diss. (1913). - ARBENZ: Der 
MotorfahrzeugfUhrer als Delinquent, Zurcher Diss. (1932), 62ff. - HUBER: Z.2, 
469ff. - MITTERMAIER: Z. 14, 396ff. - WEISS: Z.42, 77ff. - STAMPFLI: JZ.24, 
337ff. - BUSER: Z. f. schweiz. Recht, N. F. 51, lI5a und ff. (Radiostrafrecht). -
ZURBRUGG: Die Radiostorungen als Rechtsproblem, Berner Diss. (1939). -
BUCHER: Das internationale Luftstrafrecht unter besonderer Berucksichtigung 
schweizer. VerhliItnisse, Zurcher Diss. (1939), mit reichen Lit.-Angaben. -
GAUTSCHI: JZ.37, 373ff. - STAUB: Hinderung, Storung und Gefahrdung von 
Betrieben, die der Aligemeinheit dienen, Zurcher Diss. (1941). 

I. DaB die Tatbestande der Art. 237-239 des G., die unter der Be
zeichnung: Verbrechen und Vergehen gegen den offentlichen Verkehr 1 

zusammengefaBt werden, zu den gemeingefahrlichen Delikten geziihlt 
werden sollen, ergibt sich aus der Tatbestandsfassung. Bei den Art. 237 
(Storung des offentlichen Verkehrs) und 238· (Storung des Eisenbahn
verkehrs) zeigt sich wiederum der Typus: eine Handlung bestimmter Art, 
die Hinderung, Storung oder Gefahrdung des Verkehrs als Grundlage, 
woraus sich eine Gemeingefahr fUr Menschen, eventuell auch fiir fremdes 
Eigentum 2, also eine konkrete Gefah rd ung, ergibt. Als a b straktes 
Gefahrdungsdelikt ist dagegen der Art. 239 (Storung von Betrieben, 
die der Allgemeinheit dienen) geformt, wenn man in der bloB en Betriebs
storung iiberhaupt noch· ein gemeingefahrliches Delikt sehen will; 
unten IV. 

Den Ausgangspunkt fUr die Gruppe bildet der Art. 67 des Bundes
strafrechts von 1853, der Tatbestand der Gefahrdung der Sicherheit des 
Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postwagenverkehrs, wozu der durch das 
eidgenoss. Schwach- und Starkstromgesetz von 1902 ersetzte Art. 66 des 
Bundesstrafrechts kam, der in erster Linie dem Schutz des Nachrichten
verkehrs dienen sollte (unten III 1 und IV). 

II. Das Neue besteht darin, daB das G. in Art. 237 einen allgemeinen 
Tatbestand: Storung des offentlichen Verkehrs geschaffen hat 3, von dem 
sich die Storung des Eisenbahnverkehrs (Art. 238) als erschwerter Tat
bestand abhebt. 

1. Als Angriffsobjekt bezeichnet das G. den offentlichen Ver kehr, 
d. h. den Verkehr auf offentlichen, fUr das Hin- und Herbewegen von 

1 Besser ware die Bezeichnung: Gemeingefahrliche Delikte gegen die Sicher
heit des offentlichen Verkehrs. Der VE. 1908 Art. 160ff. bestimmte: Verbrechen 
gegen die Verkehrssicherheit; vgl auch LANG: Prot. II. ExpKom. 5, 35; WETTSTEIN: 
67ff. 

2 Die Gefahrdung fremden Eigentums ist nur in den Art. 238 (Eisenbahngefahr
dung), nicht in den Art. 237 (Storung des Verkehrs auf der StraBe, auf dem Wasser 
usw.) aufgenommen worden. Eine Gefahrdung im Schiffsverkehr z. B. kann aber 
ebenso schwer wiegen wie im Bahnverkehr; STUDER: Prot. II. ExpKom. 4, 146. 

3 So schon, wenn auch in anderer Fassung, Art. 167 des VE. 1896 und dazu 
Prot. 1. ExpKom., 2, 666ff. Aus den Materialien vgl. ferner Prot. II. ExpKom. 4, 
14Hf.; 5, 34£f.; StenBull. NR. 1929, 549ff.; StR. 1931, 550f.; siehe auch MITTER
:llAIER: Z. 14, 398f.; BODMER: 18ff. 
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Menschen und ftir die Beforderung von Sachen benutzten "Wegen". Als 
solche Wege nennt das G. beispielsweise die StraBe, das Wasser und die 
Luft. Aus del' Nennung bloBer Beispiele folgt, daB auch ein offentlicher 
Verkehr an anderen Orten, auf einem Ausstellungsareal, einem Festplatz, 
in einem offentlichen Lokal, in welchen groBere Menschenmengen sich 
hin- und herbewegen, als Angriffsobjekt in Frage kommen kann 1. - Del' 
offentliche Verkehr ist in Art. 237 nul' als Angriffsobjekt zu denken. 
Schutzobjekt sind die verkehrenden Menschen, die del' Tater durch 
Hinderung, Starung oder Gefiihrdung des Verkehrs wissentlich in eine 
Gefahr fUr Leib und Leben bringt2. In der wissentlichen Menschen
gefiihrdung, nicht in del' Verkehrsstarung an sich liegt del' Grund, daB 
das G. den Art. 237 als Vergehens-, ja imerschwertenFallevonZiff.l II 
als Verbrechenstatbestand gestaltet hat. Dadurch ergibt sich auch 
die Abgrenzung gegentiber Bestimmungen der Nebenstrafgesetzgebung, 
die den Personen- und Gtiterverkehr schlechthin schtitzen und regeln 
sollen und im wesentlichen polizeirechtlichen Oharakter haben; unten 2-4. 

2. Als erstes Beispielnennt der Art. 237 den Verkehr auf del' StraBe. 
Die hier durch Fuhrwerke aller Art dem Menschen drohenden Gefahren 
sind beim heutigen Verkehr ungeheuer groB. Urn sie zu bannen odeI' 
wenigstens zu verringern, stehen, gleichsam auf del' vorderen Ebene, 
polizeiliche Verkehrsregelungen. Hierher gehoren neben kantonalen und 
kommunalen StraBenverkehrsordnungen zahlreiche Bestimmungen des 
BGes. yom 15. Marz 1932 tiber den Motorfahrzeug und Fahrradverkehr 
(Art. 17-35, 58ff.) und der dazu ergangenen Verordnungen. Auf diese 
Gesetzgebung kann hier nur hingedeutet werden 3. Sie kann mit dem 
Art. 237 in Konkurrenztreten 4 . DerSchutzdesPostwagenverkehrs, 

1 ZURCHER: Erlauterungen, 298f. - MITTERMAIER: Z. 14, 400f. kriti
siert die Beschrankung auf den "offentlichen" VeI'kehI'. Auch groBe, nicht del' 
Offentlichkeit zugangliche GesellschaftshauseI', Fabriken usw. mit ihren Verkehrs
moglichkeiten (Aufziigen, Briicken usw.) bieten Gelegenheit fiir gefahrvollen Ver
kehr; vgl. auch BODMER: 38f., 77 f. ("allgemeiner" Verkehr); GAUTIER: Prot. II. Exp
Kom. 4,144. 

2 Del' Unterschied zwischen Angriffs- und Schutzobjekt wird bei diesen Delikten 
nicht immer geniigend erkannt; vgl. ZURCHER: Erlauterungen, 142. BODMER: 
37ff., 82f., 97ff. betrachtet als Schutzobjekt den Verkehr. Das ist nicht zu· 
treffend. Vgl. auch STAUB: 36ff. (zu Art. 239). 

3 BAUMANN: StenBull. StR. 1931, 551; BODMER: 72f. - TIber die Automobil
und StraBenverkehrsregelung vgl. auBer den Kommentaren zum Motorfahrzeug
gesetz, insbesondere dem groBen Kommentar von STREBEL, ARBENZ llff.; BAR
THOLMESS: La legislation sur les automobiles, Genfer Diss. (1913); TRAXLER: Die 
Verkehrszeichen im Rahmen del' StraBenverkehrsregelung, Berner Diss. (1937); 
LEUCH: Z. 52, 270ff. (Rechtsprechung des Bundesgerichts zumMotorfahrzeuggesetz) 

4 Andererseits ist abel' auch moglich, daB z. B. ein Automobilist Verkehrs
vorschriften nicht verletzt und trotzdem den Tatbestand der Storung des of
fentlichen Verkehrs erfiillt. V gl. zu ahnlichen Fragen - fahrlassige Totung oder 
Korperverletzung durch einen Automobilfahrer, obschon keine Verkehrsregeln 
iibertreten werden - LXTSCH JZ. 34, 353££. 
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der bisher in Art. 67 des Bundesstrafrechts von 1853 enthalten war, geht 
jetzt in Art. 237 - Verkehr auf der StraBe - aufl. 

3. Das G. nennt als weiteres Beispiel den Verkehr auf dem Wasser. 
Der bisherige Art. 67 des Bundesstrafgesetzes von 1853 erfaBt zusammen 
mit dem Eisenbahn- und Postwagenverkehr auch die Gefahrdung des 
Damp£schiffverkehrs, also eine Art der Gefahrdung des Wasser
verkehrs. Der Art. 237 des G. nennt jetzt als magliches Angriffsobjekt 
den Verkehr auf dem Wasser im ganzen Umfang, jegliche Schiffahrt mit 
oder ohne Motorbetrieb 2 • Die Erganzung liegt auch hier in der Wasser
und Schiffahrtspolizeigesetzgebung uber Fahr- und Signalordnung, An
forderungen an die Schiffe und ihre Ausrustung, Sicherung der Landungs
stellen und Hafen usw. Zu beachten sind hier interkantonale und inter
nationale Schiffahrts- und Hafenordnungen 3. 

4. Ausdrucklich weist der Art. 237 endlich auf den Verkehr in der 
Luft und damit auf die daraus sich ergebenden Gefahren hin. Die er
ganzenden verwaltungs- und polizeirechtlichen Bestimmungen des Bun
des uber den Luftschutz und den Luftverkehr, wozuinternationale Verein
barungen kommen, sind zahlreich. Auf sie ist hier nicht naher einzu
treten 4. 

5. Als Begehungsarten nennt der Art. 237 - entsprechend den 
Art. 238 und 239 - Hinderung, Starung und Gefahrdung des 
Verkehrs. Nicht ohne Grund ist dieser Fassung Unbestimmtheit vor
geworfen worden. Die Angriffsarten und Tatmaglichkeiten, die in ihr 

1 Dazu polizeirechtlich die auf Grund des eidgenoss. Postverkehrsgesetzes von 
1924, Art. 3 III ergangene YO. des Bundesrates vom 12. Juni 1936 tiber den Wagen
verkehr auf BergpoststraBen (Eidg. GesSlg. N. F. 52, 476ff.). Strafdrohung gegen 
die Ubertretung diesel' Fahrordnungsvorschriften in Art. 61 II und III des Post
verkehrsgesetzes. Vgl. ferner Luzern § 114: Gemeingefahrdung von offentlichen 
Transportmitteln, auch Schwyz § 102; BE. 57 I, Nr. 12 (Postwagengefahrdung). 

2 Bisherige, das BStR. von 1853 erganzende kantonale Bestimmungen: Thur
gau §§ 218/19 (gemeingefahrliches Scheitern- oder Sinkenmachen eines Schiffes), 
Tessin Art. 403 (Randlungen in del' Absicht, einen Schiffbruch herbeizufiihren), 
Genf Art. 229 (gemeingefahrliche Zerstiirung von Schiffen, Schiffbruch). Uber die 
Gefahrdung der Dampfschiffahrt auch STAUB: 14ff. 

3 Daten bei ZURCHER: Erlauterungen, 299; BURCKHARDT: Schweizer. Bundes
recht, 5, Nr. 3205ff. 

4 BV. Art. 37ter: Die Gesetzgebung tiber die Luftschiffahrt ist Sache des Bun
des; dazu BURCKHARDT: Kommentar (3. AufI.), 323f. und Schweizer. Bundesrecht, 
5, Nr. 3209ff.; siehe z. B. die YO. des Bundesrates vom 27. Januar 1920 betreffend 
die Ordnung des Luftverkehrs (Eidg. GesSlg., N. F. 36, 17Iff.), ferner das inter
nationale Abkommen vom 13. Oktober 1919/18. Juni 1934 tiber die Regelung del' 
Luftfahrt (Eidg. GesSlg., N. F. 50, 645ff.). Vgl. auch schon MElLI: Das Luftschiff 
im internen Recht und Volkerrecht (1908), insbesondere 40ff. und jetzt namentlich 
BUCHER: 7Iff., 114ff. (schweizer. Luftstrafrecht), ferner GERMANN: StGB., Note 
zu Art. 237; BE. 56 I, Nr. 67 (Fall Bassanesi) und dazu STA;\IPFLI: Z. 45, Iff. und 
RAFTER: eodem, 149ff. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 34 
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liegen, sind ungeheuer groB. Die Literatur hat zahlreiche, zum Teil nicht 
zweifelsfreie Beispiele zusammengestellt: Beschadigung von StraBen, 
Briicken, Aufziigen, Legen von Hindernissen, z. B. durch das Spannen 
von Drahten iiber eine StraBe, gefahrdrohende Bauten an einer StraBe, 
Werfen von Steinen, Hetzen von Tieren, aber auch schon die Bewirkung 
von Stauungen in einem Menschenstrom, das Nichteinhalten von Ver
kehrsordnungen, iiberrasches Fahren, Beseitigung von Signalen usw. 1m 
Hinblick auf den Luftverkehr werden genannt Beschadigung der Fahr
zeuge und Apparat~, Verweigerung einer Notlandung, SchieBen und 
Werfen gegen Fahrzeuge im Flug 1 . - Als Tater kommen vor allem Fahr
zeuglenker in Betracht. Andererseits sind auch sie, namentlich Auto
mobilisten, vor Angriffen, Storungen und Gefahrdungen zu schiitzen. 
Tater kann auch jeder Reiter, jeder FuBganger sein 2. 

Bei der Vielheit der Tater- und Begehungsmoglichkeiten muB del' 
Richter sich hiiten, die Tragweite des Art. 237 zu iiberspannen. Nicht 
bloB eine Hinderung, Storung oder Gefahrdung des Verkehrs, denen regel
maBig mit polizeirechtlichen MaBnahmen geniigend entgegengetreten 
werden kann 3 , muB bewiesen werden. Zu beweisen ist zunachst iiberdies, 
daB der Tater durch sein Verhalten wissentlich Leib und Leben von 
Menschen in Gefahr gebracht hat. Die Ziff. 2 des Art. 237 bedroht aller
dings auch die fahrlassige Hinderung, Storung und Gefahrdung. Der 
Fahrlassigkeitstatbestand ist in dem Sinne aus der Ziff. 1 zu erganzen, 
daB der Tater durch sein Verhalten Leib und Leben von Menschen in 
Gefahr bringt. Ob die Fahrlassigkeit auch diese Gefahrdung umfassen 
muB, ist nicht anzunehmen; siehe unten III 3. Hier besonders fragt es 
sich, ob eine kriminelle Bestrafung angezeigt ist, ob nicht -Ubertretungs
strafen ausreichen willden 4. Das G. droht Gefangnis oder BuBe an. 

6. Auf den Grundtatbestand der vorsatzlichen Verkehrsstorung steht 
Gefangnis (Art. 237 Ziff. 1 I). Del' Abs. II enthalt die Erschwerung, daB 
auf Zuchthaus bis zu 10 Jahren erkannt werden kann, weilll del' Tater 
wissentlich Leib und Leben vieler Menschen in Gefahr bringt - eine 
Qualifikation, die das G. bei den anderen gemeingefahrlichen Delikten 
nicht vorsieht. Man darf aus diesel' Bestimmung nicht den SchluB ziehen, 
daB der Abs. 1 nur eine Individualgefahrdung im Auge hat. Es ist mag-

1 Vgl. JVIITTERMAIER: Z.14, 405ff. (die dem "Verkehr" eigentiimlichen Ge
fahren), ferner ZURCHER: Erlauterungen, 298,300; GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 
144f.; COTTIER: 239f.; BODMER: 73ff. mit del' Unterscheidung: Gefahrdung aus 
den Verkehrsmittem und Gefahrdung gegen Verkehrsmittel, ferner THORlIIANN
V. OVERBECK: Art. 237, N. 3 und 4 mit weiteren Beispielen. 

2 Siehe auch ARBENZ, 60£. 
3 Zu beachten sind namentlich die im Motorfahrzeuggesetz (Art. 17ff.) auf

gestellten Verkehrsregeln und die Strafbestimmungen dazu (Art. 58ff.). Zul' Zuriick
haltung in del' Anwendung des Art. 237 raten auch LANG lmd BURCKHABDT: Prot. 
II. ExpKom. 4, 146f. 

4 So LANG: Prot. II. ExpKom. 4,146. 
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lich, daB im Einzelfall nur ein einzelner Mensch in direkt~ Gefahr ge
bracht wird. Aber bei einer Hinderung, Storung oder Gefahrdung des 
offentlichen Verkehrs ist immer, mindestens latent, eine Gemein
gefahr vorhanden. - Wo die - direkte - Gefahrdung vieler Menschen 
beginnt, ist theoretisch oder gar zahlenmaBig nicht bestimmbar. Das 
Richterermessen muB entscheiden. Aus der dem Richter zur Verfugung 
gestellten Zuchthausstrafe muB jedenfalls geschlossen werden, daB, ab
gesehen von der Gefahrdung vieler Menschen, nur sehr schwere Verkehrs
storungen unter diese Strafdrohung gebracht werden durfenl. 

Aus moglichen Konkurrenzfragen ist wenigstens der Fall herauszu
heben, daB bei einer vorsatzlich -wissentlichen Verkehrsstorung ein Mensch 
fahrlassig getotet oder verletzt wird. Die Annahme einer Idealkonkurrenz 
mit fahrlassiger Totung oder Korperverletzung ist gegeben 2. 

III. Die in Art. 238 des G. erfaBte Storung des Eisenbahnverkehrs, 
die gemeinhin, aber ungenau sog. Eisenbahngefahrdung, schlieBt sich in 
der gesetzlichen Gestaltung eng an den Art. 237 an. Die Storung des 
offentlichen Verkehrs mag als Grundtatbestand, die Starung des Eisen
bahnverkehrs als eine Qualifikation gelten 3• 

Der bisherige Art. 67 des Bundesstrafrechts von 1853 in der revi
dierten Fassung yom 5. Juni 19024 ist, abgesehen davon, daB er die Ge
fahrdung des Dampfschiff- und Postwagenverkehrs mitenthalt, anders 
als das neue Recht gestaltet. Die umstandliche, zum Teil stark umstrit
tene Ordnung berucksichtigte folgende FaIle, zu denen eine reiche, auch 
fur das neue Recht verwertbare Judikatur besteht: 

Vorsatzliche Gefahrdung der Sicherheit des Eisenbahn-, Dampf
schiff- oder Postwagenverkehrs 5 mit der Strafdrohung Gefangnis; 

1 In den Beratungen wurde hingewiesen auf einen Automobilisten, "der vor
satzlich in eine groJ3e Menge hineinfahrt, auf die Gefahr hin, einige Menschen zu 
toten oder zu verletzen", ferner auf einen Tater, der aus HaJ3 gegen die AutomobiI
fahrer einen Eisendraht in einer gewissen Hohe uber die StraJ3e spannt; Prot. 
II. ExpKom. 5, 36f. 

2 LANG: Prot. II. ExpKom. 5, 37f. 
3 Zur Entwicklung des Eisenbahnstrafrechts HOFMANN: 8ff., I5ff.; KNECHT: 

4ff. 
4 Uber Auslegung und Anwendung des ursprunglichen Art. 67 von 1853 STOOSS: 

Grundzuge, 2, 386ff.; vgl. auch BE. 54 I, 53ff. Gute, mit Literatur reich beIegte 
Darstellung der bisherigen Rechtsprechung uber die Eisenbahngefahrdung bei 
STAMPFLI: JZ.24, 337ff.; ferner Zurcher Bl. 38, 89: es muJ3 sich um eine dem 
spezifisch technischen Betrieb eigentiimIiche Gefahr handeIn. 

5 Hier ist, anders als in Art. 238 des G., die Verkehrssicherheit das Schutz
objekt; HOFMANN: 27, 33f.; WEISS: Z. 42, 80ff.; vgl. ferner ZUrcher Bl. 33, Nr. 126. 
- Zum Begriff: Gefahrdung der Sicherheit des Eisenbahnverkehrs STAMFPLI: 
JZ. 24, 339ff.; BE. 54 I, 296f., 362; 65 I, 328: Heraufbeschworung einer dem tech
nischen Bahnbetrieb innewohnenden Gefahr durch Bctriebsstorung (vgl. auch 54 I, 
Nr. 9: unrichtige Weichenstellung), aber auch durch Schaffung einer Lage, durch 
welche im Zusammenhang mit dem Bahnbetrieb eine Gefahr fur Menschen oder 

34* 
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Erschw~rung, mit der Strafdrohung Zuchthaus, wemi ein Mensgh be
deutend verletzt oder getotet,oder wenn sonst ein erheblicher Schaden 
verursacht worden istl; 

fahrlassige erhebliche Gefahrdung mit der Strafdrohung Ge
fangnis bis zu einem Jahr; 

Erschwerung - Strafdrohung: Gefangnis bis zu drei J ahren -, wenn 
ein Mensch bedeutend verletzt oder getotet, oder wenn sonst ein erheb
licher Schaden verursacht worden ist2. 

Beim Fahrlassigkeitstatbestand ist hinzugefUgt, daB mit der Gefang
nisstrafe auch GeldbuBe verbunden und daB in leichteren Fallen 3 auf 
GeldbuBe allein erkannt werden kann. 

Gegeniiber Beamten und Angestellten der Posten, Telegraphen, Eisen
bahnen und Dampfschiffe als Tater einer Verkehrsgefahrdung sieht der 
bisherige Art. 68 des BStR. von 1853 Amtsentsetzung (vgl. Art. 2 lit. d 
und Art. 6) vor 4 • 

Neben Art. 67 des BStR. und der Bahnpolizeigesetzgebung des Bun
des (unten 4) blieb fUr kantonale Strafbestimmungen gegen Eisenbahn-

Sachgiiter verursacht wird; Verursachung der Gefahr des Uberfahrenwerdens fiir 
eine auf der Bahn befindliche Person. Kritisch dazu WEISS: a. a. O. 80ff., der auf 
Grund des Art. 67 nur eine Storung des Eisenbahnverkehrs als solche fiir strafbar 
halt. Vgl. ferner BE. 54 I, Nr.46 (falsche Weichenstellung usw., konkrete Ge
fahrdung erforderlich); Nr. 47 (Einfahren einer geschlossenen Barriere durch einen 
Automobilisten); 58 I, Nr.35 CUberfahren eines optisch-akustischen Signals bei 
einem Bahniibergang; Voraussetzung: nahe Moglichkeit, Wahrscheinlichkeit des 
Schadenseintrittes); 61, Nr. 28. Weitere, auch kantonale Judikatur bei STAMPFLI: 
JZ. 24, 338ff.; s. auch SCHMID: Das Delikt der fahrlassigen Totung mit besonderer 
Beriicksichtigung der StraBenverkehrsunfalle, Ziircher Diss. (1937), 132ff. 

1 Reine Erfolgshaftung; STAMPFLI: JZ. 24, 343. Festzustellen ist, daB im Zu
sammenhang mit der Verkehrsgefahrdung eine Totung, eine bedeutende Korper
verletzung oder ein erheblicher Sachschaden verursacht werden muB. Bei der 
Vagheit der Begriffe: bedeutende Verletzung und erheblicher Sachschaden 
bleibt dem Richterermessen ein breiter Spielraum. HOFMANN: 46ff. nimmt eine be
deutende Verletzung bei dauernder - nicht notwendig bleibender - korperlicher 
oder geistiger Schadigung eines Menschen an. Wegleitend kann kiinftig der Be
griff der schweren Korperverletzung gemaB G. Art. 122 sein. - Hat der Eisen
bahnattentater mit Totungs- oder Verletzungsvorsatz gehandelt, so liegt Konkur· 
renz mit der Eisenbahngefahrdung vor. Zum Begriff der Erheblichkeit siehe 
unten 3. - Die Totung oder Verletzung braucht nicht notwendig eine auf oder in 
der Eisenbahn befindliche Person zu treffen; HOFMANN: 50, anders STAMPFLI: 
JZ. 24, 339. 

2 Zur fahrlassigen Eisenbahngefahrdung durch Motorfahrzeugfiihrer ARBENZ: 
62ff. - Keine Idealkonkurrenz von fahrlassiger Eisenbahnverkehrsgefahrdung und 
fahrlassiger Totung, wenn ein Passant getotet wurde; Konsumption durch Art. 67: 
Ziircher Bl. 32, Nr. 135; ARBENZ: 77. 

3 "Leichtere Falle": entweder kleine GefahrgroBe oder geringes Verschulden 
oder beides. Ein leichter Fall kann nicht angenommen werden, wenn einer der er
schwerten Falle (Totung usw.) gegeben ist; HOFilIANN: 57f.; ARBENZ: 79f. 

4 Dazu HOFMANN: 53ff.,59££. 
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gefahrdung kein Raum mehr. Streitig war jedoch, ob der § 217 des 
thurgauischen StGB.: Aufhebung oder Beschrankung der Eisenbahn
benutzung und Transportverhinderung, "ohne daB fur den Zug Gefahr 
ent steht " , noch Geltung hatte. Da Art. 26 der BV. die Gesetzgebung 
uber den Bau und Bet r i e b der Eisen bahnen ohne V or behalte alsBundes
sache erklart, war das eidgenossische Eisenbahnstrafrecht schon bisher 
als umfassend und abschlieBend zu betrachten 1. Durch den Art. 239 des 
eidgenossischen G. (Betriebsstorung, unten IV) ist die um die thur
gauische Bestimmung entstandene Streitfrage endgUltig erledigt. -
Nicht zu dem vom eidgenossischen Recht restlos erfaBten Eisenbahn
strafrecht gehoren Bestimmungen bisheriger kantonaler Rechte, die den 
Diebstahl auf Eisenbahnen usw. an dem Gepacke der Reisenden oder 
anderen zu sofortigem Transport bestimmten Gegenstanden qualifizieren 
(z. B. Zurich § 169 Ziff.5, Schaffhausen § 213 Ziff. 3, Thurgau § 141 
lit. b). Sola.(lge die kantonalen Rechte noch in Kraft standen, galten 
auch diese Bestimmungen 2. 

Die Vergleichung des alten Rechtes - Art. 67 des BStR. von 1853-
mit dem Art. 238 des G. zeigt einmal die allerdings nicht restlos durch
gefUhrte Tendenz, von bloBen Erfolgshaftungen abzurucken. Das neue 
Recht bringt ferner zum Ausdruck, daB die sog. Eisenbahngefahrdung 
grundsatzlich als etwas Schwereres betrachtet wird als Storungen und 
Gefahrdungen des anderen offentlichen Verkehrs - zu Lande, auf dem 
Wasser oder in der Luft. Ob das bei der heutigen Verkehrsgestaltung 
zutreffend ist, steht dahin. Die Strafdrohung des Art. 238 I lautet auf 
Zuchthaus oder Gefangnis. Da aber Art. 237 Ziff. 1 II bei wissentlicher 
Gefahrdung vieler Menschen dem Richter ebenfalls die Zuchthausstrafe 
zur Verfugung stellt, wirkt sich der Unterschied zwischen Art. 237 und 
238 praktisch kaum aus. Fur das Verstandnis des Art. 238 3 bedurfen 
folgende Momente der Erklarung: 

1. Angriffsobjekt ist der Eisenbahnverkehr, Schutzobjekt die 
Sicherheit von Menschen - des Bahnpersonals und der Reisenden -
und von fremdem Eigentum, namentlich derTransportguter4. Die Streit-

1 STOOSS: Grundzuge, 2, 388 liiBt die Frage offen. HOFMANN: 17 ff. hiilt die 
thurgauische Bestimmung fUr dahingefallen. Ebenso STAUB: 12 unter Hinweis auf 
Art. 5 des ,Bahnpolizeigesetzes von 1878 mit einem entsprechenden Ubertretungs
tatbestand. 

2 Ebenso HOFMANN: 26. AusfUhrlich uber den "Eisenbahndiebstahl" KNECHT: 
79ff. Vgl. ferner Neuenburg Art. 374 Ziff.2: Der in der Eisenbahn begangene 
Raub (brigandage) ist qualifiziert. 

3 Aus den Materialien: Prot. I. ExpKom. 2, 235ff., 666ff. zu den ersten Vor
entwfufen, die Eisenbahn- und Dampfschiffbetriebsgefiihrdung zusammenfaBten; 
ZURCHER: Erliiuterungen, 300ff.; Prot. II. ExpKom. 4, 154ff.; 5, 38ff. mer die 
Entwicklung des Tatbestandes in den Entwurfen HOFMANN: 83ff. 

4 ZURCHER: Erliiuterungen, 300 und Prot. II. ExpKom. 4, 155; GAUTIER: 
eodem, 156, auch V. ULLMANN: 86. 
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fragen, was als Eisenbahn zu betrachten und was zum Eisenbahnverkehr 
zu reehnen ist, sind abzuklaren: Eisenbahn ist eine mit Schienen be
legte Bahn, auf denen mit Radern versehene Fahrzeuge bewegt werden 
sollen. Triebkraft del' Eisenbahnen sind heute wohl aussehlieBlich mecha
nisehe Motoren (Elektrizitat, Dampf, Wasser, komprimierte Luft usw.). 
In del' rasehen Fortbewegung und del' Schwierigkeit sofortigen Anhaltens 
besteht regelmaBig ihre Eigentiimliehkeit. Daraus ergibt sieh die Ge
meingefahrliehkeit bestimmter gegen die Eisenbahn geriehteter Hand
lungen. Bei PIerdeeisenbahnen, die heute kaum mehr eine Rolle spielen 1, 

treffen diese Voraussetzungen nieht zu, wohl abel' bei den durch moto
risehe Kraft betriebenen StraBenbahnen, die das BGes. von 1899 iiber 
Bau und Betrieb del' Nebenbahnen als Eisenbahnen behandelt (vgl. 
Art. 5) 2. 1m iibrigen kann es nieht darauf ankommen, ob eine Eisen
bahn offentliehen odeI' privaten Interessen (Fabrik-, Industriebahnen) 
dient. Eine Besehrankung auf yom Bunde konzessionierte Bahnen, die 
dem offentliehen Personen- und Giitertransport dienen, reehtfertigt sich 
bei del' Frage del' Anwendung des Art. 238 keineswegs 3. - Aueh Draht
seil- und Sehwebebahnen sollen als Bahnen im Sinne des Art. 238 gelten, 
denn auch bei ihnen ergibt sieh, was entseheidend ist, die Gemeingefahr
liehkeit bestimmter gegen sie geriehteter Storungen 4. - Zum E is en
bahnverkehr gehoren aIle del' Bahn eigenen technisehen Transport
handlungen, abel' auch alle den Transport vorbereitenden und ermog
liehenden technisehen Handlungen und die dazu dienenden Mittel: 
Lokomotiven, Wagen, Rangierziige, Geleiseanlagen, Weiehen, Signaie, 
Bahnaufziige, Bahntelegraphen- und -telephoneinrichtungen usw. Alles, 
was den teehnischen Bahnbetrieb in seinem planmaBigen Verlauf lahm-

1 Eine alte Streitfrage hat sich damit von seIbst erledigt. Dazu HUBER: Z. 2, 
475ff.; STOOSS: Grundziige, 2, 389 (keine Anwendung des Art. 67 BStR. aufPferde
bahnen); KNECHT: 53f. 

2 Gegen die Einbeziehung der StraBenbahnen, soweit sie nicht "auf monopoli
sierten FahrstraBen" sich bewegen, BODMER: 101ff. 

3 Es ist verfehlt, fUr die Auslegung des Begriffes "Eisenbahn" im Sinne des 
Art. 238 den Art. 1 des BGes. von 1893 betreffend den Transport auf Eisenbahnen 
und Dampfschiffen (Eidg. GesSlg. N. F. 13,644) heranzuziehen, wie das im Hinblick 
auf den Art. 67 des alten BStR. geschah; vgl. dazu HOFMANN: 27ff.;STlL'WPFLI: 
JZ.24, 337f. Zu eng ZURCHER: Prot.II. ExpKom. 4, 155; ARBENZ: 66 (Besehran
kung auf dem Offentlichen Ver kchr dienende Bahnen). Zutreffend GAUTIER: Prot. II. 
ExpK::>m. 4, 156f.; KNECHT: 22f.; BODMER: 103ff.; vgl. ferner BINDING: Lb., 2 I, 
39ff. 

4 BURCKHARDT: Prot. II. ExpKom. 4, 162f. STAMPFLI: a. a. O. 338 erwiihnt 
hier auch "geleislose" Bahnen. Bei deren Storung ist aber besser Art. 237 (Verkehr 
auf der StraBe) anzuwenden. KNECHT: 22 will Schwebebahnen ausschlieBen, "weil 
hier das eine Requisit, die Schienen, fehIen". Zur Frage im ganzen COTTIER: 
230ff. 
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legt oder beeintrachtigt, ist objektiv Eisenbahngefahrdung im Sinne des 
Art. 238 1 . 

2. Die Taterhandlungen umschreibt der Art. 238 gleich wie Art. 237 
mit Hinderung, Storung und Gefahrdung, wobei man, wie es im 
Randtitel der Bestimmung geschieht, die "Storung" als Oberbegriff ver
wenden kann. Sie kann auch durch Unterlassungen, z. B. durch Nicht
stellen einer Weiche, durch Unterlassen eines Signals oder einer tech
nischen Meldung erfolgen. Auch hier sind die Tatmoglichkeiten ungeheuer 
groB. Die "Starung" erfolgt entweder im Betrieb selbst durch Beamte 
und Angestellte der Bahn 2. Oder sie geschieht durch das Eingreifen 
irgendeiner Drittperson, durch deren Verhalten der planmaBige Verkehr 
gestort wird: Beschadigung der Bahnanlagen, Legen von Hindernissen, 
SchieBen und Steinewerfen auf Ziige usw. 3. Zwei Beispiele hebt der 
Art. 238 besonders hervor: die Herbeifiihrung der Gefahr einer Ent
gleisung oder eines ZusammenstoBes 4• 

1mmer muB beim Vorsatzdelikt des Abs. 1 auBer der "Starung" dem 
Tater bewiesen werden, daB er wissentlich Leib und Leben von Men
schen oder fremdes Eigentum in Gefahr gebracht hat 5• 1st dieser zu
satzliche Beweis nicht zu erbringen, so kann die "Starung" nur nach 
Art. 239 und nach den Bestimmungen des Bahnpolizeirechtes geahndet 
werden. 

3. Von ungleich groBerer praktischer Bedeutung als die Vorsatztat 
sind fahrlassige Storungen des Eisenbahnverkehrs, die Art. 238 II mit 
Ge£angnis oder BuBe bedroht. Anders als in den Art. 237 und 239lautet 
die Fassung: Handelt der Tater fahrlassig und werden dadurch Leib und 
Leben von Menschen oder fremdes Eigentum erheblich gefahrdet. Der 
Art. 237 beriicksichtigt nur die Menschengefahrdung, der Art. 238 nennt 
auch die Gefahrdung fremden Eigentums, ein Unterschied, der sich nicht 
zureichend rechtfertigen laBt. Aus der Fassung des Art. 238 II muB 

1 BODMER: III ff.; STAMPFLI: 339 und dortige Zitate. - Gefahrdung von Men
schen in Reparaturwerkstatten oder von Waren in Lagerhausern einer Bahn fallen 
nicht unter Art. 238. Es liegt keine Storung des Bahnverkehrs vor, wohl aber 
unter Umstanden eine Betriebsst6rung gemaB Art. 239; vgl. unten IV. 

2 Beachte die Moglichkeit der Amtsentsetzung gemaB Art. 51 und, wenn es 
sich urn eine Privatunternehmung handelt, des Berufsverbotes gemaB Art. 54; 
HOFMANN: 92 f. 

3 KNECHT: 31£f.; BINDING: Lb., 2 I, 44f. (Kasuistik). 
4 Die Beispiele weisen auf zwei schwere Gefahrdungen des Bahnverkehrs hin. 

Ihre besondere Nennung kann vielleicht zu dem SchluB fUhren, daB, entgegen der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum bisherigen Recht (E. 54 I, 296f., 362) z. B. 
die Verursachung der Gefahr des Uberfahrenwerdens fUr eine die Bahn benutzende 
Person nicht unter den Art. 238 faUt. Die zukiinftige Rechtsprechung muB diese 
Frage abklaren. 

5 Konkrete Gefahrdung. Ob ein Schaden entstand, der vielleicht infolge giin
stiger Umstande noch abgewendet werden konnte, ist nicht von Bedeutung; vgl. 
ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 4, 156; GAUTIER: eodem, 5, 39. 
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ferner geschlossen werden, daB del' Fahrlassigkeitsbeweis sich nur auf die 
Verkehrsstorung erstrecken muB. FUr die daraus sich ergebende Ge
fahrdung besteht dagegen Erfolgshaftung; siehe schon oben II 5.1-
Der Beweis einer fahrlassigen Verkehrsstorung ist nicht schon durch den 
Nachweis erbracht, daB z. B. ein Bahnangestellter Dienstvorschriften 
miBachtet oder ein Automobilist Verkehrsregeln verIetzt hat. Del' Fahr
lassigkeitsbeweis ist fur sich zu fUhren 2. 

Nur bei erheblichen Gefahrdungen solI der fahrlassige Tater aus 
Art. 238 II bestraft werden. Das G. folgt darin dem Art. 67 II des 
BStG. von 1853 und laBt alte Streitfragen weiter bestehen. Nicht ver
wertbar fUr den Strafrichter ist eine Umschreibung des Begriffes Er
heblichkeit in der YO. des Bundesrates vom II. November 1925 be
treffend das bei Gefahrdungen odeI' Unfallen im Bahn- und Schiffs
betriebe zu beobachtende Verfahren (Eidg. GesSlg. N. F. 41, 719ff.). 
Art. 2 I del' YO. erklart eine "VerIetzung" von Personen als erheblich, 
wenn sie voraussichtlich eine Arbeitsunfahigkeit von mehr als 14 Tagen 
zur Folge haben wird und in Abs. III wird ein 1000 Franken ubersteigen
del' "Schaden" als erheblich erklart. Das Bundesgericht hat festgestellt, 
daB eine bundesratliche YO. das Gesetz nicht verbindlich zu interpre
tieren vermag und daB, abgesehen davon, in del' YO. nicht uber die er
hebliche "Gefahrdung" bestimmt wird (E. 54 I, 58f.). Ob sie vor
liegt, ist zunachst Tat- und Ermessensfrage 3 • Grundsatzlich hat das 
Bundesgericht erklart: Die Erheblichkeit bestimmt sich nach del' GroBe 
des Schaden, del' "bei voller Verwirklichung der Gefahr" eintreten wurde, 
nicht nach dem Grad del' Wahrscheinlichkeit ihrer Verwirkfichung; eine 
erhebliche Gefahr ist keine dringende Gefahr 4. Das Hypothetische dieser 

1 Nach dem VE. 1908 bestand diese Erfolgshaftung nicht. Art. 161 Ziff.2 
bestimmte: "Wer die Sicherheit von Menschen oder Sachen im Eisenbahnverkehr 
fahrlassig gefiihrdet." Dazu Prot. II. ExpKom. 4, 154ff., 454. 

2 STAIIIFPLI: JZ. 24, 342f. mit Hinweisen auf die Judikatur; vgl. auch SCH:lUD: 
a. a. O. 136£. 

3 Aus der Rechtsprechung: BE. 54 I, 57f. (Moglichkeit des ZusammenstoJ3es 
einer mit Personen und Geraten beladenen Draisine mit einem entgegenfahrenden 
Giiterzug). Weitere zahlreiche Falle aus der Praxis bei STAIIIPFLI: JZ.24, 340ff. 
(ZusammenstoJ3 eines Automobils mit einem Bahnzug; Entgleisen zweier Wagen 
eines Giiterzuges infolge falschen Manoverierens; ZusammenstoJ3 eines mit weit 
herausragenden Eisenstangen beladenen Lastautos mit einem Tram; Durchbrechen 
einer Barriere durch ein Automobil unmittelbar vor der Durchfahrt eines Zuges 
usw.) Vgl. feruer BE. 58 I, 216ff.; 61 I, 205ff.: Eisenbahngefahrdung die nahe 
Moglichkeit, Wahrscheinlichkeit des Schadenseintrittes; ARBENZ: 68ff. (weitere 
Kasuistik). 

4 BE. 541,298, 363. tiber den Begriff der erheblichen Gefahr wird juristisch 
stets Unsicherheit bestehen. Vgl. noch COTTIER: 217f.; SEILER: StenBull. NR. 
1929, 553; HOFIIIANN: 37, 47£.: qualitativ groJ3e Gefahr und bedeutende Wahr
scheinlichkeit eines Schadenseintrittes; STAlIIPFLI: a. a. O. 339f. (mit weiterer 
Literatur): erhohter Grad der Wahrscheinlichkeit eines Schadens, wobei die Gefahr-
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Auffassung zeigt die Schwierigkeit, eine scharfe Umgrenzung zu 
finden. 

4. Eine St6rung des Eisenbahnverkehrs, bei der keine der in Art. 238 
genannten konkreten Gefahren eintritt, kann nach Art. 239 strafbar sein; 
unten IV. Insbesondere aber kommen Bestimmungen des Eisenbahn
pol i z e ire ch t e s in Frage 1. Die Grenzziehung zwischen kriminellem und 
polizeilichem Eisenbahnstrafrecht muB dem Gesetzgeber iiberlassen blei
ben 2. Ubertretungsstrafrecht enthalten namentlich das BGes. vom 18. Fe
bruar 1818 betreffend die Handhabung der Bahnpolizei (Eidg. GesSlg. 
N. F. 3, 422££.) und im AnschluB daran bundesratlich genehmigte Regle
mente, insbesondere das Transportreglement der schweizer. Eisenbahn
und Dampfschiffunternehmungen vom 1. Januar 1894 3 . 

IV. Den AbschluB des Titels der Delikte gegen den affentlichen Ver
kehr bildet der Art. 239: Storung von Betrieben, die der Allgemeinheit 
dienen. Ihm entspricht Art. 111 des MilStG. in der Neufassung vom 
13. Juni 1941. Die Vorentwiirfe zum G. (VE. 1908 Art. 162) hattenledig
lich die Hinderung, Starung und Gefahrdung des Telegraphen- und 
Telephonverkehrs erfaBt4. Die Erweiterung erfolgte durch die II. Ex
pertenkommission 5. Ausgangspunkt war der Gedanke, den Betrieb be
stimmter Unternehmungen, die der Offentlichkeit dienen, gegen ver
brecherische St6rungen zu sichern. Bei der groBen Weite des Tatbestan
des bestehen Zweifel, ob es sich durchgangig um V er kehr sd elikt e 
handelt. Trifft das zu bei der St6rung des Betriebes einer Anstalt oder 
Anlage, die zur allgemeinen Versorgung mit Wasser, Licht, Kraft oder 
Warme dient ? 6 An systematischen Bedenken solI man sich jedoch nicht 
allzu sehr stoBen. Fraglich ist ferner, ob die im Art. 239 enthaltenen 
GroBe sich aus den ortlichen, zeitlichen und sachlichen Verhaltnissen zur Zeit der 
Gefahrdung ergibt. 

1 BE. 58 I, 218. 
2 Dber Abgren:uungsversuche HOFMANN: 24f.; KNECHT: 8ff. Art. 31 VI des 

BGes. von 1872 tiber den Bau und Betrieb der Eisenbahnen bestimmt: "Gegen 
Beschadigung der Eisenbahn, Gefahrdung des Verkehrs auf derselben und Dber
schreitung bahnpolizeilicher Vorschriften wird die Bundesgesetzgebung die notigen 
Bestimmungen aufstellen ... " 

3 Darstellung des Eisenbahn-Polizeistrafrechts bei HOFMANN: 62ff.; KNECHT: 
ll, 103, 106ff., 116ff., 122ff., 127ff. - Art. 10 des Bahnpoli:ueigeset:ues behalt fiir 
schwerere Delikte ausdriicklich Art. 67 des Bundesstrafrechts von 1853 - jetzt 
G. Art. 238 - vor. 

4 Dazu ZURCHER: Erlauterungen, 302f. 
5 Prot. 4, 168ff.; 5, 42ff.; vgl. ferner StenBull. NR. 1929, 549ff., wo namentlich 

die Frage der Bestrafung der Fahrlassigkeit besprochen ist. TIber die Entwicklung 
STAUB: 30ff. 

6 Bejaht von HUBER: Prot. II. ExpKom. 4,169 mit der Begriindung: Verkehr 
ist Raumiiberwindung. Sie ist auch hier, wie bei den anderen geschiitzten Anlagen 
(Bahn, Post usw.) gegeben. STAUB: II unterscheidet beim Art. 239 zwischen Ver
kehrs- und Versorgungsbetrieben; 2lff.: vergleichende Hinweise auf deutsches und 
osterreichisches Recht. 



534 § 87. Delikte gegen den offentlichen Verkehr. 

Tatbestande gemeingefahrliehe Delikte darstellen. Anders als in den 
Art. 237 und 238 weist der Art. 239 nieht auf konkrete Gefahrdungen 
(Gefahr fur Menschen und Sachen) hin. Aber Gefahren fUr eine breite 
Offentlichkeit, vielleicht fur eine ganze Landesgegend, werden durch die 
Storung von der Allgemeinheit dienenden Betrieben sicher verursaeht. 
Da das G. diese Gefahren nicht naher bezeichnet, mag man von a b
strakt er Gemeingefahr reden 1. 

I. Wahrend die Art. 237 und 238 Verkehrsstorungen erfassen, handelt 
der Art. 239 von der Storung bestimmter Betriebe. Betrieb (exploita
tion des franzosischen Textes) ist ein weiterer Begriff als Verkehr. Er 
umfaBt die Organisation, das Material und das Personal eines Unter
nehmens, einer Eisenbahn, eines Kraftwerkes z. B. 2. Nicht nur den tech
nischen, auch den kaufmannischen Betrieb hat der Art. 239 im Auge. 

2. Der Abs. I der Ziff. I weist auf die Storung des Betriebes einer 
offen tlichen Ver kehrsanstalt hin. Er nennt als Beispiele den Eisen
bahn-, Post-, Telegraphen- und Telephonbetrieb. Bei der Eisenbahn 
handelt es sich urn staatliche oder staatlich konzessionierte Betriebe, bei 
Post, Telegraph und Telephon urn staatliche Regalitatsbetriebe3 • Daraus 
ergibt sich eine Erklarung des Beiwortes "offentlich". Die Anlage muB 
offentlichen Verkehrszwecken, dem Menschen-, Guter- und Nach
richtenverkehr dienen. Zu den offentlichen "Verkehrsanstalten" gehoren 
auch konzessionierte Schiffahrts- und Luftschiffahrts-Unternehmungen, 
Rohrposten, und namentlich auch radioelektrische Anlagen 4). Dagegen 
bllt ein privates Taxameterunternehmen, auch wenn es konzessions
pflichtig ist, kaum unter den Begriff einer offentlichen Verkehrsanstalt 
und sieher nicht eine Haustelephonanlage 5. Hier kann der Tatbestand 
der Sachbeschadigung in Betracht kommen. 

1 LANG: Prot. II. ExpKom. 4,167: Abstrakte Stiirung des Verkehrs; Schutz
objekt sind dagegen Anlagen und Einrichtungen. Anders STAUB: 37ff.: Angriffs
objekt der Betrie b. 

2 Zu den Begriffen Betrieb und Verkehr STAUB: 98ff. Die Vagheit des Betriebs
begriffes, die sich auch bei der Anwendung des Art. 239 geltend machen wird, zeigt 
die nationalokonomische Berner Diss. von WILLI: Der Begriffdes Betriebes (1938); 
vgl. namentlich 14ff. und die, wenigstens juristisch, kaum befriedigende Um
schreibung (84): "Betrieb sind die von einem einheitlichen SUbjekt in bezug auf 
ein einheitliches Ziel zu einer dauernden organischen Einheit zusammengeschlos
senen personlichen, sachlichen lmd immateriellen Guter." BE. 54 I, 362 bezeichnet 
als zum technischen Bahnbetrieb gehorend auBer dem fahrplanmiWigen Be
trieb die Gesamtheit der der Abwicklung des Eisenbahnverkehrs dienenden tech
nischen Vorgange. BINDING: Lb., 21, 50: Betrieb bedeutet die Benutzung, 
genauer die Benutzbarkeit einer Anlage; vgl. auch STAUB: 38f. 

3 Vgl. dazu WIEDERKEHR: Die Rechtsstellung der schweizer. Telegraphen- und 
Telephonanstalt, ZUrcher Diss. (1924), auch STAlvIPFLI: Z. 36, 241. 

4 Dazu insbesondere BUSER: 115a und ff. und ZURBRUGG: 168ff. (Erzwingung 
der Vorschriften gegen Radiostiirungen). 

5 Kritisch zum Tatbestandsmoment "offentlich" \YETTSTEIN: 70ff. Fur den 



§ 87. Delikte gegen den offentlichen Verkehr. 535 

Soweit der Art. 239 den Eisenbahn-, Postwagen-, den Wasser-, Luft
und den Schiffahrtsbetrieb schutzt, erganzt er die Art. 237und 238. Das 
Verhaltnis zu ihnen ist klar. Sie treffen nur die schwereren Falle der 
Verkehrsstarungen, wodurch der Tater Menschen oder fremdes Eigen
tum (Art. 238) in Gefahr bringt. 

Auch bei den bloBen Betriebsstarungen ist im Einzelfall zu priifen, 
ob nicht lediglich eine Ubertretung, z. B. ein Bahnpolizeidelikt vorliegt; 
oben III 4. 

3. Von der Starung des Betriebes einer zur allgemeinen Ver
sorgung mit Wasser, Licht, Kraft oder Warme dienenden Anstalt 
oder Anlage handelt der Abs. II des Art. 239. Der Angriff richtet sich 
gegen Kraftwerke, Wasserwerke, Gaswerke, groBe Heizungsanlagen 
(Fernheizungen). Die Starung eines Kraftwerkes, das an Eisenbahnen 
Strom abgibt, kann eine Eisenbahnverkehrsstarung verursachen. Dann 
ist die Anwendung des Art. 238 zu erwagen. - Neben der "Anstalt" 
wird in Art. 239 die "Anlage" besonders genanntl. Nicht nur Offentliche, 
auch private Anstalten und Anlagen sollen den Schutz empfangen, wenn 
sie der "allgemeinen" V ersorgung dienen, d. h. hier einen graBeren Kreis mit 
Wasser, Licht usw. beliefern. Die Einbeziehung weiterer der Allgemein
heit dienender Betriebe wurde erwogen, aber abgelehnt2. Fur Erweiter
ungen hat das Polizeistrafrecht des Bundes und der Kantone freiesFeld 3. 

4. Wie in den Art. 237/38 wird die Taterhandlung mit Hindern, 
Staren oder Gefahrden umschrieben. Da der Art. 239 aber nicht den 
Nachweis einer dazukommenden Gefahr fur Menschen oder Sachen er
fordert, stellt eine Hinderung oder Starung bereits ein Erfolgsdelikt dar. 
In einer Gefahrdung wird regelmaBig ein strafbarer Hinderungs- oder 
Starungsversuch zu sehen sein, so daB sich wohl die besondere Nennung 
der Gefahrdung erubrigt hatte 4. 

Telegraphen- und Telephonverkehr wird die Beschrankung auf Anlagen des Bundes, 
derEisenbahnen undderStarkstromunternehmungen vorgeschlagen;vgl. dazuSTooSS: 
Z. 16, 334f . .Ausftihrlich zum Begriff: offentliche Verkehrsanstalt STAUB: 39ff. 

1 WETTSTEIN: Prot. II. ExpKom. 4, 170: Bei einer Feuersbrunst wird ein 
Wasserhahn boswillig abgestellt. Uber die Versorgungsanstalten und -anlagen im 
einzelnen STAUB: 60ff. 

2 Prot. II. ExpKom. 5, 44ff.: Spitaler, Straf- und Versorgungsanstalten, Feuer
wehr, Sanitatsdienst, Kehrichtabfuhr, Schlachthofbetriebe usw. Siehe noch den ftir 
Zeiten des .Aktivdienstes der Armee geltenden Verratstatbestand in Art. 87 Ziff.2 
des MiIStG. (unten § 105 II 2). 

3 Vgl. z. B. Bestimmungen des PoIStG. fUr Baselstadt §§ 75, 75a, 93ff. (Uber
tretungen in bezug auf die Fleischpolizei), 126. 

4 Z u den BegriffenHinderung, Starung und Gefahrdung jetzt namentlich STAUB: 
67ff.; vgl. auch GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 166. ZURCHER: eodem nennt als 
Beispiel einer Gefahrdung das Durchschneiden von Drahten zur Nachtzeit auf einer 
kleinen Bahnstation ohne Nachtdienst, weml bis zum Beginn der Dienstzeit der 
Schaden wieder gut gemacht wird. Das ist auch ein Hinderungs- oder Starungs
versuch. 
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Eine scharfe juristische Umgrenzung der Taterhandlungen fiillt wie 
bei den anderen "Verkehrsdelikten" auch bei Art. 239 schwer. Die Be
triebsstorung kann durch Beschadigen oder Zerstoren einer Anlage er
folgen \ wobei sich Beziehungen zur Sachbeschadigung und im beson
deren zu Art. 228 ergeben, der aber erfordert, daB aus einer Beschadigung 
oder Zerstorung sich Gefahr fur Menschen oder fremdes Eigentum ergibt. 
Auch eine Storung oder Hinderung des Personals eines Betriebes steht 
unter der Drohung des Art. 239. Aber der Richter wird sich huten 
mussen, Bagatellen zu erfassen 2. - Umstritten ist die Frage, ob Streik 
und Sabotage des Dienstpersonals eines Betriebes unter den Art. 239 
fallen 3. Nach dem Wortlaut der Bestimmung ist seine Anwendung ge
geben 4 . 

5. Art. 239 bedroht die Vorsatztat mit Gefiingnis, die Fahrlassigkeit 
mit Gefiingnis oder BuBe. 

Durch den Art. 239 wird Art. 57 des Schwach- und Starkstromgesetzes 
von 1902 auBer Kraft gesetzt; vgl. G. Art. 398 lit. e. 

§ 88. Delikte gegen die ijffentliche Gesundheit. Einleitung. 
Literatur. STOOSS: Grundziige, 2, 366ff. - FELDER: Der strafrechtliche Schutz 

gegen die Verbreitung iibertragbarer menschlicher Krankheiten, Ziircher Diss. 
(1919). - COTTIER (Angabenzu § 83): 182ff. -KITZINGER: YD. Bes. Teil, 9, 158f. 
- ZANGGER: Z. 28, 260ff., 381£f. - Angaben zu §§ 89 und 90. 

I. Schon fruhe Entwurfe (VE. 1903 Art. 143ff., VE. 1908 Art. 153ff.) 
haben einen besonderen Abschnitt: Verbrechen gegen die offentliche 
Gesundheit gebildet. STOOSS: Grundzuge, 2, 366ff. und die VE. 1894 
und 1896 (Art. 161ff.) stellten die Tatbestande der Krankheits- und 
Seuchenverbreitung, ferner die sog. Brunnenvergiftung, aber auch die 
Gefahrdung durch verfalschte Lebensmittel usw. in den Kreis der gemein
gefiihrlichen Verbrechen. 

1 Aber auch Betriebsstorung ohne Anlagenbeschadigung, z. B. durch ErdschluB 
bei einer Telegraphenliuie; WETTSTEIN: 63; vgl. auch BINDING: Lb., 2 I, 51 (Strom
ableitungen, storende Einwirkung auf die Betriebskraft). 

2 GAUTIER: Prot.a. a. 0.: "Qu'en sera-toil, si Ie monsieur qui cherche a retarder 
l'expedition d'un Mlegramme s'y prend en engageant avec la demoiselle du Mle
graphe une conversation tendre ?" 

3 HUBER: Prot. a. a. O. 169 nahm an, daB der Artikel die bloBe Dienstverweige
rung nicht trifft, sondern nur konkrete Handiungen oder Unterlassungen, die eine 
unmittelbare Betriebsstorung zur Foige haben. 

4 BUBCKHARDT: eodem, 170: Die passive Resistenz muB unter den Artikel 
fallen, e benso eine vertragswidrige Nieder legung der Ar beit ohne EinlIalt vorgeschrie
bener Kiindigung. Uber die Bedeutung des Art. 239 als Bestimmung gegen den 
Streik jetzt namentlich COMTESSE (Lit. zu § 103): 72ff. V gl. auch die Bemerkungen 
von LANG: Prot. II. ExpKom. a. a. 0., 170f. 
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Die bisherigen Rechte zeigen, soweit sie uberhaupt ordnen, Unsicher
heit. Fast durchgangig fehIt eine systematische Zusammenfassung: 
Zurich § 136 stellt die "Vergiftung" von Brunnen und Lebensmitteln bei 
den Totungsdelikten ein. 1m Titel: Verbrechen gegen die allgemeine 
Sicherheit von Personen und Eigentum stehen die Tatbestande der Ver
giftung von Futtervorraten und Viehtranken und der vorsatzliehen Ver
breitung einer ansteekenden Viehkrankheit (§ 222), wahrend der § 223 
Ulnfassender die fahrlassige Verbreitung einer "ansteekenden Krankheit" 
unter Strafe stelltl. A.hnlieh ordnet Bern Art. 124 (Vergiftung von 
Brunnen usw.) und Art. 200 (Vergiftung von Viehweiden usw., Verbrei
tung von Tierseuehen). Luzern § 105 kennt den Tatbestand der gemein
gefahrlichen Vergiftung von Brunnen, Lebensmitteln usw. Baselstadt 
§§ 170 und 171 stellt die gemeingefahrliche Vergiftung von Brunnen und 
Waren mit der Verbreitung von Mensehen- und Viehseuehen zusammen. 
In besonderen Absehnitten behandelt Neuenburg die Vergiftung von 
Brunnen und Lebensmitteln (Art. 257f.) und die Delikte gegen die offent
liehe Gesundheit (Art. 259ff.: Verkauf von verdorbenen oder gesund
heitssehadliehen LebensmitteIn, von Medikamenten, ohne daB eine ge
setzIiehe Erlaubnis besteht usw.) 2. In der neueren kantonalen Gesetz
gebung bestimmt Freiburg Art. 140 im Titel: Gemeingefahrliehe Straf
taten uber die Verunreinigung des Trinkwassers fur Mensehen oder Haus
tiere und Waadt enthalt den Tatbestand: Contamination d'eau im Ab
schnitt der Delikte gegen die offentliehe Sieherheit (Art. 227/228). 

II. Die Erganzung der Iuekenhaften kantonalen Rechte und eine 
systematisch gute Zusammen£assung bringen die Art. 231-236 des eid
genossischen G.unterderBezeichnung: Verbrechen und Vergehen 
gegen die offen thche Gesundheit. Der Abschnitt enthalt die Tat
bestande der Verbreitung von menschlichen Krankheiten, von Tier
seuchen 3 und von fur die Land- und Forstwirtschaft gefahrlichen Schad
Iingen (Art. 231-233), die Verunreinigung von Trinkwasser (Art. 234) 
und die Herstellung und das Inverkehrbringen von gesundheitsschad
Iichem Futter (Art. 235/36). Beziehungen, die abzuklaren sind, bestehen 
zur Warenfalschung (Art. 153-155) und zum BGes. vom 8. Dezember 
1905 betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegen
standen; unten § 90 III und § 92. 

Niehts steht entgegen, die Tatbestande der Art. 231-236 den gemein
gefahrlichen Delikten zuzuzahlen. Mit der "offentlichen Gesundheit" 

1 Zu Ziirich §§ 222/23 beachtlich FELDER: 25f., 28. 
2 Weitere kantonale Daten bei STOOSS: Grundziige, 2, 366ff. und namentlich 

bei FELDER: 20ff. (auch kantonale Bestimmungen iiber die Verletzung sanitats
polizeilicher Vorschriften). Ferner ESSER (Lit. zu § 90): 4ff. ausfiihrliche Darstel
lung des friiheren kantonalen "Lebensmittelstrafrechts". 

3 Seuche, cineKrankheit, die sich erfahrungsgemaB leicht verbreitet und regel
maBig eine unbestimmte Ausdehnungsfiihigkeit besitzt; BINDING: Lb., 2 1,88. 
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gefahrdet der Tater in allen Fallen Gemeinschaftsinteressen 1. Die Fas
sung der Tatbestande weicht allerdings von dem beiden gemeingefiihr
lichen Delikten liblichen Typus (siehe oben § 83 II) ab. Immerhin er
innert Art. 235 Ziff. 1 I mit dem Text: Wer vorsatzlich Futter ... fUr 
Haustiere so behandelt oder hersteIlt, daB sie die Gesundheit der 
Tiere gefahrden, an den Typus. Bei den anderen Bestimmungen er
scheint der Hinweis auf eine ausdrlicklich zu nennende Gefahr deshalb 
nicht notwendig, weil sie sich von selbst aus dem Verhalten des Taters 
ergibt: Er verbreitet eine g efiihr Ii ch e menschliche Krankheit oder eine 
Tierseuche2 oder einen landwirtschaftlichen Schadling. Er ver
unreinigt Wasser mit gesundheitsschadlichen Stoffen, oder er bringt 
gesundheitsschadliches Futter in den Verkehr. 

III. Gesetzgeberische Aufgabe ist hier, MaBnahmen der Verwaltungs
und Polizeigesetzgebung zum Schutz der menschlichen und tierischen 
Gesundheit und zum Schutze von Nutzpflanzen zu verstarken. Verwal
tungs- und Polizeirecht des Bundes und der Kantone und einzelne inter
nationale Ubereinkommen 3 stehen im Vordergrund. Die Tatbestande des 
StGB. erfassen nur besonders schwere FaIle. Die Grenzziehung gegen
liber polizeirechtlichen MaBnahmen muB im Einzel£aIl gepriift werden; 
unten § 89 14. 

§ 89. Verbreitung von Krankheiten und Schlidlingen. 
Literatur. Angaben zu § 88. - Ferner MUTTER: Die Bekampfung tibertrag

barer menschlicher Krankheiten nach dem Entwurfe zu einem schweizer. StGB., 
Leipziger Diss. (1921). - FONTANA: II diritto sanitario delle persone, Freiburger 
Diss. (1929). - Lit. zu § 7 (Geschlechtskrankheiten), dazu auch PFENNINGER: JZ. 31 
176. - BURGI und V. \VALDKIRCH: Eidgenossische Tierseuchengesetzgebung, Kom
mentar zum Bundesgesetz vom 13. Juni 1917 (1923). 

1 ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 283: Die zu bekampfenden Gefahren 
sind in ihrer Tragweite untibersehrbar. Vgl. auch COTTIER: 213ff.; LOGoz: Sten
Bull. NR. 1929, 548. 

2 Siehe dagegen die Fassung in Prot. I. ExpKom. 2, 218 (Art. 158): "Wer vor
satzlich eine Handlung vornimmt, durch die Menschen oder Tiere in Gefahr ge
bracht werden, an einer gemeingefahrlichen Seuche zu erkranken." 

3 Beispiele: BGes. vom 2. Juli 1886 betreffend Mal3nahmen gegen gemein
gefahrliche Epidemien (Eidg. GesSlg. N. F.9, 277ff.) mit Abanderungen durch das 
BGes. vom 18. Februar 1921 (GesSlg. N.F. 37, 353ff.); BGes. vom 2. Oktober 1924 
betreffend den Verkehr mit Betaubungsmitteln (GesSlg. N.F. 41, 439ff.); BGes. 
vom 13. Juni 1928 betreffend Mal3nahmen gegen die Tuberkulose (GesSlg. N .F. 44, 
73lff.); BGes. vom 13. Juni 1917 betreffend die Bekampfung von Tierseuchen 
(GesSlg. N. F. 34, 125ff.). Uber die zahlreichen, zu diesen Gesetzen ergangenen 
Verordnungen vgl. die Zusammenstellungen bei GIACOMETTI: Das Offentliche Recht 
der schweizer. Eidgenossenschaft (2. Aufl), 1145ff. Vgl. ferner BV. Art. 31 II lit. d 
und 69: Gesetzgebungsbefugnis des Bundes zur Bekampfung tibertragbarer oder 
stark verbreiteter oder bosartiger Krankheiten von Menschen und Tieren: Art. 69 bis 

Bundesgesetzgebung tiber den Verkehr mit Nahrungs. und Genul3mitteln und an. 
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1. Der Tatbestand der Verbreitung menschlicher Krankheiten (G. 
Art. 231) 1 enthalt folgende Momente: 

1. Es muB sich um eine gefahrliche ubertragbare Krankheit 
handeln. Wie weit dieser Begriff reicht, ist schwer abschlieBend festzu
stellen. Das Epidemiengesetz von 1886/1921, das sanitatspolizeiliche 
Ziele verfolgt, bezeichnet in Art. 1 I als "gemeingefahrliche Epidemien" 
Pocken, asiatische f'holera, Fleckfieber (Kriegs-, Hunger-Typhus usw.), 
Pest. Art. 1 II ermachtigt jedoch den Bundesrat, die Bestimmungen des 
Gesetzes "auf andere besonders gefahrliche ubertragbare Krankheiten" 
anzuwenden 2. Das sind fur die Auslegung des Art. 231 wichtige Hin
weise. Aber die Tragweite des Begriffs der "gefahrlichen ubertragbaren 
menschlichen Krankheit" ist fur den Art. 231 des G. noch selbstandig zu 
priifen: 

Anders als die Entwiirfe - z. B. VE. 1908 Art. 153 - spricht das G. 
nicht von einer ansteckenden, sondern von einerii bertrag barenKrank
heit. Ansteckung bedeutet die unmittelbare Ubertragung einer Krank
heit von einem kranken menschlichen - oder tierischen - Organismus 
auf einen gesunden Menschen 3. Der Begriff der ubertragbaren Krank
heit reicht weiter. Sie kann auch durch Zwischentrager, durch einen 
Insektenstich (Malaria), durch Nahrungsmittel (trichinoses Fleisch), 
durch schlechtes Wasser usw. verursacht werden. Um eine "ansteckende" 
Krankheit braucht es sich in solchen Fallen nicht notwendig zu handeln 4 • 

In jedem Fall muB es eine gefahrliche Krankheit sein. Die in der 

deren Gebrauchs- und Verkehrsgegenstanden, soweit diese das Leben oder d~e 
Gesundheit gefahrden kiinnen. Dazu - mit weiteren Hinweisen auf die Entwick
lung der schweizerischen Gesetzgebung. - FELDER: 9ff.; REMUND (Lit. zu § 90): 
157ff. -BURCKHARDT: Kommentar BV. (3. Aun.) 242f., 611ff., 616ff. undnament
lich BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 3, 537 ff.: Internationale Sanitatskon
ventionen und Bundesgesetzgebung iiber Gesundheitswesen und Sanitatspolizei. 
Internationale Ubereinkommen z. B. die Pariserkonventionen von 1903, 1912 
und 1926 betreffend SchutzmaBregeln gegenPest, Cholera und Gelbfieber (BURCK
HARDT: Bundesrecht, 539f., 582ff.); internationale Phylloxera Ubereinkunft vom 
3. November 1881. Geschichtliche Daten iiber internationale Seuchenbekampfung 
beiFELDER: Iff.-Die standige Hygiene-Organisation des Viilkerbundes gibt epide
miologische Nachrichten iiber den Krankheitsstand in der ganzen Welt heraus; vgl. 
BBl. 1923, III, 59If. 

1 Die Entwicklung des Tatbestandes in den Entwiirfen ist bei FELDER: 43ff. 
dargestellt. 

2 Auf Grund dieser Blankettbestimmung erging die bundesratliche VO. vom 
23. August 1921 (Eidg. GesSlg. N. F. 37,657 ff.): Anzeigepflicht bei weiteren Krank
heiten, ferner Eidg. GesSlg. N.F.53, 347: Anzeigepflicht bei Febris undulans 
(Bangsche Krankheit); eodem, 1128: bei Poliomyelitis anterior acuta (Kinderlah
mung). 

3 Ansteckungsgefahr auch durch einen an einer ansteckenden Krankheit Ver
storbenen; FELDER: 30, Amn. 27. 

4 Uber die Begriffe ansteckende und iibertragbare Krankheiten ZURCHER: Er
lauterungen, 284 undProt.ILExpKom.3,370; 4,"99f.; COTTIER (Lit. zu §83): I90f. 
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Epidemiengesetzge bung aufgezahlten "Bundeskrankheiten" schlieBen 
den Kreis nicht abo Bei der Anwendung des Art. 231 hat der Richter 
nach seinem Ermessen und in Zweifelfallen nach Beratung mit Sach
verstandigen den Einzelfall zu entscheiden, wobei zu beachten ist, daB 
die Anschauungen tiber Gefahrlichkeit oder Ungefahrlichkeit gewisser 
Krankheiten, z. B. der Maseru, schwankend sind. Als Leitsatz mag 
gelten, daB es sich um eine Krankheit handeln solI, die eine Todesgefahr 
oder die Gefahr einer schweren und dauernden Schadigung, z. B. Er
taubung nach Scharlach, in sich birgt. Die Verbreitung eines harmlosen 
Hustens oder Schnupfens oder z. B. der Roteln faUt nicht unter den 
Art. 2311. In der umstrittenen Frage, ob auch Geschlechtskrank
heiten in den Bereich des Art. 231 gehoren, mag man davon ausgehen, 
daB Gonorrhoe, weicher Schanker und Syphilis sieber gefabrlicbe tiber
tragbare Krankheiten sind. Die Scbwierigkeiten liegen im Beweis, durcb 
den festgestellt werden muB, daB der Tater schuldhaft eine Ubertragung 
(Ansteckung) verursacht bat mit der Wirkung, daB durcb die Ansteckung 
einer Person weitere Menscben in Gefabr gebracht werden 2; siebe aucb 
unten 2. 

2. Die Tat bestebt in der Verbreitung der Krankbeit. Das setzt, 
als primaren Erfolg, voraus, daB die Krankheit vom Tater mindestens 
bei einer Person verursacbt und daB daraus eine - wenigstens abstrakte 
- Gemeingefabr fUr einen weiteren, bestinnnten oder unbestimmten Per
sonenkreis sicb ergibP. Auch durch Unterlassung, insbesondere durcb 
Mif3acbtung gebotener bygieniscber SicberungsmaBnabmen, kann sicb 
der Tatbestand erftillen 4. 

1 Die Literatur zeigt in diesen Fragen begreiflicherweise Unsicherheit; vgl. 
GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 3,372 (Zweifel hinsichtlich der Grippe); E. MULLER: 
eodem, 376. Kasuistik bei FELDER: 30f. (Unterscheidung zwischen eigentlichen 
Seuchen und weniger gefahrlichen ansteckenden Krankheiten); COTTIER: 187 ff. 
(Hinweis auf die Gesetzesmaterialien). 

2 Dazu schon oben § 7 III 1 und dort zitierte Literatur, ferner noch COTTIER: 
19lf.; FELDER: 3lff., 72ff. Ablehnend ZELLER: Kommentar zurcher. StGB. § 223, 
N.1 mit der Begrundung, die Geschlechtskrankheiten k6nnten nur "unter 
besonderen Umstanden von einem Individuum auf ein anderes ubertragen werden, 
sie tragen nicht ihrer Natur nach die "Gefahr groiler Ausbreitung" in sich. Ab
lehnung auch hinsichtlich der Tub er k ulo se, "weil die Tuberkelbazillen allgemein 
verbreitet sind". Vgl. auch FELDER: 37f., 57f., 86ff. Anders bezuglich der Tuber
kulose LOGoz: StenBull. NR. 1929,549. 

3 Zu diesem Begriff der Verbreitung ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 3, 37l. 
GAUTIER: eodem, 372: "C'est un delit de resultat. Mais il n'est pas necessaire du 
tout que la propagation ait consiste a transmettre la maladie a plusieurs personnes. 
Un seul cas suffit. Un cas de propagation peut etre suivi de beaucoup d'autres." 
Vgl. auch BINDING: Lb., 2 I, 89; Zurcher Bl. 15, Nr. 24: Verbreiten heiilt, dail die 
Krankheit an einem anderen Ort zum Ausbruch kam. Ferner COTTIER: 186f., 193f.; 
FELDER: 65ff. (gegen die Gestaltung als Verletzungsdelikt). 

4 Gut ZURCHER: Erlauterungen, 284f. Siehe besonders den Tatbestand Basel
stadt § 171, auch PoIStG. ~ 82. . 
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Ta ter konnen der mit der Krankheit Behaftete, aber auch Dritt
personen sein, die z. B. den Verkehr mit einem isolierten Kranken ver
mitteln oder die SchutzmaBnahmen beim Bestehen einer Epidemie in 
den Wind schlagen (Hausgenossen des Kranken, Krankenwarter, Arzte, 
Reisende usw.). 

Ziff. 1 I des Art. 231 stellt die vorsatzliche Tat unter die Strafe: 
Gefangnis von einem Monat bis zu 5 Jahren. Der Vorsatz muB aIle Tat
bestandsmomente: die Verbreitung einer gefahrlichen ubertragbaren 
menschlichen Krankheit umfassen 1. DaB das mit direktem Vorsatz oder 
gar mit Absicht geschieht, wird selten genug sein 2. Dagegen kann viel
leicht ein dolus eventualis seine Rolle spielen, wobei fur die Praxis die 
Grenzziehung gegenuber bloBer Fahrlassigkeit oft nicht leicht sein wird. 

Beim Vorsatzdelikt hebt das G. in Ziff.l II mit der erschwerten Straf
drohung: Zuchthaus bis zu 5 Jahren den Fall heraus, daB der Tater aus 
gemeiner Gesinnung gehandelt hat (vgl. ahnlich Art. 145 II). 

3. Haufiger als die Vorsatztat kommt eine fahrlassige Krankheits
verbreitung in Frage. Art. 231 Ziff. 2 sieht dafur Gefangnis oder BuBe 
als Strafe vor. DaB in der bisherigen Rechtsprechung zu diesem Tat
bestand kaum Urteile zu finden sindJ hangt mit der Mangelhaftigkeit der 
kantonalen Bestimmungen, aber auch mit Beweisschwierigkeiten zu
sammen 3. 1m Interesse der Wahrung der Volksgesundheit ist ein schar
feres Zugreifen wunschenswert. - 1m Einzelfall ist die Fahrlassigkeit 
nach MaBgabe des Art. 18 III des G. zu priifen. Die Verletzung sanitats
polizeilicher Vorschriften erfullt den Tatbestand des Art. 231 fUr sich 
allein noch nicht, auch wenn eine Krankheitsiibertragung erfolgte 4 • 

4. Das Verhaltnis des Art. 231 zu der sanitatspolizeilichen Epide
miengesetzgebung, die Verwaltungs- und Ubertretungsstrafrecht dar
stellt, ist festzustellen: Die Hervorhebung der Bestimmungen des BGes. 
von 1886 betreffend MaBnahmen gegen gemeingefahrliche Epidemien als 
Beispiel geniigt. Es schreibt "beim Herannahen einer gemeingefahrlichen 
Epidemie" die Kontrolle des Trinkwassers, der Lebensmittel und Woh
nungen, die Bereithaltung von angemessenen Absonderungslokalen usw. 
vor (Art. 2). Die Art. 3, 4 und 7 bestimmen uber Anzeigepflichten, 
Krankenisolierung und arztliche Uberwachung, Kranken- und Leichen-

1 FELDER: 59f. 
2 In der Gesetzesberatung wurde erwogen, an Stelle vqn "vorsatzlich" zu sagen: 

Wer "wissentlich" oder: wer "absichtlich" oder: wer "in Kenntnis der Ansteckungs
gefahr vorsatzlich" verbreitet; vgl. namentlich Prot. II. ExpKom. 3, 376f. 

3 Auf die Beweisschwierigkeiten macht namentlich FELDER: 67ff. aufmerksam. 
4 ZURCHER: Erlauterungen, 286. Die Schwierigkeiten zeigt das Beispiel von 

LANG: Prot. II. ExpKom. 3,370: SolI man die Mutter strafen, die ihr scharlach
verdachtiges Kind noch zur Schule schickt? Vgl. dazu FELDER: 26f., 61, ferner 
Ziircher Bl. 23, Nr. 192 (MiJ3achtung behOrdlicher Vorschriften iiber die Pocken
schutzimpfung). 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 35 
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transport, Verkehr mit ansteckenden Waren, MaBnahmen, um das Land 
gegen das Eindringen epidemischer Krankheiten zu schiitzen usw. Nicht
beachtung und Umgehung solcher MaBnahmen werden mit BuBe von 
10-500 Franken, in schweren Fallen mit BuBe bis auf 1000 Franken be
droht (Art. 9 I und II). Ausdriicklich wird die Anwendung der kanto
nalen Strafgesetze - jetzt Art. 231 des G. - vorbehalten. - Bei der 
Ubertretung der Vorschriften der Epidemiengesetzgebung handelt es sich 
nicht um schuldhafte Krankheitsverbreitung, sondern nur um die MiB
achtung vonN ormen zur Verhinderung und Bekampfung von Epidemien 1. 

Konkurrenzen des Art. 231 sind moglich mit Art. 232 (Verbreiten von 
Tierseuchen), wenn der Tater die Verbreitung einer auf Menschen und 
Tiere iibertragbaren Krankheit verursacht hat (Maul- und Klauenseuche, 
Tuberkulose, Tollwut usw.), ferner mit Art. 234 (Verunreinigung von 
Trinkwasser) 2. 

II. 1. Der Art. 232 des G.: Verbreitung von Tierseuchen schlieBt sich 
in der Gestaltung des Tatbestandes an den Art. 231 an. Fiir das Tat
bestandsmoment der Ver breitung gilt bereits Gesagtes (oben 12). Als 
Tater kommen beim Tierseuchendelikt die Besitzer erkrankter Tiere, aber 
auch beliebige Drittpersonen, die Zwischentrager sein konnen, in Be
tracht. Entsprechend dem Art. 231 enthalt Art. 232 Ziff. 1 I den Grund
tatbestand der vorsatzlichen Verbreitung mit der Strafdrohung: Ge
fangnis. Der erschwerte Tatbestand (Abs. II) mit der Strafdrohung: 
Zuchthaus bis zu 5 Jahren steht unter der doppelten Voraussetzung, daB 
der Tater aus gemeiner Gesimmng einen groBen Schaden verursacht hat. 
Das stimmt mit del' Fassung von Art. 145 II (qualifizierte Sachbescha
digung) iiberein. Der Vorsatz des Taters muB auch die SchadensgroBe 
- selbstverstandlich nicht zahlenmaBig - umfassen (oben § 43 II 2). 
Die fahrlassige Tat ist mit Gefangnis oder BuBe bedroht. 

2. Der Randtitel des Art. 232, del' von der Verbreitung von Tier
seuchen spricht, wird im Text dahin verdeutlicht, daB es sich urn eine 
Seuche unter Haustieren, urn Tiere, die der Mensch zur Nutzung oder 
aus Liebhabereihalt und ziichtet, handeln muB 3. Dabei ist, entsprechend 

1 ZURCHER: Erlauterungen, 285 und Prot. II. ExpKom. 4,100; COTTIER: 182. 
FELDER: 18f., 39 und 62 spricht von einer subsidiaren Geltung der Epidemiengesetz
gebung. Das ist zweifelhaft. Das Delikt des Art. 231 und die Ubertretungen der 
Epidemiengesetzgebung liegen auf verschiedenen Ebenen. Ein Tater kann sich 
konkurrierend sowohl na,ch G. Art. 231 wie nach der Sondergesetzge1;mng strafbar 
machen. RegelmaJ3ig wird allerdings die Polizeiiibertretung bei der Erfiillung des 
Tatbestandes gemaJ3 Art. 231 des G. in diesem aufgehen. Aus der Rechtsprechung 
zum Epidemiengesetz: BE. 49 I, Nr. 45; 50 I, Nr. 53. 

2 ZURCHER: Erlauterungen, 284. tiber weitere Konkurrenzmiiglichkeiten mit 
Tiitung, Kiirperverletzung usw. s. FELDER: 40ff., 63ff. Siehe aueh unten II 2 
und § 90. 

a Seuchenverbreitung unter frei lebenden Tieren beriicksichtigt die Gesetz
gebung nicht; vgl. ZURCHER: Erlauterungen, 287; COTTIER: 197f. 
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dem Verhii,ltnis zwischen Art. 231 und der Epidemiengesetzgebung, die 
Beziehung zur Tierseuchengesetzgebung zu beachten. Das BGes. vom 
13. Juni 1917 (GesSlg. 34, 125ff.) nennt als Tierseuchen, d. h. als liber
tragbare gemeingefahrliche Tierkrankheiten, die Rinderpest, die Lungen
seuche des Rindviehs, die Maul- und Klauenseuche, den Rotz, die Wut, 
den Milzbrand, den Rauschbrand, den Rotlauf der Schweine, die 
Schweineseuche und die Schweinepest (Art. 1 I). Der Bundesrat ist be
fugt, die V orschriften des Gesetzes auf andere gemeingefahrliche Tier
krankheiten ganz oder teilweise fUr anwendbar zu erklaren (Art. 1 n und 
Art. 3) 1. Nach Art. 2 des Tierseuchengesetzes ist der Bundesrat befugt, 
dieses Gesetz bis zum ErlaB einer besonderen Tuberkulosegesetzgebung 
auch auf die Tuberkulose des Rindviehes, soweit es sich urn auBerlich 
erkennbare Folgen handelt, zur Anwendung zu bringen. Das am 13. Juni 
1928 erlassene BGes. betreffend MaBnahmen gegen die Tuberkulose 
(GesSlg.44, 731ff.) ist so sehr auf die Tuberkulose des Menschen zu
geschnitten, daB sich aus ihm kaum Bestimmungen zur Bekampfung der 
Rindertuberkulose herauslesen lassen 2. Die an den Art. 2 des Tier
seuchengesetzes sich anschlieBende YO. vom 9. Marz 1934 (GesSlg. 50, 
205ff) liber die Bekampfung der Rindertuberkulose hat jetzt das be
sondere Recht geschaffen. - Das Verhaltnis der Tierseuchengesetz
gebung zu Art. 232 ist das gleiche wie die Beziehung zwischen Art. 231 
und der Epidemiengesetzgebung: Die Sondergesetze enthalten Ordnungs
vorschriften zur Verhinderung und Bekampfung von Seuchen (nament
lich Tierseuchengesetz Art.40ff.). Art. 232 dagegen setzt eine schuld
hafte Seuchenverbreitung voraus. Konkurrenzen der Bestimmungen 
der Seuchengesetze mit dem Tatbestand des Art. 232 sind moglich 3. 

nI. Beim dritten Tatbestand der Gruppe, dem Verbreiten von fUr die 
Land- und die Forstwirtschaft geflihrlichen Schadlingcn (Art. 233), der 
technisch und in den Strafdrohungen fUr das Vorsatz- und fur das Fahr
lassigkeitsdelikt gleich wie der Art. 232 gestaltet wurde, ist lediglich noch 
auf das Verhaltnis zu der Nebengesetzgebung aufmerksam zu machen. 
Das BGes. vom 22. Dezember 1893 - mit Abanderungen vom 5. Ok
tober 1929 - betreffend die Forderung der Landwirtschaft (GesSlg. 14, 
209ff.; 46, 5ff.) ermachtigt den Bundesrat, SchutzmaBregeln gegen die 

1 Zusammenstellung del' el'ganzenden Bundesrats.Vel'ol'dnungen bei GIACO
METTI: Das 6ffentliche Recht del' Schweiz (2. AufI.), 1161 f.; vgl. z. B. die VO. vom 
18. April 1923 liber die Aufnahme der Milbenkrankheit der Bienen in das Tier
seuchengesetz (Eidg. GesSlg.39, 107f.), ferner BBI. 1940 I, 1113ff. 

2 Art.45 del' Vollziehungs-VO. vom 20. Juni 1930 zum Tuberkulosegesetz 
(GesSlg. 46, 413ff.) vel'weist immerhin mit Bezug auf die Viehtuberkulose "und ihre 
Ubertl'agung auf den Menschen" auf die VO. vom 23. Februar 1926 betreffend den 
Vel'kehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstanden und auf die VO. vom 
29. Januar 1909 betl'effend das Schlachten, die Fleischschau und den Verkehr mit 
Fleisch und Fleischwaren. 

3 Gut BAUMANN: StenBul1. StR. 1931, 550. 

35* 
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Verbreitung der Reblaus 1 und anderer pflanzlicher Schadlinge 2 anzu
ordnen (Art. 12). - Auch diese Sondergesetzgebung stellt Verwaltungs
und Polizeirecht dar. Sie kann mit dem Tatbestand des Art. 233, der 
schuldhaften Schadlingsverbreitung, in Konkurrenz treten. Zum Tat
best and der Sachbeschadigung (Art. 145) steht der Art. 233 im Verhalt
nis der Spezialitat. 

§ 90. Verunreinigung von 'rrinkwasser. Nebengesetze. 
Gesundheitsschadliches Futter. 

Literatur. STOOSS: Grundziige, 2, 369ff. -KITZINGER: YD. Bes. Teil, 9, ll9ff., 
13lff. - ESSER: Die Vergehen des eidgenoss. Lebensmittelgesetzes, Ziircher Diss. 
(1927). - GOLDENBERG: Die Lebensmittelkontrolle nach eidgenoss. Recht, Ziircher 
Diss. (1917). - THALMANN: Kompetenzen und Verfahren del' Behiirden des eidg. 
Lebensmittelpolizeigesetzes, Berner Diss. (1929). - WUTHRICH: Die Gerichtstands
ordnung des Lebensmittelgesetzes, Berner Diss. (1932). - REMUND: Uber die 
medizinische Bedeutung del' Gefahrdungsgesetzgebung, Ziircher (med.) Diss. (1916), 
14, 68ff. - ZOLLIKOFER: Die eidgenoss. Betaublmgsmittelgesetzgebung, Ziircher 
Diss. (1932). - LOGoz: Z. 35, 150ff. - MAIER: Del' Kokainismus (1926). 

1. Auch bei den hier zu einer Gruppe zusammengefaBten Delikten 
kann es sich urn Krankheitsverursachung und Krankheitsverbreitung 
handeln. Aber im Gegensatz zu den Art. 231-233 ist ein solcher Erfolg 
nicht erforderlich. Die Art. 234-236 des G. sind a bstrakte Gefahr
dungsdelikte (siehe oben schon § 83 II). 

II. 1. Der in Art. 234 als Verunreinigung von Trinkwasser benannte 
Tatbestand wird in kantonalenRechten drastisch als Brunnenvergif
tung bezeichnet, wobei die Gesetze haufig neben der "Brunnenvergif
tung" die Vergiftung von Lebensmitteln, Getranken und anderen Ge
brauchswaren erwahnen. Wie un sic her und uneinheitlich die Gestaltung 
des Tatbestandes ist, der iibrigens selten zur Anwendung kommt, zeigen 
einige Beispiele: Nach Ziirich § 136 list wegen gemeingefahrlicher 
Vergiftung strafbar, wer in der Absicht, Menschen an der Gesundheit 
zu schadigen, Brunnen, Wasserbehalter oder Lebensmittelvorrate in einen 
Zustand versetzt, in welchem deren Benutzung einer groBeren Zahl von 
Personen gefahrlich werden kann. Ein Schadenserfolg ist nicht gefordert. 
Qualifiziert ist die Tat - mit del' schweren Strafdrohung: 5-15 Jahre 
Zuchthaus -, wenn sie einen bleibenden gesundheitlichen Nachteil fiir 
einen Menschen odeI' des sen Tod zur Folge hatte, "ohne daB del' Tater 
dieses beabsichtigte" (§ 136 II). Das ist typische Erfolgshaftung. Eigen
artig ist auch Bern Art. 124, del' die Vergiftung von Brunnen und von 
Sachen, wenn durch deren GenuB odeI' Gebrauch jemand das Leben ver-

I Dazu die internationale Phylloxera-Ubereinkunft von 1881/1889; v. SALIS: 
Schweizer. Bundesrecht, 1, 13ff.; BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 5, 771. 

2 Weitere Beispiele: falscher Mehltau del' Reben, Schildlaus des Obstes, Kar
toffelkrebs; dazu BURCKHARDT: a. a. O. 790f., 793f.f; Nonnenspinner del' Nadel
holzer. 



§ 90. Verunreinigung von Trinkwasser. Nebengesetze. 545 

liert, mit der Strafe des Mordes bedroht. Hat dagegen "niemand das 
Leben verloren, so tritt die Strafe des Versuches ein". Mit ahnlicher 
Scharfe und fast uberall auf die Erfolgshaftung abstellend bestimmen 
auch Luzern §§ 105/06, Glarus § 92, Aargau §§ 134/35 (mit Milderung 
gemaB § 1 des Erganzungsgesetzes IV von 1932, wenn der Todeserfolg 
vom Tater weder beabsichtigt war, noch von ihm vorausgesehen werden 
konnte). Bemerkenswert ist u. a. Basel § 170, der auch die fahrlassige 
gemeingefahrliche Vergiftung, wenn dadurch ein Schaden oder der Tod 
eines Menschen verursacht wurde, berucksichtigt (Abs. II) 1. 

2. Auch liier bringt der Art. 234 des G. die erwunschte Losung, die, 
allerdings mit einer scharferen Strafdrohung fur das Vorsatzdelikt, bereits 
in Freiburg Art. 140 gilt 2. 

An die Stelle des zu engen und unsicheren Begriffs der Vergiftung 3 

von Brunnen, Wasserbehaltern usw. tritt das Moment: Verunreini
gung von Trinkwasser fur Menschen oder Haustiere mit gesundheits
schadlichen Stoffen4 • Wie in den Art. 231 und 232 sollen Menschen 
und Haustiere gegen eine Gemeingefahr geschutzt werden. Der Schutz 
freilebender Tiere, des Wildes der Vogel, der Fische bleibt der Sonder
gesetzgebung uberlassen 5. - Ob es sich um einen gesundheitsschadlichen 
Stoff handelt, muB der Richter, unter Umstanden mit der Unterstutzung 
von Sachverstandigen, im Einzelfall prufen und feststellen, daB eine 
"Verunreinigung" von einer Art und in einem MaB gegeben ist, daB eine 
Gefahr fur Leib und Leben von Mensch oder Tier entsteht6• Der Tat
bestand des Art. 234, mindestens das Vorsatzdelikt, ist ein schweres Ver-

1 Weitere kantonale Daten bei STOOSS: Grundztige, 2, 367f.; vgl. auch schon 
oben § 88 I. Beachtlich flir die Unsicherheit, eine befriedigende Umgrenzung des 
Tatbestandes zu finden: Prot. II. ExpKom. 2, 221ff., 659ff. 

Z Ahnlichauch Waadt Art. 227 (Contamination d'eau) mit dem Zusatz in Art.288 : 
La contamination d'eau n'est pas punissable, si elle ne met en danger que l'auteur 
ou sa propre chose. Est reserve Ie cas OU l'acte constitue un autre delit ou un element 
d'un autre delit. 

3 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 3, 381: difficile de donner une definition satis
faisante de la substance toxique; THORJliANN: eodem, 382. Vgl. auch GYR: Die 
Vergiftung als GefahrdungsdeIikt, Leipziger Diss. (1904), 13ff. (Gift als lebens
gefahrdendes Mittel). 

4 In Art. 156 desVE.1908 war die Verunreinigung mit "giftigen Stoffen" noch 
erschwerend herausgehoben. Dazu ZURCHER: Erlautcrungen, 288f. Ferner Prot. 
II. ExpKom. 3, 367, 380ff. 

5 BGes. vom 10. Juni 1925 tiber Jagd und Vogelschutz (Eidg. GesSlg.41, 727ff.), 
vgl. z. B. Art. 43 Ziff. 1 I (widerrechtIiches Giftlegen); BGes. vom 21. Dezember 
1888 betreffend die Fischerei (GesSlg. 11, 62ff.), Art. 21: Verbot, in Fischgewasser 
Fabrikabgange oder andere Stoffe in der Weise einzuwerfen oder abflieBen zu lassen, 
daB dadurch der Fisch- oder Krebsbestand geschadigt wird. 

6 REJliUND: 14 nennt Verunreinigung einer Wasserleitung durch Beschmutzen 
der Reservoir; Anstreichen der Reservoirwande mit blei- und arsenhaltiger 
Farbe. 
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brechen. Bagatellen, die bei der Gesetzesberatung erwahnt wurden 1, er
fullen das Gesetz nicht. 

Entscheidend ist die Verursachung einer gemeinen Gefahr. Mit Vor
satz - Strafdrohung: Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Gefangnis nicht 
unter 1 Monat - wird die Tat begangen, wenn der Tater mit Wissen Ulid 
Willen dem Trinkwasser einen gesundheitsschadlichen Stoff beimischt. 
Die weitere Absicht, Menschen oder Tiere zu schadigen oder zu gefahrden, 
ist nicht erforderlich 2. Fahrlassige Verubung - Strafdrohung: Gefang
nis oder BuBe (Art. 234 II) - mag eher als das Vorsatzdelikt vorkommen. 
Als Beispiel wurde die "Vergiftung" von Quellen durch kunstliche Dun
gung von Wiesen genannt (Prot. II. ExpKom. 3, 381). 

Geht der Vorsatz eines Taters, der Trinkwasser "verunreinigt", auf 
Totung oder Gesundheitsschadigung eines Menschen oder eines Haus
tieres, so sind die entsprechenden Bestimmungen (Art. 112, 122f., 145: 
Mord, Korperverletzung, Sachbeschadigung) anzuwenden. Auch fahr
lassige Totung oder Korperverletzung (Art. 117, 125), unter Umstanden 
auch die Individualgefahrdung gemaB Art. 129 und die Art. 231 und 232 
(Verbreitung menschlicher Krankheiten und von Tierseuchen) 3 konnen 
in Betracht kommen. 

III. Eine Erorterung bestimmter Straftatbestande der Sondergesetz. 
gebung, insbesondere des BGes. yom 8. Dezember 1905 betreffend den 
Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstlinden (LMG.) ist anzu
schlieBen. Die Entwurfe (VE. 1903 Art. 147; 1908 Art. 157 und 159 und 
auch noch der E. 1918 Art. 200 und 201) enthielten Bestimmungen gegen 
das Herstellen und das Inverkehrbringen gesundheitsschadlicher Waren 
- Lebensmittel, G3nuBmittel, Gebrauchsgegenstande - fur Mens chen 4. 

In der parlamentarischen Beratung wurden diese Bestimmungen ge
strichen mit der Begrundung, die Ordnung solIe der Sondergesetzgebung 
vorbehalten bleiben 5. 

1 Ein Alkoholgegner meinte - wohl scherz haft -, nach dem G. sei auch straf
bar, wer gutes Quellwasser mit Wein "verunreinige"; LANG: Prot. II. ExpKom. 3. 
382, auch 8, 288. 

2 THORMANN-V. OVERBECK: Art. 234, N. 3. 
3 Siehe oben § 89 I 4. 
4 Dazu ZURCHER: Erlauterungen, 290ff.; Prot. II. ExpKom. 3, 385ff.; 4, 

102ff. - Uber die frlihere kantonale Gesetzgebung betreffend Lebensmittel- und 
Warenfalschung STOOSS: Grundzlige, 2, 37lff.; ESSER: 2ff. 

5 StenBull.NR. 1929, 548f.; StR. 1931,549; vgl. schon Prot. II. ExpKom. 3, 
389f. - Der am 11. Juli 1897 in die BV. aufgenommene Art. 69 bis bestimmt in 
Abs. I: Der Bund ist befugt, gesetzliche Bestimmungen zu erlassen: a) liber den 
Verkehr mit Nahrungs- und GenuBmitteln; b) liber den Verkehr mit anderen 
Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstanden, soweit solche das Leben oder die Ge
sundheit gefahrden kiinnen. Zur Geschichte der Verfassungsbestimmung ESSER: 
22ff. mer die daran anschlieBende Bundesgesetzgebung liber die Lebensmittel
polizei BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 3, 600ff.; ESSER: 24ff., 86ff.; 
GOLDENBERG: 34ff. 
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1. Die Art. 36 und 37 des Lebensmittelgesetzes, Strafbestimmungen 
gegenLebensmitteWilschung zum Zwecke der Tauschung in Han
del und Verkehr und gegen das Inverkehrbringen gefalschter Lebens
mitteP, werden durch das eidgenoss. StGB. aufgehoben (Art. 398 lit. f). 
An ihre Stelle treten die Bestimmungen iiber die Warenfalschung 
(Art. 153 -155 des G.) ; unten § 92. 

2. Erhalten bleiben die in Art. 38 des Lebensmittelgesetzes umschrie
benen Vergehenstatbestande. 

a) Nach Art. 38 list strafbar, wer Lebensmittel, oder Gebrauchs
und Verbrauchsgegenstande so herstellt oder behandelt, daB ihr Ge
nuB oder Gebrauch gesundheitsschadlich oder lebensgefahr
lich ist. Das sind abstrakte Ge£ahrdungsdelikte 2• Schutzobjekt ist die 
menschliche Gesundheit 3 • Del' Art. 38 des LMG. gehort in den Kreis der 
Delikte gegen die offentliche Gesundheit (G. Art. 231ff.). Das LMG. 
schiitzt aber iiberdies den reellen Produzenten und Handelsmann und 
den Konsumenten gegen MiBbrauch und Betriigerei. Die "Uberuahme in 
das G., wie die Entwiirfe es vorsahen, ware zweckmaBig gewesen. 

An erster Stelle steht die Sorge um reelle L e ben s mit t e 14. Konsu
ment ist der Mensch. Die YO. vom 26. Mai 1936 zum LMG. (Eidg. 
GesSlg.52, 305f£.) mit Abiinderungen und Erganzungen vom 19. April 
1940 (GesSlg. 56, 369ff.) umschreibt in Art. 2 und in Art. 39f£. in breiter 
Kasuistik, was als Lebensmittel zu gelten hat: teste und fliissige Stoffe 
und Erzeugnisse, die sich durch den Gehalt an fiir den Au£bau oder 
Unterhalt des menschlichen Korpers notwendigen Stoffen auszeichnen, 
feruer Spezialnahrungsmittel (Malzextrakt, Spezialbrote usw.), Gewiirze 
und GenuBmittel usw. Das Bundesgericht hat festgestellt, daB die in 
den Verordnungen zum LMG. enthaltenen Aufzahlungen nicht er
schopfend und fUr den Strafrichter auch nicht bindend sind 5. Es be
zeichnet als Lebensmittel zunachst alles, was zur Ernahrung des mensch
lichen Korpers tauglich und notig ist, iiberdies alles, was vom gesunden 
Menschen genossen wird und vom Magen aus am Stoffwechsel des 
menschlichen Korpers teilnimmt, auch kiinstliche Produkte, z. B. 

1 Uber das Verhaltnis zwischen Art. 36 und 37 (das Inverkehrbringen konsu
miert die Falschungshandlung) Zentralblatt fiir Staats- und Gemeindeverwaltung, 
40,588. 

2 ESSER: 90. 

3 BE. 42 I, 23Of. 
4 Die Verfassungsbestimmung Art. 69 bis lit. a spricht von Nahrungs- und 

GenuBmitteln. Art. 1 lit. a des LMG. fiigt dem Begriff "Lebensmittel" in der 
Klammer erklarend die Worte: Nahrungs- und GenuBmittel bei. Zu den Begriffen 
Lebensmittel, Nahrungs- und GenuBmittel, Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstande 
vgl. auch GOLDENBERG: 5ff. 

5 So mit Bezug auf Gebrauchsgegenstande: BE. 49 1,472; 50 I, 346f. 
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Joghurt, Fleischextrakte 1. In dieser Umschreibung sind aber bestimmte 
GenuBmittel, die, wenigstens bei bestimmungsgemaBem Verbrauch, 
nicht durch den Magen gehen, z. B. der Tabak, nicht enthalten. Zieht 
man jedoch zur Auslegung des Art. 38 den Art. 1 lit. a des LMG.: Lebens
mittel-, Nahrungs- und GenuBmittel heran, so erweitert sich der Kreis 
um Stoffe, die, ohne der Ernahrung zu dienen, dem menschlichen Korper 
durch den Mund zum Genusse zuge£iihrt werden 2. 

Ais Deliktsobjekte nennt der Art. 38 iiberdies Gebrauchs- und Ver
brauchsgegenstande. Die YO. Art. 2 Ziff.5 und Art. 449ff. zahlen 
auch hier eine lange Reihe von Beispielen auf: lebens- oder gesundheits
gefahrliche Geschirre, Gerate, Materialien, die bei der Lebensmittel
£abrikation oder beim Handel mit Lebensmitteln zur Verwendung ge
langen, Haushaltswaren, Gegenstitnde des aIlgemeinen Bedarfs, Spiel
waren, kosmetische und andere Korperpflegemittel. Ais Gebrauchs
gegenstande haben aIle Waren zu gelten, die bestimmungs- und er
fahrungsgemaB menschlichen Bediirfnissen dienen 3. V er br a u ch s
gegenstande im Besonderen sind Stoffe, die normalerweise von Men
schen konsumiert werden und nicht in die Kategorie der Lebensmittel 
gehoren. Wird eine solche Ware nicht bestimmungsgemaB verwendet -
ein Desinfektionsmittel wird getrunken, Lederschwarze am menschlichen 
Korper eingerieben - und entsteht dadurch Schaden, so sind Herstellung 
und Vertrieb selbstverstandlich straflos 4. 

b) Strafbar ist das Herstellen oder das Behandeln der genannten 
Waren. Herstellen bedeutet Erzeugung der gesundheitsschadlichen 
oder lebensgefahrlichen Produkte. Das Behandeln setzt eine ungefahr
liche Ware voraus, die durch bestimmte Einwirkungen, z. B. Farben von 
Nahrungsmitteln, ge£ahrlich wird (traiter, manipuler, denaturer) 5. Das 
Delikt ist mit der HersteIlung oder mit der gefahrdenden Behandlung 

1 BE. 39 I, Nr.40 (sog. Maggi-Wurze als Lebensmittel). Fur die Abgrenzung 
beachtlich Art. 3 der VO. zum LMG.: Unterscheidung, ob "eine zum GenuB be
stimmte Ware als Lebensmittel oder als Heilmittel zu beurteilen ist". - Zum Begriff 
Lebens-(Nahrungs-) und GenuBmittel feruer BINDING: Lb., 2 I, 74f. ESSER: 38ff.; 
THALMANN: 5ff. 

2 ESSER: 39f. - Art. 2 Ziff.4 der VO. nennt noch Farben, Konservierungs
mittel usw., die bei Nahrungsmitteln zur Verbesserung des Aussehens oder zur Er
zielung gr6Berer Haltbarkeit verwendet werden. 

3 Zahlreiche Einzelbeispiele bei ZURCHER: Erlauterungen, 291; COTTIER: (Lit. 
zu §83): 207ff.; BINDING: Lb. 2I, 83; THALMANN: 7ff.; vgl.auch LOGoz: Z.35, 154f. 
(gesundheitsschiidliche Spielwaren). 

4 ESSER: 90; ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 3,387: Der zu erwartende Ge
brauch muB die Gefahr der Schiidigung nahelegen. Art. 157 des VE. 1908 wollte 
bestimmen, daB die Herstellung oder Behandlung der ''Yare derart sein musse, daB 
der GenuB oder Gebrauch, "fur den die Ware bestimmt ist oder zu dem sie voraus
sichtlich dienen wird", die Gesundheit schiidigt oder gefahrdet. Vgl. auch BE. 
50 I, 348. 

5 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 3, 387f. 
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der Ware vollendet. Aus den Worten "gesundheitsschadlich oder lebens
gefahrlich" in Art. 38 konnte man zwar schlieBen, daB entweder e:ne 
Lebensgefahr oder ein Gesundheitsschaden (Erfolg) eingetreten sein 
muB. Aber diese Auslegung ist nicht verntinftig, weil die Unterscheiclung 
nicht durchfiihrbar ist. Entscheidend ist, daB der Tater in jedem Fall 
eine Gemeingefahr verursacht. Sie ist mit der Existenz der Ware ge
geben 1. 1st eine Gesundheitsschadigung eingetreten, so ist die An
wendung der Bestimmungen tiber die Korperverletzung zu prtifen. 
Art. 38 V des LMG. behalt die Bestimmungen tiber Delikte gegen die 
Gesundheit oder das Leben ausdrticklich vor2. 

Strafbar ist nach Art. 38 II ferner das Feilhalten oder sonstige 
1nverkehrbringen. Ob, wer feilhalt, schon in Verkehr gebracht hat, 
ist sehr zweifelhaft 3 • Umfassender und besser bestimmte Art. 159 des 
VE. 1908: feilhalten, in Verkehr bringen, einfiihren, ausfiihren, lagern. 
Damit kommt der Gedanke, daB ein abstraktes Gefahrdungsdelikt ge
schaffen werden soUte, zu klarem Ausdruck. Der Ausdruck 1nverkehr
bringen in Art. 38 II muB in dem Sinne weit verstanden werden, daB er 
jede Tatigkeit, eine Ware anderen zum Gebrauch zuganglich zu machen, 
umfaBt 4 . Art. 4 der YO. zum LMG. erklart tibrigens, sehr weitgehend, 
Inverkehrbringen im Sinne des Gesetzes bedeute das "Gewinnen, Her
stellen, Lagern oder Anktinden zum Zwecke des Verkaufes sowie das 
Einfiihren, Feilhalten und Verkaufen" 5. - Wenn der Tater, der die 
Ware hergestellt oder behandelt hat, sie auch in den Verkehrbringt, so ist 
er nur auf Grund des Abs. I des Art. 38 zur Rechenschaft zu ziehen6• 

Tater des 1nverkehrbringens kann auch jeder Dritte sein. 

1 Unbefriedigend auch die Fassung in Art. 157 des VE. 1908: "die Gesundheit 
des Menschen schadigt oder gefahrdet". Gut ESSER: 92f. - Ob eine konkrete Gefahr 
iiberhaupt entsteht, und ob viele Menschen oder, im Einzelfall, nur ein Einzelner 
tatsachlich gefahrdet wird, ist gleichgiiltig; BINDING: Lb. 2 I, 81. Der gemeinge
fahrliche Charakter des Delikts entfallt dadurch nicht; anders wohl KITZINGER :125. 

2 Idealkonkurrenz zwischen K6rperverletzung und T6tung einerseits und dem 
Gefahrdungstatbestand des Inverkehrbringens ist m6glich; so auch ESSER: 97f., 
THALMANN: 21, a. M. GOLDENBERG: 48. 

3 FeilhaltenistAusstellen oderDarbieten von Warenzum Verkauf ;KITZINGER: 122. 
4 Zu dem Begriff ESSER: 55ff., 94f.; GAUTIER: 394: faits tendant a rapprocher 

du consommateur Ie produit nuisible; THALMANN: 13ff. 
5 Dazu THALMANN: 13ff.; Ziirich, Obergericht, JZ. 36, 304f. und Ziircher 

Bl. 39,371: Mit der Aufgabe der Ware zum Versandt durch Post, Bahn oder Auto 
wird das Inverkehrbringen erst eingeleitet. Das ist zu eng. Dagegen ist, auch nach 
dem Ziircher Entscheid, die Ware in Verkehr gebracht, sobald sie in die Verfiigungs
gewalt des Wiederverkaufers oder Konsumenten gelangt ist. Das ist selbstverstand
lich. Uber den Begehungsort beim Inverkehrbringen und die damit zusammen
hangenden Gerichtsstandsfragen WUTHRICH: 37ff., 44ff. (Ubiquitatstheorie); 
Ziircher Bl. 39, Nr. 166. 

6 So zu der bei Art. 36 und 37 des LMG. sich ergebenden entsprechenden Frage 
Ziircher Bl. 17, Nr. 52: Bringt der Falscher die Ware seIber in Verkehr, so erfiillt 
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c) Strafbar ist die vorsatzliche Tat. Die Strafdrohung des Art. 38 III 
lautet auf Gefangnis bis zu 2 Jahren und BuBe bis zu 3000 Franken oder 
auf Gefangnis oder auf BuBe allein. Die fahrlassige Tat 1 ist mit Gefangnis 
bis zu 6 Monaten und BuBe bis zu 1000 Franken oder mit Gefangnis oder 
BuBe allein bedroht. 

Durch Art. 398 lit. f des StGB. werden die materiellrechtlichen Be
stimmungen der Art. 43 (Ruckfall), 44 (Einziehung), 47 (Urteilsveroffent. 
lichung) des LMG. aufgehoben. Die entsprechenden Vorschriften des 
StGB. sind anzuwenden. Dagegen bleiben auch in Zukunft aus dem 
LMG. erhalten die Bestimmungen der Art. 39-412, ferner die Art. 45 
(Vernichtung und eventuell Verwertung der eingezogenen Waren), 46 
(Berufs- oder Gewerbeverbot, wenn der Tater die Tat in Ausubung eines 
konzessionierten Berufes oder Gewerbes begangen hat 3) und Art. 53 I 
("Ubertretungen" von geringer Bedeutung 4). 

IV. 1. Das Bundesgesetz vom 7. Marz 1912 betreffend das Verbot 
von Kunstwein und Kunstmost (Eidg. GesSlg. 28,641££.5) ist in 
seinen verwaltungsrechtlichenBestimmungen und den Straftatbestanden 
ahnlich wie das LMG. gestaltet. Die Art. 3 und 4 erklaren, was als 
Kunstwein und Kunstmost anzusehen ist. Verboten sind Einfuhr, Her
stellung, Lagerung und Feilhalten, auch von Mischungen von Stoffen 
zur Erzeugung (Art. 1 1,5). Erlaubt sind dagegen Herstellung und Lage
rung zum Gebrauch im eigenen Haushalt (Art. 1 II, 4). Auf das Her
stellen oder Lagern zum Verkauf steht Gefangnis bis zu 1 J ahr und BuGe 
bis zu 2000 Franken oder Gefangnis oder BuBe allein (Art. 8), auf das 
Einfiihren, Feilhalten oder Verkaufen bei Vorsatz die gleiche Strafe 
(Art. 9 I und II), bei Fahrlassigkeit BuBe bis zu 500 Franken (Art. 9 III 6. 

Art. 10 - Gesundheitsschadlichkeit oder Lebensgefahrlichkeit - ist dem 
Art. 38 des LMG., auch in den Strafdrohungen, nachgebildet (oben III 2). 

er damit nicht einen neuen Tatbestand; Berner Z.47, 620; vgl. ESSER: 76f.; 
BINDING: Lb. 2 I, 82. 

1 BE. 49 I, 473: Das Mail der geschuldeten Vorsicht ist je nach der Sachlage 
groiler oder geringer (gewerbsmaBige Herstellung und Zwischenhandler). 

2 Art. 41 enthalt die wichtige Bestimmung betreffend Ubertretungen, die in 
den Verordnungen zum LMG. enthalten sind, wenn Art. 38 nicht anwendbar ist; 
vgl. z. B. BE. 50 I, Nr. 56; FaIle nennt auch REMUND: 69f. 

3 Hier ware auch der - besser gefailte - Art. 54 des StGB. ausreichend ge
wesen. Vgl. BE. 44 I, Nr. 16: Weinhandel kein konzessioniertes Gewerbe. 

4 Kriterien des Begriffes "von geringer Bedeutung": BE. 46 I, Nr. 12. 
5 Die Materialien bei BURCKHARDT: Schweiz. Bundesrecht, 3, 670ff. (Schutz 

der offentlichen Gesundheit und Bekampfung von Falschungen und der Tauschung 
des Publikums); vgl. auch die YO. zum Gesetz vom 12. Dezember 1912 (GesSlg. 28, 
776ff.). 

6 Die Art. 8 und 9 sind ein Muster umstandlicher Gesetzgebung. - Zu Art. I I 
und 9 (Einfuhr von Kunstwein) BE. 40 I, Nr. 12: Begehungsort der Bestimmungs
ort der Ware, nicht der Ort, wo sie die Grenze iiberschreitet; Verantwortlichkeit 
sowohl des Lieferanten wie des Bestellers (1l2ff.). 
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Nach Art. 15 soIl eine Reihe von Bestimmungen des LMG. (Art.42ff.) 
auf das Kunstweingesetz entsprechende Anwendung finden. Soweit diese 
Vorschriften durch das StGB. aufgehoben sind (Art. 398 lit. f), entfallen 
sie auch fUr das Kunstweingesetz. Unter die Art. 8-10 fallende Uber
tretungen von geringer Bedeutung werden mit BuBe von hochstens 
50 Franken bedroht (Art. 14 I). Das entspricht Art. 53 des LMG. 

2. Aus der Alkoholgesetzgebung ist hier auBer Art. 32 bis der BV. 
(gebrannte Wasser, Alkoholmonopol) vor aHem das Absinthverbot 
hervorzuheben. Auch hier handelt es sich urn den S ch u t z d er off en t
lichen Gesundheit. Auf Grund des Art. 32ter der BV.! erging das 
Bundesgesetz vom 24. Juni 1910 betreffend das Absinthverbot (GesSlg. 
26, 1059ff.) mit derVoHziehungsverordnungvom5. Oktoberl910 (GesSlg. 
26, 1064£f.) 2. Art. 2 des Gesetzes und Art. 1 und 2 der YO. umschreiben, 
was als Absinth und Absinthnachahmungen zu gelten hat. Erlaubt ist 
die Verwendung des Wermutkrautes als Heilmittel und der aus dem 
Kraut gewonnenen pharmazeutischen Produkte (Art. 1 III). Strafbar 
sind Fabrikation, Einfuhr, Transport, Verkauf und Aufbewahrung zum 
Zwecke des Verkaufs 3, doch ist der Durchgangstransport der verbotenen 
Getranke gestattet (Art. 1 I und II). Auf die verbotenen Handlungen 
steht, gleich wie im LMG., bei Vorsatz Gefangnis bis zu 2 Jahren und 
BuBe bis zu 3000 Franken oder Gefangnis oder BuBe allein, bei Fahr
lassigk:eit Gefangnis bis zu 6 Monaten und BuBe bis iu 1000 Franken oder 
Gefangnis oder BuBe allein (Art. 3 I). Die in Art. 3 IV enthaltenen Ver
weisungen auf die Art. 42-52 des LMG. verlieren ihre Giiltigkeit, soweit 
diese Bestimmungen durch Art. 398 lit. f. des StGB. aufgehoben sind. 

3. Das BGes. vom 2. Oktober 1924 betreffend Betaubungsmittel 
mit der ausfiihrlichen YO. dazu vom 23. Juni 1925 iiber den Verkehr mit 
Betaubungsmitteln (GesSlg.41, 439ff., 446ff.) ist in Ausfiihrung der 
internationalen Opiumkonvention (Haager Konvention) vom 23. Januar 
1912, ergangen, die erst am 5. Juni 1924 von der Bundesversammlung 
genehmigt wurde. Dem die Opiumkonvention erganzenden internatio
nalen Abkommen iiber die Betaubungsmittel vom 19. Februar 1925 
(Genfer Opium-Konvention; GesSlg.45, 101ff.) ist die Schweiz am 
14. Juni 1928 beigetreten 4. - Ais Grundlage fiir das Betaubungsmittel-

1 BURCKHARDT: BV. (3. Aufl.), 264ff.; FLEINER: Bundesstaatsrecht, 391. 
2 Materialien bei BURCKHARDT: Bundesrecht, 3, 661 ff. 
3 Straffrei bleibt der Ankauf; BE. 41 I, Nr. 31. Strafbar ist dagegen auch die 

Fabrikation zum Eigengebrauch: BE. 53 I, Nr.24 (La fabrication est interdite 
d'une maniere absolue). 

4 Uber die, namentlich iiber die Genehmigung der Opiumkonvention von 1912, 
lange sich hinziehenden, miihsamen Beratungen die Daten bei BURCKHARDT: 
Bundesrecht, 3, 542ff. Uber friihere kantonale Ordnungen und Plane zur Bekamp
fung des Cocainismus usw. LOGoz: Z.35, 156ff.; ZOLLIKOFER: 33ff. Die Ent
stehungsgeschichte der internationalen Konventionen ist dargesteHt bei ZOLLIKOFER 
Iff., die SteHung der Schweiz: 29ff., 37ff. (Ratifikation des Abkommens von 1912). 
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gesetz haben die Art. 69 und 31 lit. d der BV., die Bestimmung iiber die 
Bekampfung bosartiger Krankheiten zu gelten, nicht Art. 69 bis, da 
es sich bei den Betaubungsmitteln weder um Nahrungs- oder GBnuB
mittel, noch um Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstande handelt 1 . 

Art. Iff. des GBsetzes und Art. 1 der YO. bezeichnen die erfaBten Opiate, 
deren Herstellung und Inverkehrbringen von einer Bewilligung der zu
standigen kantonalen BehOrde abhangig ist (VO. Art. 6f£'). Prapariertes 
Opium (Rauchopium) und dessen Riickstande diirfen iiberhaupt nicht 
in den Verkehr gebracht werden 2. Aus den ausfiihrlichen, die Praventiv
maBnahmen erganzenden Strafbestimmungen ist der Art. 11 des Ge
setzes hervorzuheben, der, sehr umfassend, das un befugte Herstellen, 
Verarbeiten, Einfiihren, Ausfiihren, Kaufen, Besitzen, Lagern, Ver
kaufen, entgeltlich oder unentgeltlich Abgeben, zum Verkauf oder zur 
Abgabe Anbieten 3 mit Gefangnis bis zu 1 Jahr oder mit BuBe bis zu 
20000 Franken bedroht. Beide Strafen konnen miteinander verbunden 
werden. Strafbar sind iiberdies Personen, die sich durch Vorweisung 
eines gefalschten oder abgeanderten arztlichen Rezeptes die Produkte 
verschafft oder es versucht haben, ferner Apotheker, Arzte usw., die auBer 
in den wissenschaftlich gerechtfertigten Fallen, Opiate verordnen oder 
abgeben (Art. 11 IV und Art. 4). Auf Fahrlassigkeit steht BuBe bis zu 
5000 Franken. Bei Riickfall, und wenn eine mit der Handhabung des 
GBsetzes amtlich betraute Person (Kontrollorgane) die Bestimmungen des 
Gesetzes oder der YO. vorsatzlich iibertritt, gilt die verdoppelte Straf
drohung (Art. 16, 17). Konfiskationen gemaB Art. 18 und 19 des Ge
setzes erfolgen zu Handen der EidgenClssenschaft. tiber die Verwendung 
der konfiszierten Stoffe entscheidet das eidgenossische Gesundheitsamt 
(VO. Art. 45 I). ~ Wie im LMG. sind auch im Betaubungsmittelgesetz 
(Art. 11 V) die Bestimmungen iiber Bestrafung von Verbrechen und Ver
gehen gegen Leben und Gesundheit vorbehalten. Idealkonkurrenz ist 
moglich (oben III 2 b). 

1 Vgl. BURCKHARDT: a. a. O. 545f. Ausfiihrliche Erorterung del' verfassungs
rechtlichen Grundlage beiZoLLIKOFER: 48ff.; gegen Art. 69 bis der BV. als Grund
lage (57ff.). 

2 Reglementierung, Priiventiv- und KontrolimaBnahmen ZOLLIKOFER: 75 ff. , 
85ff., lO5ff. 

3 ZOLLIKOFER: 117f. - Ergiinzend erkliirt Art. 2 I del' VO., daB Betiiubungs
mittel nul' unter Beobachtung del' Vorschriften von Gesetz und YO. in den Verkehr 
gebracht werden diirfen und erliiutert den Begriff "Verkehr" mit den Worten: 
Herstellung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Feilhalten, Vermittlung, Kaufund 
Verkauf, Abgabe, Ein- und Ausfuhr, Transit (Abs. III). - Strafbar ist auch, wer 
die Stoffe ohne Bewilligung zu personlichem Gebrauch einfiihrt und lagert; Ziircher 
Bl. 30, Nr. 32. Die schweizerische Judikaturist spiirlich; beachtlich der Kommentar 
zum deutschen Opiumgesetz von 1920 in STENGLEIN: Strafrechtliche Nebengesetze 
(5. Aufl.), 1, 916ff.; vgl. auch LOUISE E. EISENLOHR: International Narcotics 
Control, Genfer Diss. (1934). 
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Eigenartig ist, daB das am gleichen Tag - 2. Oktober 1924 - wie 
das Betaubungsmittelgesetz ergangene Postverkehrsgesetz in Art. 60 II 
die Versendung von Opium, Morphium, Kokain oder anderen Betaubungs
mitteIn, durch die Post, wenn es "in verbotener Weise" geschieht, nur 
mit BuBe von 5-1000 Franken bedroht. 1m Verhaltnis zu Art. 11 des 
Betaubungsmittelgesetzes und zu Art. 2 der YO. ist das eine beim Post
versandt anzuwendende Sonderbestimmung. Zu prUfen bIeibt in jedem 
Fall, ob nicht auch ein Tatbestand nach dem Betaubungsmittelgesetz ge
geben ist. - Zu beachten ist hier endIich der Art. 45 des StGB., die MaB
nahme der Anstaltsversorgung von Rauschgiftkranken, die wegen eines 
Verbrechens oder Vergehens zu Gefangnis oder Haft verurteilt werden. 

V. Wahrend das StGB. die Bestimmungen gegen gesundheitsschad
liche LebensmitteI, GenuBmitteI und Gebrauchsgegenstande der Sonder
gesetzgebung uberlassen hat, ftihrt es in den Art. 235 und 236 den Kampf 
gegen das Rerstellen und Inverkeb.rbringen von gesundheitsschadlichem 
Futter fUr Raustiere. Eidgenossische Straftatbestande fehIten bisher. 
Das LMG. schutzt nur den Menschen. In wenig befriedigender Weise 
ordnen kantonale Rechte, z. B. Zurich § 222 (Legen von Gift oder an
deren gefahrdenden Stoffen in Futtervorrate, um Tiere anderer zu toten 
oder zu schadigen)1 . .AhnIich Bern Art. 200, Schwyz § 103 I (als Eigen
tumsschadigung behandeIt), Glarus § 125, Solothurn § 173, Genf Art. 345 
(Vergiftung von Haustieren). 

Die Vorentwurfe (VE. 1908 Art. 158) und der E. 1918 Art. 202 sahen 
nur die Herstellung von gesundheitsschadlichem Futter vor. Erst in der 
parlamentarischen Beratung ist der Tatbestand des Inverkehrbringens 
eingefugt worden 2. 

1. Art. 235 Ziff. 1 I ist in der Fassung dem Art. 38 I des LMG. nach
gebildet: HersteHen oder Behandeln 3 von Futter oder Futtermitteln in 
einer Weise, daB sie die Gesundheit der Tiere gefahrden. Es muB sich 
um Haustiere, Tiere, die der Mensch zu seinem Nutzen oder zu seinem 
Vergnugen halt, handeln. Futter ist alles, was zur Ernahrung des tieri
schen Korpers tauglich und notig ist. Hier kommt vor aHem eine gesund
heitsgefahrdende Be han dIu ng , durch Beimischung gefahrdender Stoffe, 
in Betracht 4 • Das G. nennt uberdies Futtermittel. Darunter sind, im 
Gegensatz zum naturlichen (pflanzIichen) Futter, namentlich Fabrikate, 
die zum Teil aus Abfallen technischer Gewerbe gewonnen ,,"erden, zu ver
stehen (OIkuchen, FuttermehIe, Biertreber usw.). Das G. erfaBt ge-

1 Dazu ZELLER: Kommentar Zurcher StGB. § 222. 
2 StcnBull. NR. 1929, 547ff.; StR. 1931, 549f. 
3 Uber die Begriffe Herstellen und Behandeln oben III 2 b. 
4 Fraglich ZURCHER: Erlauterungen, 292, wonach straflos sein soIl, wer dem 

fur sein eigenes Pferd bestimmten Hafer Arsenik beimischt, urn dem Pferd ein 
schoneres Aussehen zu geben. 
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fardende Herstellung und Behandlung 1. In der Tierwirtschaft und 
-behandlung verwendete Gebrauchsgegenstande nennt das G. nicht. 

Wie die entsprechenden Bestimmungen des LMG. ist auch der Art. 235 
ein abstraktes Gefahrdungsdelikt. Erfolgt die Verabreichung des gefahr
lichen Futters mit dem Vorsatz, ein Tier zu toten oder geht es zugrunde, 
so ist, wenn das Tier in fremdem Eigentum steht, in idealer Konkurrenz 
Sachbeschadigung (Art. 145) gegeben 2. 

Die Strafe des Vorsatzdeliktes ist Gefangnis oder BuBe (Art. 235 
Ziff. I I), bei gewerbsmaBigem 3 Herstellen oder Behandeln Gefangnis 
nicht unter einem Monat, verbunden mit BuBe und Urteilsveroffent
lichung 4 . Auf das fahrlassig begangene Delikt, das bloBe tibertretung ist, 
steht BuBe. In allen Fallen ist die Ware einzuziehen. Sie kann unschad
lich gemacht oder vernichtet werden 5. 

2. Nach Art. 236 wird das EinfUhren, Lagern, Feilhalten und das In
verkehrbringen gesundheitsschadlichen Futters und. gesundheitsschad
licher Futtermittel bestraft. Eigenartig ist, wie sehr verschieden bei den 
gegen die offentliche Gesundheit gerichtetengemeingefahrlichenDelikten 
der Kreis der strafbaren Handlungen gezogen wird - besonders weit im 
Absinthgesetz (oben IV 2) und im Betaubungsmittelgesetz (oben IV 3). 
Dadurch entsteht, namentlich beim Begriff des Inverkehrbringens, eine 
gewisse Unsicherheit. Sie wird durch die in Art. 12 der YO. zum Be
taubungsgesetz gegebene Erlauterung des Ausdrucks "Verkehr" ver
groBert. ZweckgemaB hat als In ver kehr bringen jede Tatigkeit, eine 
Ware anderen zum Gebrauch zuganglich zu machen, zu gelten. Ein Mehr 
anzunehmen, ist sprachwidrig. - Auf das Vorsatzdelikt des Art. 236 
steht Gefangnis oder BuBe und Urteilsveroffentlichung. Fahrlassigkeit 
ist als bloBe tibertretung mit BuBe bedroht. In allen Fallen erfolgt Ein
ziehung der Ware, die unschadlich gemacht oder vernichtet werden 
kann. 

Uber das Verhaltnis zur Warenfalschung (G. Art. 153£.) unten 
§ 92 V. 

1 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 3, 392. 

2 THORMANN-V. OVERBECK: Art. 235, N.7 nehmen fur das Verhaltnis des 
Art. 235 zu Art. 145 (Sachbeschiidigung) und zu Art. 232 (Verbreitung von Tier
seuchen) Gesetzeskonkurrenz im Sinne der Subsidiaritat an. Das befriedigt 
meht. 

3 Zum Begriff der Gewerbsma13igkeit oben § 28 III 2. 

4 Das G. hebt sie hier besonders hervor. Sie wird, wie das in der allgemeinen 
Bestimmung des Art. 61 I vorgesehen ist, regelma13ig im iiffentlichen Interesse 
liegen. Aber der Richter braucht das bei der Anwendung des Art. 235 Ziff. 1 II 
nicht besonders zu prufen und festzustellen. 

5 Die allgemeine Einziehungsbestimmung des Art. 58, die eine Gefahrdung der 
Sicherheit von Menschen, der Sittlichkeit oder der Offentlichen Ordnung voraussetzt, 
reieht hier nicht aus. 
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Vierter Abschnitt. 

Falschnngen. 
§91. Typus der Fii,lschungsdelikte. Falschungsbegriff. 
Literatur. ESCHER: Die Lehre von dem strafbaren Betruge und von der Fal· 

lchung (1840). - Angaben zu §§ 92-100. 
I. Die Klarstellung der Gruppe der FiHschungsdelikte hat sich erst 

spat durchgesetzt. Falschung und Betrug waren in heilloser Verwirrung 
miteinander verbunden. Gemeinsames besteht - die Tauschung, die 
Wahrheitsunterdruckung. Aber der Betrug hatnach der heutigenRechts
entwicklung die Schadigung des Vermogens zum Ziel, und der Betruger 
handeIt in der Absicht, sich oder andere zu bereichern 1. Beides, das 
Moment der Schadigung von Vermogensrechten und die Absicht auf 
rechtswidrigen Vorteil, spielen in zahlreichen Fa.Ischungsfailen ihre Rolle. 
Das G. fordert bei der Urkundenfalschung (Art. 251), der Urkundenunter
druckung (Art. 254) und der Grenzverruckung (Art. 256) den Nachweis, 
daB der Tater in der Absicht gehandelt hat, jemanden am Vermogen 
oder an anderen Rechten zu schadigen oder sioh oder einem anderen einen 
unrechtmaBigen Vorteil zu verschaffen. Aber bei einer groBen Zahl der 
Falschungsdelikte ist das nicht begriffswesentlich. Die Richtung der 
Falschungsdelikte und das vom Gesetzgeber zu schutzende Rechtsgut 
mussen daher anders bestimmt werden. Aber Unsicherheiten und nicht 
geringe Schwierigkeiten ergeben sich 2. Das zeigt deutlich eine Durchsicht 
der bisherigen schweizerischen Rechte: Die meisten Kantone behandeln 
die Falschungen unter dem nicht unzutreffenden, aber farblosen Titel: 
strafbare Handlungen gegen offentliche Treue und Glauben und 
regelmaBig ist die Verbindung mit den Delikten der falschen Anschul
digung, des Meineids und des falschen Zeugnisses; so ordnen z. B. Zurich 
§§ 98ff., Bern Art.lOlff., Solothurn § 76ff., Tessin Art. 197ff. (contro 
la fede pubblica), Waadt Art. 257ff. und Genf Art. 112ff. (contre la foi 
publique). Aargau §§ 68ff. und Basel §§ 63ff. s(lhlieBen die Falschungen 
den Staatsdelikten an 3. In St. Gallen stehen die Falschungen (Art. 7lff. 

1 Vgl. BINDING: Lb. 1, 338f.; zur geschichtlichen Entwicklung von Falschung 
und Betrug auch WURTENBERGER: (Lit. zu § 92) 206£f. und uber die altere Rechts
wissenschaft und Begriffsentwicklung namentlich ESCHER: 51, 3IOff., 322ff., ferner 
Du PASQUIER (Lit. zu § 97): lIf., 25ff. 

2 GUBSER (Lit. zu § 94): 60ff. gibt Daten zur systemati;,chen Einordnung der 
Munzdelikte (crimina laesae majestatis, Verletzung der Grundlagen des Geldver
kehrs usw.). Er selbst bezeichnet sie als Delikte gegen die publica fides, die als das 
allgemeine Vertrauen in "die Echtheit, Wahrheit und Beweiskraft von gewissen 
Gewahrschaften" verstanden wird; zustimmend STOOSS: Grundzuge,2, 307, 309, 
324 (Urkundenfalschung als Delikt gegen die offentliche Treue und Glauben im 
Verkehr); vgl. auch ESSER (Lit. zu § 90): 35f. 

3 BINDING: Lb. 2 I, 1l0: "Es hilft, was in der Not immer helfen muE, das 
Staatsverbrechen. " 
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und 88ff.) im weitgefaBten Kreis der Vermogensdelikte im Titel: Betrug 
und Untreue. Auch Graubiinden §§ 171 ff. und 178ff. bringt sie bei den 
Vermogensverbrechen unter, und Thurgau iiberschreibt den 17. Titel des 
Besonderen Teils mit den Worten: Yom Betruge und der Falschung. 

Bezeichnend ist, daB das eidgenoss. G. und gleich auch Freiburg 
Art. 143ff. und 150ff. daraufverzichtet haben, die Falschungsdelikte mit 
einer auf die zu schiitzenden Rechtsguter hinweisenden Bezeichnung zu 
uberschreiben. Der 10. Titel im Besonderen Teil des G.lautet: Falschung 
von Geld, amtlichen Wertzeichen, amtlichen Zeichen, MaB und Gewicht, 
der II. Titel tragt die Uberschrift Urkundenfalschung. Damit wird, an
ders als bei den anderen Gesetzestitelu, nicht das geschutzte Rechtsgut 
genannt. Das Gesetz weist vielmehr nur auf die Angriffso bj ekte 
(Munzen, Urkunden, Waren usw.) und auf das deliktische Mittel, das 
der Tater zur Geltung bringt, hin. 

Die ungewohnliche gesetzgeberische Ordnung wird dadurch verstand
lich, daB sich eine Zusammenfassung der Falschungsdelikte namentlich 
aus einer weitgehenden Gleichartigkeit der Verubung ergibV. Der Tater 
tauscht oder legt es auf Tauschung an, erzeugt Unechtes oder verandert 
Echtes, stellt Unwahres als wahr hin oder verandert Wahres in Unwahres 
(unten II). Darin liegt, bei aller Variation, eine gewisse Einheitlichkeit. 
Aber sie besteht nur in den Mitteln, in der Art der Tatverii bung. Eine 
Einheitlichkeit im Schutzobjekt vermag ich dagegen, wenn man 
von dem nichtssagenden und nicht faBbaren Begriff der publica fides ab
sieht, nicht zu erkennen 2. Unterscheidungen drangen sich auf. Sie er
geben sich aus den einzelnen Tatbestandsgruppen des G. 

Die Gruppe derWarenfalschung (Art. 153-155) hatdas G. beiden 
Vermogensdelikten eingefugt. Das Vermogen ist Schutzobjekt oder genau· 
er, wie sich aus dem Text des Art. 153 ergibt, Handel und (geschaftlicher) 
Verkehr 3. Gleichesgilt zunachstfurdie MaB- und Gewich tsfaIsch ung 

1 V gl. DIGGELMANN (Lit. zu § 92): 108f. (Zusammenfassung der Falschungs
delikte im Hinblick auf die gemeinsame Art der Begehung). Dazu auch ENGELI 
(Lit. zu § 97): 62ff.; Du PASQUIER (Lit. zu § 97): 45ff. (Le faux con9u comme 
un delit caracterise par le moyen employe). 

2 Gegen die Verwendung des Begriffes der publica fides als der Weiterentwick
lung des "alten Rechtes aufWahrheit" ausgezeichnet BINDING: Lb. 2 I, 120ff. Er 
hat die groBe Gruppe: Verbrechen wider die Beweismittel und die Beglau
bigungszeichen gebildet und damit ein Schutzobjekt - das er jedoch als An
griffsobjekt bezeichnet - herausgestellt (128ff.). Die BINDINGSche Gruppe geht 
aber tiber die Falschungsdelikte i. e. S. hinaus. Sie umfaBt auBer der Urkunden-, 
der Geld-, der MaB- und Gewichtsfalschung und der Zeichenfalschung auch die 
falschen Beweisaussagen, insbesondere die Eidesdelikte. Dazu auch ENGELI (Lit. 
zu § 97): 70ff.; Du PASQUIER: a. a. O. 12lf. spricht von einer nature mixte der 
Falschungsdelikte. 

3 Gegen die Annahme eines Vermogensdeliktes HEGLER: YD. Bes. Teil, 7, 
535f.: Schutzobjekt das staatliche Interesse an der Sicherheit des Verkehrs. In 
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(unten § 93). Ebenso wie in Art. 153 ist nach Art. 248 erforderlich, daB 
die Tat "zum Zwecke der Tauschung in Handel und Verkehr" begangen 
wird. Aus der Tendenz und der Fassung dieser Bestimmungen ergibt sich, 
daB es sich um gemeingefahrliche Delikte handelt (unten § 92 II) . 

. Auch bei den Geldfalschungen (Art. 240-244) undebenso bei der 
Falschung amtlicher Wertzeichen (Art. 245) und anderer amtlicher Zei
chen (Art. 246) ist der Gedanke, daB der Tater eine Gemeingefahr ver
ursacht, mindestens nicht abwegig - Gemeingefahren fUr den wirtschaft
lichen Verkehr auf Gebieten, die der Staat betreut (unten §§ 94/95). 

Ein uneinheitlicheres Bild ergibt sich bei den Urkundenfal
schungen (Art. 251-257).1 DerGrundtatbestand des Art. 251 und auch 
die privilegierte Falschung von Ausweisen gemaB Art. 252, die Tat
bestande der Urkundenunterdriickung (Art. 254) und der Grenzverriik
kung (Art. 256) dienen dem Verm6gensschutz, aber auch dem Schutz 
"anderer Rechte". Die Funktion der Urkunden als Mittel zum Beweise 
von Rechten und Rechtsverhaltnissen innerhalb und auBerhalb des Pro
zesses kommt damit zur Geltung. - Der Beweismittelschutz liegt 
auch dem Art. 253 (Erschleichung einer falschen Beurkundung), der Be
amtenurkundenfalschung (Art. 317) und dem Tatbestand: falsches arzt
liches Zeugnis (Art. 318) zugrunde. Die beiden letzteren Tatbestande 
bezeichnet das G. als Delikte gegen die Amts- und Berufspflicht, 
womit auf ein weiteres Schutzobjekt hingewiesen wird. - Die Besei
tigung von Vermessungs- und Wasserstandszeichen (Art. 257) 
ist eine Erweiterung des Tatbestandes der Grenzverriirkung. Die Be
stimmung dient dem Schutz gewisser staatlicher Einrichtungen. Art. 277 
endlich, die Bestimmung iiber Falschung von militarischen Aufgeboten 
und Weisungen, soll Bediirfnisse der militarischen Sicherheit wahren. 

II. Wenn die neuere Gesetzgebung und die wissenschaftliche Dar
steHung dieses weit ausgedehnte Gebiet unter der Bezeichnung Fal
schungen zusammenfaBt, so mag das im Hinblick auf einzelne Tat
bestande zu eng sein. Aber iiberall tritt der Gedanke, daB es sich um ein 
durch Unwahrheit tauschendes Verhalten handelt, hervor2. Die beiden 
Grundtypen sind das Falschen und das Verfalschen. Da sie, mit 
gleicher oder wenigstensahnlicher Bedeutung, in einer groBen Zahl von 
Tatbestanden widerkehren, kann ihre Erklarung vorausgenommen wer-' 
den. 

der II. EpXom. ist dagegen der Charakter der WarenfiiJschung als eines Verm6gens
deliktes - mit Recht - mehrfach betont worden; Prot. 3, 386; 4, 173. 

1 tiber die juristische Natur der Urkundenfalschungen namentlich die Unter
suchungen von Du PASQUIER: (Lit. zu § 97) passim, insbesondere 25ff. (Expose 
des systemes). 

2 Viel verwendete Formel: falsum est veritatis imitatio; vgl. WURTENBERGER: 
207. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 36 
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Fii.lschen ist Nachahmung eines echten Produktes, scheinbare -
wortlich verstanden - Herstellung (Pseudoprodukt, Pseudogeld z. B.). 
Mit dem Fii,lschungsbegriff ist eigentlich auszukommen in dem Sinne, daB 
er auch die Verfalschung umfaBt. Aber die Falschungstatbestande, 
namentlich auch im G., heben die Verfalschung an zahlreichen Stellen 
besonders hervor. Dabei spielt die nicht zutreffende Vorstellung, daB 
die Verfalschung ein echtes Produkt notwendig voraussetzt, eine Rolle. 
Wie aber, wenn ein falschlich hergestelltes Produkt, z. B.eine "falsche 
Urkunde", abgeandert, "verfalscht" wird, um bei einer Sache noch 
hoheren Wert, mit einer Urkunde noch hoheren Beweiswert vorzutau
schen ~ Entscheidend ist immer nur das zur Tauschung verwendete oder 
bestimmte Produkt, nebensachlich das Objekt, an dem es geschieht und 
die Art, wie es zustande kommt. Es widerspricht auch nicht dem Sprach
gebrauch, eine griindliche "Verfalschung", z. B. einer Urkunde, als eine 
Falschung zu bezeichnen 1. In den folgenden Erorterungen mag immer
hin, im Hinblick auf die Gesetzestexte, die Unterscheidung: Falschung -
Verfalschung berucksichtigt werden. 

§92. Warenfalschung. 
Literatur. Angabe zu § 91. - STOOSS: Grundzuge, 2, 369ff. und Archiv fUr 

Kriminalanthropologie und Kriminalistik, I, I83ff. - DWGELMANN: Die Falschung 
von Sammlungsobjekten und die strafrechtliche Bekampfung derselben, Zurcher 
Diss. (1916). -THORMANN- V. OVERBECK: StGB. 2, 114ff. - WiiRTENBERGER: Das 
Kunstfalschertum. Entstehung und Bekampfung eines Verbrechens vom Anfang 
des 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts (1940). - Angaben zu §§ 93ff. 

r. Die Art. 153-155 des G. behandeln die Warenfalschung und 
das Inverkehrbringen, Einfiihren und Lagern gefalschter Waren. Die 
Bestimmungen sind bei den Vermogensdelikten eingefiigt, wahrend die 
Vorentwfufe, z. B. der VE. 1908 Art. 163/4, sie mit den anderen Fal
schungsdelikten in einem Abschnitt: Verbrechen gegen den geschaft
lichen Verkehr zusammengefaBt haben 2• 

Durch die Art. 153-155 werden die Art. 36 und 37 des LMG. auf
gehoben. Das neue Recht erweitert diese Bestimmungen, die sich nur 
auf die zum Zwecke der Tauschung erfolgende Falschung und das Inver-

1 So namentlich BINDING: 2 I, 230£. Die Auffassung, daB die Verfalschung 
ein echtes Objekt, eine echte Urkunde z. B., voraussetzt, ist haufig, so ZURCHER: 
Erlauterungen, 324; GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 237 (Unterscheidung von 
Fabrikation und Falsifikation = alteration d'un titre sincere); vgl. ferner GOLDEN
BERG (Lit. zu § 90): 9. Bezeichnend das Basler Urteil in JZ. 14, 275, Nr. 82: Be
handlung eines Motorfabrradkontrollschildes durch Abklopfen von Buchstaben und 
Neubemalung. Die erste Instanz nahill Verfalschung, die zweite FaIschung an. 
~as beweist die mangelnde Scharfe und die Wertlosigkeit der Unterscheidung. -
Uber den Begriff der Verfalschung vgl. die von ESSER (Lit. zu § 90): 45ff. zu
sammengestellten Definitionen. 

2 Dazu THORMANN-V. OVERBECK: 114f. 
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kehrbringen von Lebensmitteln bezogenl. Das G. hat der Waren
falschung einen viel umfassenderen Inhalt gegeben. Sie bezieht sich auf 
Alles, was als Ware zu gelten hat. Fur die Begriffsbestimmung der Ware 
gibt das G. selbst einen Anhaltspunkt: Es muB sich um Gegenstande 
handeln, die in Handel und Verkehr gebracht zu werden pflegen. Der 
VE. 1894, Art. 146 hatte beispielsweise Lebensmittel, Heilmittel, Dro
guen, Diinger, Kunstgegenstande, Altertiimer, Stucke fUr Sammlungen 
genannt 2 • Die Aufzahlung ist interessant, weil sie zeigt, nach welchen 
Richtungen der Gesetzgeber den Kampf insbesondere zu fiihren unter
nahm. Namentlich auch dem Kunst-, Raritaten- und Antiquitaten
schwindel solI er gelten 3. Wieweit das neue Recht hier Erfolg haben 
wird, erscheint vorlaufig unsicher. - Unter den Begriff "Ware" flillt 
jeder Gegenstand, der zur Befriedigung menschlicher Bedurfnisse, abel' 
auch des Luxus, in den Handel gebracht wird. Unrichtig ist die Besrhran
kung auf "vertretbare Sachen, die in Mengen hergestellt werden"4. 
Gerade im Kunst- und Antiquitatenhandel, del' Seltenheiten und Unica 
auf den Markt bringen will, trifft das nicht zu. 

Die weitgespannten Tatbestande der Art. 153-155 haben in den bis
herigen in- und auslandischen Rechten wenig Vorbilder. Die Kantone 
und seit 1905 das eidgenoss. LMG. haben sich in der Hauptsache auf die 
Falschung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstanden beschrankt. 5 

1 Zu den Art. 36/37 des LMG. namentlich ESSER (Lit. zu § 90): 29ff. (Dar
stellung der Art. 36/37 als einfaehe Lebensmittelfalschung im Gegensatz zu Art. 38, 
der gesundheitsschadlichen Lebensmittelfalschung). Stets sind die kasuistischen 
Bestimmungen der YO. Yom 26. Mai 1936 zum LMG. liber die Anforderungen an 
die Beschaffenheit der Lebensmittel zu berlicksichtigen. Die Vol'schriften del' YO. 
behalten ihre Geltung auch fUr die Auslegung und Anwendung der Art. 153-155 
des G. Vgl. auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 153, N. IV und Art. 154, N. V. 

2 Dazu STOOSS: Motive VE. 1894,219, wo auch die Nachahmung von Post
marken fUr Sammelzwecke genannt wird; darliber jetzt G. Art. 245, 327 und 328; 
unten § 96 I und II. In den Beratungen del' I. ExpKom., Prot. 2, 224ff. wurden 
Beispiele genannt, die die Unsicherheit del' Grenzziehung zwischen der Waren
falschung einerseits, Betrug und Markenschutzdelikten andererseits zeigen; vgl. 
unten III 2 und V. Uber wissenschaftliche Sammlungsobjekte DIGGELMANN: 4. 

3 Dariiber DIGGELMANN: passim und WURTENBERGER, vgl. besonders 15, 176ff.; 
Die Kunstfalschung aueh ein Angriff auf die Personliehkeitsreehte des nach
geahmten Kiinstlers; siehe jetzt das BGes. yom 7. Dezember 1922 betreffend das 
Urheberreeht an Werken del' Literatur und Kunst; dazu unten V. 

4 So ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 4, 173; gut BINDING: Lb. 2 I, 353 (Ware 
ist jeder Gegenstand - Naturprodukt odeI' nicht -, del' umgesetzt werden kann) 
undnamentlichDIGGELMANN: 144ff., 177f., auch THORMANN-V. OVERBECK: Art.153, 
N.3. 

5 STOOSS: Grundziige, 2, 369ff. hat die friiheren kantonalen Reehte, an deren 
Stelle die Art. 36ff. des LMG. getreten sind, erortert. Vgl. noch Schaffhausen § 231 
(umfassendes Falschungsdelikt: uneehte Sac hen verfertigen oder eehte verfalschen 
und davon Gebrauch machen). Einige weitere Daten bei HEGLER: YD. Bes. Teil 7, 
541. - Gesehichtliehes zu einem umfassenden Tatbestand der VVarenfalsehung 

36* 
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Gegen eine umfassende Bestimmung iiber die Warenfii1schung hat sich 
die Kritik mehrfach gewendet 1 . Sie ist nicht unberechtigt. Es ist abzu
warten, ob die Rechtsprechung namentlich den Art. 153 zu voller Aus
wirkung gelangen laBt. Die groBe Reichweite der Bestimmungen ergibt 
sich aus der Analyse der Tatbestande. 

II. Nach dem Grundtatbestande des Art. 153 I ist mit Gefangnis 
oder mit BuBe zu bestrafen, "wer eine Ware zum Zwecke der Tauschung 
im Handel und Verkehr nachmacht, verfii,lscht oder im Werte verringert. 2" 

Allen Fallen ist gemeinsam, daB dem Tater die Absicht nachgewiesen 
werden muB, im Handel und Verkehr zu tauschen 3 . Anders als 
der Betriiger, der sich mit seinem Tauschungswillen an eine oder mehrere 
bestimmte Einzelpersonen wendet, sie tauscht, irrefiihrt und schadigt, 
verfertigt der Warenfalscher sein Produkt im Hinblick auf die bloBe 
Moglichkeit, es in den Warenverkehr geben zu konnen 4• DaB das ge
schieht und gelingt, ist nicht erforderlich. Die Verursachung der Gefahr 
durch die Herstellung der Falschung geniigt. Die Warenfalschung nach 
Art. 153 ist ein abstrakt gemeingefahrliches Delikt 5, gerichtet gegen den 
ehrlichen Handel, gegen Vermogensinteressen. Die Vollend ung ist mit 
der Herstellung der nachgemachten, verfalschten oder im Werte ver
ringerten Ware gegeben, wenn zugleich der Beweis gelingt, daB der Tater 
eine Tauschung im Handel und Verkehr bezweckt hat 6. Das wissen
schaftliche Experiment, die Mischung zu eigenem Gebra~ch, trifft das 
G. nicht 7. 

Art. ll3 del' Carolina: "Item welcher bi:iBlicher und geverlicher weiB, maB, wag, 
gewicht odeI' andere Kauffmanschafft. felscht, und fUr gerecht gebraucht und. 
auBgibt ... "; dazu WURTENBERGER: 214. Ferner jetzt allgemein zum Delikt del' 
Warenfalschung DIGGELMANN: 139ff. 

1 So schon Prot. I. ExpKom. 2, 224ff. mit dem Hinweis darauf, daB wenig
stens beim Verkauf gefalschter \Varen regelmaBig die Betrugsnorm ausreicht; siehe 
unten III 2. Kritik del' Bestimmungen auch Prot. II. ExpKom. 4, 176ff. (Be
strafung von Vorbereitungshandlungen zum Betrug). 

2 Beispiele bei THORMANN -v. OVERBECK: Art. 153, N. 4-6. 
3 Franzi:isischer Text: "en vue de tramper autrui dans les relations d'affaires." 

DIGGELMANN: 152 faBt dieses Moment nicht im Sinne des technischen Absicht
begriffs auf, jeder Vorsatz solI geniigen; dazu auch unten § 93 III 4. 

4 Vgl. ESCHER (Lit. zu § 91): Man betriigt Menschen und falscht Sachen (313); 
entscheidendes Kriterium: tauschende Nachahmung odeI' Veranderung von Gegen
standen, welche als Grundlagen del' i:iffentlichen Treue gelten (316). 

5 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 174f. spricht von del' Verursachung eimcr 
unbestimmten Gefahr (danger incertain). Vgl. auch v. LISZT-SCHMIDT: Lb. 
(25. Aufl.): § 157 I: Die Warenfalschung bildet die Briicke von den gemeingefahr
lichen Verbrechen zu den Falschungen; DIGGELMANN: 141 (Gemeingefahl'lichkeit; 
allgemeine Gefahrdung des "Verkehrs"); THORMANN-V. OVERBECK: Art. 153, N. 7 
(innere Verwandtschaft mit dem Betl'ug). 

6 Allgemein - im Sinne des Textes - zur Tatvollendung bei den Falschungs
delikten; DIGGELMANN: 10f. 

7 ZURCHER: Prot. II. EpxKom. 4, 174. 
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Als Tatform nennt das G. zunachst das N achmachen (contrefaire). 
Es setzt ein echtes Muster, ein Original voraus, eine Gebrauchsware, ein 
Gemalde, eine alte Geige usw. Die Ware selbst, ihre Substanz, muB 
rechtswidrig nachgemacht werden, nicht nur ihr A.uBeres, z. B. eine 
Marke, eine Verpackung. Beschrankt sich die Nachmachung darauf, so 
ist nicht Art. 153 des G., sondern die Markenschutzgesetzgebung anzu
wenden (unten V). Fiir das Verfalschen gilt frillier Gesagtes (oben 
§ 91 II). An dritter Stelle nennt der Art. 153 die Wertverringerung 
(deprecier, svalutare), was namentlich durch Vermis chung von vollwer
tiger Ware mit minderwertiger geschehen kann 1 . 1m Grunde reicht auch 
hier der Falschungsbegriff aus. Der Volksmund nennt den Bauern, der 
der Milch Wasser zusetzt, einen Falscher. Er schafft ein neues, ein Falsch
produkt. 

Die gewerbsmaBige Tat 2 steht nach Art. 153 II unter der ver
scharf ten Strafdrohung Gefangnis nicht unter 1 Monat und BuBe. Das 
Urteil gegen den gewerbsmaBigen Falscher ist in jedem Fall zu ver
Offentlichen. Der in Art. 61 I des G. geforderte Nachweis, daB die Ur
teilsverOffentlichung im Offentlichen Interesse liegt, braucht nicht be
sonders erbracht zu werden. Durch gewerbsmaBige Falschungen wird 
das Offentliche Interesse immer beriihrt. - In jedem Fall kann die ge
falschte Ware eingezogen werden. Der Richter braucht sich nicht dariiber 
auszusprechen, ob er die Voraussetzungen der allgemeinen Einziehungs
bestimmung des Art. 58 fii.r gegeben halt. Art. 58 II, wonach del' Richter 
die Unbrauchbarmachung oder Vernichtung der eingezogenen Gegen
stande anordnen kann, ist anwendbar 3. 

III. Der Art. 154 des G. gestaltet den Kampf gegen Falschwaren 
weiter aus. Nach Art. 154 Ziff. I I ist strafbar, wer nachgemachte, ver
falschte oder im Wert verringerte Waren vorsatzlich als echt, unver
fii-lscht oder vollwertig "feilhalt oder sonst in Verkehr bringt". Das ist 
die schon in Art. 37 I und 38 II des LMG. verwendete Formel 4 . Die Vor
satztat ist mit Gefangnis oder BuBe bedroht. Erfolgt das Inverkehr-

1 Aus del' VO. zum LMG. ergeben sich zahlreiche Beispiele. Art. 8 bestimmt 
allgemein, daB Lebensmittel nicht im Wert verringert werden diirfen. Klare Falle: 
Zusatz von Wasser :tIU Milch, Wein usw., Vermischung von Pfeffer mit Sand. Die 
VO. weist abel' auch vielfach auf erlaubte Mischungen hin. - Wertverringerung ist 
Verschlechterung del' Ware. Beim Nachmachen und beim Verfalschen braucht da· 
gegen dieses Moment nicht gegeben:tlu sein; DIGGELMANN: 148. 

2 Uber den Begriff del' GewerbsmaBigkeit oben § 28 III 2; THORMANN -v. OVER
BECK: Art. 153, N. II (GewerbsmaBigkeit, wenn sich aus del' Art del' Ausfiihrung 
die Absicht auf regelmiiBigen Erwerb ergibt). 

3 Ebenso THORMANN-V. OVERBECK: Art. 153, N. 12. 
4 Dariiber oben § 90 III 2b; vgl. auch unten § 95 IV 2 (Inumlaufsetzen falschen 

Geldes). Zum Tatbestand des Inverkehrbringens auch DIGGELMANN: 156ff.; THOR
:lIANN- V. OVERBECK: Art. 154, N. 2. 
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bringen gewerbsmaBig 1, so ist die Strafe Gefangnis nicht unter einem 
Monat, BuBe und Urteilsveroffentlichung (Art. 154 Ziff. 1 II) 2. Auf fahr
lassiges Inverkehrbringen, eine bloBe Ubertretung, steht BuBe (Art. ]54 
Ziff.2)3. In allen Fallen hat der Richter die Befugnis, auf Einziehung 
der Ware zu erkennen (Ziff.3). 

Zum Art. 154 ergeben sich zwei Fragen: 
1. Inverkehrbringen kann der Falscher selbst oder eine beliebige an

dere Person, der die gefalschte Ware zuganglich ist. Der Art. 154 trifft 
diese andere Person, wahrend der die Ware selbst in den Verkehr brin
gende Falscher richtigerweise nur auf Grund des Art. 153 zu bestrafen 
ist. Er hat weitergefuhrt, was er mit seiner Falschung bezweckte, die 
Ware in den Verkehr gebracht. Formell mag man eine Realkonkurrenz 
von Art. 153 mit Art. 154 annehmen. Aber die Abgrenzung der beiden 
Tatbestande wird klarer, wenn man die Anwendung des Art. 154 auf 
die Falle beschrankt, da andere Personen auBer dem Falscher das In
verkehrbringen betreiben 4. Das ist eine Art Nachtat, ahnlich der Be
giinstigung und der Hehlerei. 

2. Kritischer ist die Frage nach dem Verhii.ltnis des Art. 154 - und 
in gewissen Fallen auch des Art. 153 - zum Betrug 5 • Der Ablauf der 
Geschehnisse kann so sein, daB ein Tater eine Ware, z. B. ein hoch im 
Werte steherides Stuck, ein Kunstwerk, nachmacht mit der von vorne
herein bestehenden Absicht, damit eine bestimmte Person, einen Samm
ler, zu tauschen und zu schadigen. Art. 153 ist erfiillt. Aber auch eine
als solche straflose - Vorbereitungshandlung zum Betrug ist gegeben. 
Wird die Falschung daraufhin vom Falscher selbst oder von einer an
deren Person, einem Agenten, feilgehalten, so liegt der Tatbestand des 
Art. 154 vor. Wenn aber die "Ware" direkt der Person, dem Liebhaber, 
auf dessen Tauschung es abgesehen ist, zum Erwerb angetragen wird, und 

1 GewerbsmaBigkeit: oben § 28 III 2. 
2 Bei einem freisprechenden Urteil kommt VerOffentlichung gemaB Art. 61 II 

in Betracht. 
3 Das Fahrlassigkeitsdelikt setzt eine Priifungspflicht des Handlers voraus. 

LANG: Prot. II. ExpKom. 4,181 hat die Bestimmung als zu weitgehend kritisiert; 
ebenso HAFTER und HUBER: eodem, 182 (Aufgaben der Gewerbepolizei, nicht des 
Strafrechts). Auf die Wichtigkeit des Fahrlassigkeitstatbestandes im Kunst- und 
Antiquitatenhandels macht DIGGELMANN: 160f. aufmerksam; Exkulpation wegen 
Fachunkenntnis ausgeschlossen (178). Vgl. auch BE. 47 I, Nr. 18 zu Art. 37 III 
des LMG.: Fahrlassigkeit bei unterlassener Priifung durch den Handler. 

4 S. schon oben § 90 III 2b i. f. und die dort genannte Literatur, namentlich 
Ziircher Bl. 17, Nr. 52 (der Milchfalscher, der seine im Wert verringerte Milch selbst 
verkauft). Wie der Text auch GAUTIER: Prot. II. ExpKom.4, 181. Vgl. femer 
unten § 95 I I (Inumlaufsetzen falschen Geldes durch den Falscher). 

5 tJber die .. Kunstfalschung" unter den Gesichtspunkt des Betruges DIGGEL
MANN: 79ff., HOff., 148ff., 174ff. (Verhiiltnis zwischen Betrug und Waren
falschung). 
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wenn gar der Verkauf gelingt, so miissen die Bestimmungen iiber Betrug 
oder Betrugsversuch zur Geltung gebracht werden. In diesen Unter
scheidungen zeigt sich die Notwendigkeit, aber auch die Schwierigkeit, 
im Einzelfal1 Falschung und Betrug voneinander abzugrenzen 1. Allein 
das Prinzip wird klar: der Betriiger schadigt eine oder mehrere bestimmte 
Einzelpersonen, an die er sich mit tauschendem Verhalten wendet, der 
Warenfalscher dagegen handelt nur im Hinblick auf die noch unbestimmte 
Mi::iglichkeit einer Verwertung. Er ist schon strafbar, wenn er die Falsch
ware herstellt, feilhalt, ausstellt, auf den Markt bringt2. 

IV. Den AbschluB der Gruppe bildet der mit Haft oder BuBe be
drohte Ubertretungstatbestand des Art. 155: Vorsatzliches Ein
fUhren und Lagern von Falschwaren, wenn der Tater weiB, daB sie zur 
Tauschung im Handel und Verkehr dienen sollen. Das sind regelmaBig 
Vorbereitungshandlungen zum Inverkehrbringen 3 • Auch hier gibt das 
G. dem Richter die Befugnis, die UrteilsverOffentlichung und die Ein 
ziehung der Waren anzuordnen (Art. 155 II und III). - Versuch und 
Beihilfe sind nicht strafbar (Art. 104 I), wohl aber die Anstiftung (Art.102 
und 24). 

V. Zusammen mit den Bestimmungen des LMG. (oben § 90 III), so
weit sie weiter gelten, und hier nicht zu eri::irternden einschlagigen ge
werbepolizeilichen Vorschriften gewahren die Art. 153-155 des G. einen 
sehr weitgehenden Schutz gegen Falschwaren jeder Art. Bedauerlich 
ist die Zersplitterung der Schutzbestimmungen und die vielleicht zu weit
gehende Kasuistik, die zu Schwierigkeiten in der Abgrenzung fUhrt: 
Gegen Falschungen bestimmter Art wenden sich auch die besonderen 
Bestimmungen der Art. 235 und 236 (Herstellen und Inverkehrbringen 
von gesundheitsschadlichem Futter). Das trifft auch zu fUr das Mar ken
schutzgesetz yom 26. September 1890 mit Abanderungen und Er
ganzungen yom 21. Dezember 1928 und yom 22. Juni 1939 und das BGes. 
vom5. Juni 1931 zum Schutz i::iffentlicher Wappen und anderer 

1 Die Schrift von GROSS: Der Raritatenbetrug (1901) behandelt die Frage nur 
unter dem Gesichtspunkt des Betrugs. 

2 Bei der Neuheit der Warenfalschungstatbestande ist es nicht verwunderlich, 
daB sich bei den Beratungen Unsicherheit zeigte, vgl. z. B. Prot. I. ExpKom. 2, 224, 
226 (GRETENER: Betrug, wenn falsche Brillanten als echt verkauft werden, aber 
ZURCHER: Schon das "Inverkehrbringen" verfalschter Waren als Betrug). STOOSS: 
eadem 229 schlug vor, die Warenfalschung an den Betrugsartikel anzuschlieBen; 
dazu auch STOOSS: Archiv fiir Krirninal-Anthropologie und Kriminalistik, 1, 183ff. 
Vgl. ferner GAUTIER: Prot. II. ExpKom.4,174: Les delits de fau:x consistent en 
grande partie en des actes preparatoires d' escroqb.erie, ferner BE. 25 I, 347: be
wuBter Verkauf eines gefalschten GenuBmittels als Betrug; Bern Art. 232 I: Betrug 
beirn Verkaufvon Gold- und Silberwaren, falschen, fiir echt verkauften Steinen usw. 

3 GAUTIER: Prot. II. ExpKom.7, 31; 8, 315. Gegen die Bestimmung als zu 
weitgehend LANG: eodem, 7, 31. 
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offentlicher Zeichen 1. Diese Sondergesetze enthalten ahnlich ge
formte Tatbestande, wie sie den Art. 153ff. des G. eigen sind, z. B. Nach
ahmung von eingetragenen Marken, d. h. von Zeichen, welche zur Unter
scheidung odeI' zur Feststeilung del' Herkunft gewerblicher und landwirt
schaftlicher Erzeugnisse odeI' Waren dienen und auf diesen selbst odeI' 
deren Verpackung angebracht sind, ferner Verwendung einer fremden 
Marke, Verkauf, Feilhalten odeI' Inverkehrbringen von Waren mit dem 
Wissen, daB sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten odeI' rechts
widrig angebrachten Marke versehen sind (Markenschutzgesetz, insbe
sondere Art. 1 Ziff.2, Art. 24 lit. a bis c) 2. Allein diese Gesetzgebung 
weist in eine andere Richtung als die Bestimmungen gegen die Waren
falschung im LMG. und im StGB. Sie ist ein Teilstiick im Kampf gegen 
den unlauteren Wettbewerb 3 , trifft nicht die Warenfalschung als solche. 
Abel' leicht wird sich ergeben, daB ein Markendelikt mit einer Waren
falschung gemaB Art. 153/54 des G. in Konkurrenz tritt. In einem weit
verstandenen Sinne kann man iibrigens auch gewisse Markendelikte als 
Warenfalschung bezeichnen. 

Ahnlich steht es um das Verhaltnis zwischen den Art. I53ff. des G. 
und den Bestimmungen des BGes. yom 7. Dezember 1922 betreffend das 
Urheberrecht an Werken del' Literatur und Kunst (s. oben 
§ 70 III). Es schiitzt aile Werke del' bildenden Kiinste gegen unberech
tigte Wiedergabe, gegen tauschende Verwendung des Namens odeI' Kenn
zeichens des Urhebers usw. (vgl. namentlich Art. 1 IV, Art. 42 Ziff. I 
lit. a und b, Art. 4;3 Ziff. I). Mit dem Schutz vermogensrechtlicher Inter
essen verbindet sich hier del' Schutz del' Personlichkeitsrechte des 
Kiinstlers. Er reicht weiter als die Art. I53ff. des G., die subjektiv die 
Absicht des Taters auf Tauschung "im Handel und Verkehr" erfordern 4. 

Wird bei einem Tater, del' ein Kunstwerk nachmacht, verfalscht, in Ver
kehr bringt - gemaB Art. 154 -, einfiihrt odeI' lagert - gemaB Art. 155 
- diese Absicht bewiesen, so ist nicht das Urheberrechtsgesetz anzu
wenden. Die scharferen Strafbestimmungen des StGB. sind zur Geltung 

1 Dazu oben § 70 II 3 und jetzt MATTER: Kommentar zum Markenschutzgesetz 
(1939) und DAVID: Kommentar (1940); beide Werke mit zahlreichen Literatur
angaben; vgl. ferner MERTZLUFFT: Markenschutz und unlauterer Wettbewerb, 
Zurcher Diss. (1936); MARGARETE v. BURG: Die relative Schutzfahigkeit der Marke 
und der anderen gewerblichen Kennzeichen, Zurcher Diss. (1938); KUHNE: Die 
Schutzfahigkeit der Marken, Berner Diss. (1940), 48ff.: Schutzfahigkeit schweizer. 
Wappen und Hoheitszeichen; dazu auch DAVID: 82ff. 

2 MATTER: 225ff., 233ff.; DAVID: 56, 250ff. 

3 Vgl. Art.26 (sog. Markenberuhmung); MATTER: 24Off.; v. BURG: 93f.; 
DA VlD: 286ff. 

4 Andererseits ergibt sich eine Einengung daraus, daB Urheber- und auch 
Markenrechte ausschlieBliche und zeitlich beschrankte Rechte bestimmter Personen 
sind; DIGGELMANN: 5f. 



§ 93. MaB- und Gewichtsfalschung. 565 

zu bringen, wobei auch hier der Betrugstatbestand vorbehalten bleibt; 
oben III 2. 

Bei der kunftigen Anwendung der Art. 153ff. des G. hat die Recht
sprechung die Aufgabe, diese mannigfachen Beziehungen zu beruck
sichtigen und abzuklaren. 

§ 93. MaG- und GewichtsfaJschung. 
Literatur. ISLER: Das schweizerische MaB- und Gewichtsrecht, Berner Diss. 

(1932). - WEISMANN: YD. Bes. Teil, 7, 314f. 

1. Die Falschung von MaB und Gewicht (G. Art. 248) steM 
mit der Warenfalschung in einem engen Zusammenhang. Wie in Art. 153 
wird das subjektive Moment dahin umschrieben, daB der Tater zum 
Zwecke der Tauschung in Handel und Verkehr gehandelt 
haben muB. Der ehrliche Warenhandel und der geschaftliche Verkehr 
sind Schutzobjekt. Es ist bezeichnend, daB der schon bei der Waren
falschung genannte Art. 113 der Carolina die Fal>l<)hung von "maB, wag, 
gewicht, specerey oder ander kauffmanschafft" zusammenfaBtl. Wah
rend jedoch das G. die Warenfiilschung bei den Vermogensdelikten ein
gefUgt hat, erhiilt die MaB- und Gewichtfalschung ihre Ordnung im 
10. Titel des Besonderen Teils, zusammen mit der Falschung von Geld 
und amtlichen Zeichen. Das ist damit zu erklaren und darin liegt zu
gleich eine der Differenzen gegenuber der Warenfalschung, daB die Be
strafung der Falschung von MaBen, Gewichten und Waagen auch dem 
Interesse an richtigen MaBen und Gewichten, dem Schutz staatlicher 
Einrichtungen, dient. MaB- und Gewichtsfalschung ist zugleich ein Delikt 
gegen staatliche Beweis- und Beglaubigungszeichen. 

II. Fur die Auslegung und Anwendung des Art. 248 ist das auf Art. 40 
der BV. gegrundete BGes. vom 24;. Juni 1909 uber MaB und Gewicht 
von Bedeutung 2• Dessen Art. 30 bestimmt: "Wer Eichzeichen, amt
liche Stempel oder Schablonen, die zu Eichzwecken bestimmt sind, 
falscht oder verfalscht oder nachahmt, wer solche gefalschte, verfalschte 
oder nachgeahmte Eichzeichen, Stempel oder Schablonen wissentlich 
geltend macht, wird wegen Falschung von Bundesakten, gemaB Art. 61 
des Bundesstrafrechts (vgl. unten § 97 I 1) bestraft3." Diese Bestim .. 

1 So auch schon Art. 138 der Bambergischen und der Brandenburgischen Hals
gerichtsordnung von 1507 und 1516; ZOEPFL: Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser 
Karls V. (1883), 96f. 

2 Zur Geschichte des schweizer. MaB- und Gewichtswesens und die Vereinheit
lichung ISLER: Iff., 25ff.; BV. Art. 40 I: "Die Festsetzung von MaB und Gewicht 
ist Bundessache." 

3 Ais Urkundenfalschung hat auch STOOSS: Grundziige, 2, 334f. die MaB
und Gewichtsfalschung bezeichnet; vgl. ferner ISLER: 74. - Bisherige kantonale 
Rechte enthalten iiber MaB- und Gewichtsdelikte vereinzelte Bestimmungen, z. B. 
Bern Art. 232 II (Betrug durch Gebrauch falschen Gewichtes oder MaBes hin-
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mung wird durch Art. 398 lit. g des StGB. aufgehoben. Bemerkenswert 
ist, daB das G. die MaB- und Gewichtfalschung aus dem Kreis der Ur
kundenfalschung herausgelOst hat. 

III. 1. An erster Stelle steht der Tat bestand : An b r i n g e n e i n e s 
falschen Eichzeichens an MaBen, Gewichten, Wagen oder anderen 
MeBinstrumenten - ein typisches Falschungsdelikt (Art. 248 II des G.). 
Auf Grund des MaB- und Gewichtsgesetzes (MGG.) sind Begriffe abzu
klaren: Unter MaBen, Gewichten und Wagen sind Sachen zu verstehen, 
die zur Bestimmung einer meBbaren GroBe - Lange, Breite, Hohe, 
Flache, Rauminhalt - oder zur Feststellung der Schwere eines Gegen
standes dienen. Dazu kommen aber Instrumente zur Messung der Tempe
ratur und der Elektrizitat. Das MGG. Art. 4ff. weist ausdrucklich auf 
Langen-, Flachen-, Korper-, HohlmaBe und Gewichte und auf die MaB
einheiten fur Temperatur und Elektrizitat hin (Art. 9-16). Auf solche 
"MeBinstrumente" im weitesten Sinne bezieht sich der Art. 248 II, 
zunachst mit der Bestimmung, daB die Anbringung eines falschen Eich
zeichens unter Strafe gestellt wird. -Eichung ist der durch die kanto
nalen Eichstatten nach den Vorschriften des BGes. vorgenommene Akt, 
durch den beglaubigt wird, daB ein MeBgerat den gesetzlichen MaB
anspruchen genugt. Dem Eichzwang unterliegt aber nicht jedes MeB
gerat. Nach Art. 25 I des MGG. sind eichpflichtig Langen- und Hohl
maBe, Gewichte, Wag en , Thermoalkoholmeter, Gasmesser und elek
trische MeBinstrumente, wenn sie "in Handel und Verkehr zur Verwen
dung kommen" (dazu unten 4). Bei anderen MeBgeraten ist eine frei
willige Eich ung moglich 1. Sie ist aber zUllachst rechtlich bedeutungs
los, dient lediglich zur - nicht gesetzlich geforderten - Feststellung der 

sichtlich der Quantitat der verkauften Sachen); Baselstadt, PoIStG. § 152 bestraft 
Ubervorteilung durch unrichtiges Messen und Wagen, ohne falsches MaB und 
Gewicht zu brauchen und § 166 Ziff.2: Nichtberechnung der Verkaufspreise im 
Detailverkauf auf das volle MaB und Gewicht (unlauterer Wettbewerb); Waadt 
Art. 267 bestimmt, als Erganzung des Art. 30 des MaB- und Gewichtsgesetzes: 
"Celui qui fabrique de faux poids ou de fausses mesures, ou qui altere des balances, 
des poids ou des mesures, ou qui fait usage de poids, de balances ou de mesures 
faux ou alteres, est puni d'un emprisonnemt d'un an au plus ou d'une amende de 
mille francs au plus. Ces peines peuvent etre cumulees"; vgl. ferner Neuenburg 
Art. 228. 

1 Zu den Begriffen Eichung, Zwangseichung, freiwillige Eichung ISLER: 37ff., 
40f. - Eichen (ichen) = ehigen bedeutet gesetzmaBig machen, amtlich beglau
bigen. Uber den beschrankten Eichzwang gemaB Art. 25 des MGG. ausfiihrlich 
ISLER: 42ff. Abs. II des Art. 25 ermachtigt den Bundesrat, die Eichpflicht auf 
weitere MeBinstrumente auszudehnen. Vgl. auch die Vollziehungsverordnung des 
Bundesrates vom 12. Januar 1912 zum MGG. (Eidg. GesSlg.28, 196ff.) Art. 8 V 
und Art. 9 II und III): nicht eichpflichtig MaBe und Gewichte anderer Lander, 
welche bei der Fabrikation von Exportartikeln benutzt werden; Analysen- und 
Prazisionswaagen der Apotheker fur Laboratoriumsarbeiten und die Gewichte dazu. 
Keine Eichpflicht fiir Wassermesser; BURCKHARDT: Bundesrecht, 5, 177f. 
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Genauigkeit eines MeBinstrumentes. Strafrechtlich ergibt sich jedoch, 
daB auch strafbar ist, wer, ohne daB eine Eichpflicht besteht, ein Eich
zeichen anbringt oder anbringen laBt, wenn es zum Zwecke der Tau
schung in Handel und Verkehr geschieht. Vor allem aber trifft die Be
stimmung den eichpflichtigen Tater, der, um die Eichgebiihr zu umgehen 
oder aus anderen Motiven, amtliche Eichzeichen nachmachtl. 

2. Abs. II des Art. 24;8 enthiilt den weiteren Tatbestand: Verfiil
s ch ung eines vorhandenen Eichzeichens. Er deckt sich teilweise mit der 
Bestimmung des III. Absatzes, wonach die V ornahme von Verande
rungen an geeichten MeBgeraten strafbar ist. Das trifft auch zu, wenn 
ein vorhandenes Eichzeichen verfalscht wird. Aber der Abs. III geht 
weiter. Er gilt fUr Falle, in denen das Eichzeichen unberiihrt bleibt, da
gegen z. B. an einer Waage, an einem Gewicht selbst .Anderungen vor
genommen werden 2. 

3. Strafbar ist endlich, wer falsche oder verfalschte MeBgerate ge
braucht (Art. 248 IV). Del' deutsche Text ist unbefriedigend, weil nach 
ihm fraglich ist, ob auch der Gebrauch eines gemaB Abs. III in der Sub
stanz veranderten MeBgerates, z. B. einer Waage, unter die Bestim
mung fallt. Das muB aber angenommen werden. Besser ist auch hier 
der italienische Text, der von strumenti di misura falsi od alterati 
spricht. Zu kritisieren ist auch, daB beim Tatbestand des Abs. IV der 
IngreB des Artikels - Zweck: Tausehung in Handel und Verkehr -, 
der sich gesetzesteehniseh auf alle naehfolgenden Tatbestande bezieht, 
nicht in Betraeht gezogen werden sollte. Der vorsatzliche Gebrauch, 
z. B. das Zumessen von Ware mit falschen oder veranderten MeBgeraten, 
ist schleehthin strafwiirdig 3 . In anderen Fallen, z. B. der Verwendung 
eines verfalsehten Gas- oder Elektrizitatsmessers, kommt iiberdies die 
Absieht der Tauschung in Handel und Verkehr gar nieht in Frage. 

Wie bei anderen Falsehungsdelikten ist der Falseher, der seine Fal
sehung sel bst gebraucht, nur auf Grund von Abs. II oder III und nicht 
auch noch gemaB Abs. IV zu bestrafen. Die Anwendung der Regeln iiber 
Realkonkurrenz, die formell erwogen werden kann, empfiehlt sieh nicht; 
vgl. oben § 90 III 2 b und § 92 III 2. 

4;. Subjektiv wird gefordert, daB der Tater seine Falschung oder Ver
anderung zum Zwecke der Tauschung in Handel und Verkehr 
vornimmt. Nicht notig ist, wenigstens bei den Tatbestanden der Abs. II 

1 ZURCHER: Erlauterungen 322. 
2 LANG: Prot. II. ExpKom. 4,233; WEISMANN: YD. Bes. Teil, 7, 315. Klarer 

als im deutschen kommt der Unterschied im italienischen Text zum Ausdruck: 
alterare la bollatura esistente (Abs. II), alterare misure, pesi, bilance od altri 
strumenti di misura bollati(Abs.III). Vgl. auch schon Prot. 1. ExpKom.2, 136, 63lf. 

3 Richtig ist in Art. 154 beim Inverkehrbringen gefalschter Waren im Gegen
satz zu Art. 153 (Warenfalschung) das Moment: zum Zwecke der Tauschung weg
gelassen. 
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und III, daB die Tauschung Erfolg hat. Wie die Warenfalschung ist auch 
die MaB- und Gewichtsfalschung abstrakte Gemeingefahrdung; vgl. oben 
§ 92 II. Mit der Bewirkung der Gefahr vollendet sich das Delikt. - Was 
unter "Handel und Verkehr" zu verstehen ist, ergibt sich namentlich aus 
den kasuistischen Bestimmungen in Art. 8 und 10 der Vollziehungsver
ordnung zum MGG.: MaBe und Gewichte in Verkehrsanstalten (Post, 
Bahnen usw.), Fabriken, Werkstatten und anderen geschaftlichen Be
trieben, Wirtschaften, Hotels usw., Kasernen und Festungen; Waagen, 
welche in Hotels, BahnhOfen usw. ausschlieBlich zum Abwagen von Per
sonen bestimmt sind, miissen geeicht sein oder aber einen Schild mit der 
Aufschrift "Nicht amtlich gepriift" tragen 1. 

Die Gesetzesworte "zum Zwecke der Tauschung" sollen nicht bedeu
ten, daB dem Tater die Vorsatznuance der Absicht nachgewiesen werden 
muB. Der Beweis, daB er mit Wissen und Willen tauschen wollte, geniigt 2. 

5. Die Strafdrohung des Art. 248lautet, wie bei einer Reihe von Ver
mogensdelikten und wie bei der Urkundenfalschung (Art. 251 Ziff. 1), 
aufZuchthaus bis zu 5 Jahren oder Gefangnis. Nach Art. 249 sind die fal
schen oder verfalschten MaBe, Gewichte, Waagen und anderen MeBinstru
mente einzuziehen und unbrauchbar zu machen oder zu vernichten 3. 

IV. Fiir das Verhaltnis zwischen MaB- und Gewichtfalschung und 
Betrug gelten entsprechende Uberlegungen wie bei der Warenfalschung 
(oben § 92 III 2). Eine MaB- und Gewichtsfalschung kann Vorbereitung 
eines Betrugs sein. Ob sie sich zum Betrug oder zum Versuch auswirkt, 
ist Tatfrage. Sie wird sich insbesondere beim Gebrauch falscher, ver
falschter oder in der Substanz veranderter MeBgerate stellen 4. 

1 Ausfiihrliche Untersuchung des Momentes "in Handel und Verkehr" bei 
ISLER: 45ff. mit Hinweisen aufweitere bundesratliche Verordnungen (Elektrizitats-, 
Gasmesserverordnungen). Die spateren Verordnungen zum MGG. sind zusammen
gestellt bei GIACOMETTI: Das offentliche Recht (2. Aufl.), 1046; vgl. namentlich die 
YO. yom 10. Februar 1928 (GesSlg.44, 18ff.). Grundsatzlicher Standpunkt: 
"Wenn es zur regelmaBigen, dauernden Tatigkeit einer Person gehort, Rechts
geschafte abzuschlieBen und sich bei deren Ausfiihrung einer Waage, eines Langen
oder FliissigkeitsmaBes usw. zu bedienen, so sollen diese MeBinstrumente geeicht 
werden miissen"; der Ausdruck "Handel und Verkehr" ist nach dem Begriff der 
GewerbsmaBigkeit zu orientieren (ISLER: 49); vgl. auch BE. 47 I, 348f.; 60 I, 314ff.; 
BINDING: Lb. 2 I, 338. 

2 Vgl. auch DIGGELMANN (Lit. ZU § 92): 152. 
3 Das muB auch fiir die gemaB Art. 248 III in der Substanz veranderten 

MeBgerate gelten. tiber weitere FaIle der Einziehung auf Grund von Art. 33 des 
MGG. und des Verordnungsrechtes und iiber Unbrauchbarmachung ISLER: 
66ff. - tiber das Verhiiltnis der MaB- und Gewichtsfalschung zu Art. 246 (Fiil
schung amtlicher Zeichen) unten § 96 III 1. 

4 Abgrenzungsfragen sind im Prot. 1. ExpKom.2, 63lf. erortert. Vgl. auch 
den Fall bei BURCKHARDT: Bundesrecht, 5, 182: Entfernung des eingegossenen 
Bleis aus einem Gewichtstein, tauschende Verwendung und Schadigung. Das ist 
Betrug, der das MaB- und Gewichtsdelikt konsumiert. 
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V. Das StGB. hat sich auf die Aufhebung der Art. 30 und 32 (Bundes
gerichtsbarkeit)desMGG. beschriinkt. Die Ubertretungstat bestande 
dieses Gesetzes bleiben erhalten. Strafbar ist die Verwendung nicht ge
eichter, aber eichpflichtiger MeBgerate, femer die MiBachtung der Vor
schrift, daB in schriftlich abgeschlossenen Vertragen und in amtlichen 
Aktenstiicken MaBangaben nach den gesetzlichen MaBeinheiten erfolgen 
miissen 1 . Strafdrohung: BuBe von 1-100 Fr., unter Vorbehalt "der 
Uberweisung an den Strafrichter im FaIle des Betruges" (Art. 28 in Ver
bindung mit Art. 25 und 27 2). Nach Art. 29 ist der wissentliche Gebrauch 
unrichtiger MaBe und MeBinstrumente mit BuBe von 1-200 Fr. bedroht, 
wobei MeBgerate als unrichtig gelten, wenn sie iiber die in der Voll
ziehungsverordnung festgestellten Grenzen (sog. Toleranzen) hinaus von 
der Richtigkeit abweichen 3. Der Vorbehalt des Betrugs ergibt sich auch 
hier. 

§ 94. Gelddelikte. Einleitung. 
Literatur. GUBSER: Die Miinzverbrechen in den kantonalen Strafgesetz. 

gebungen der Schweiz, Ziircher Diss. (1891). - STOOSS: Grundziige, 2, 307ff. -
WEY: Die Gelddelikte, Berner Diss. (1916). - HOLZER: Die Gelddelikte nach dem 
E. zu einem schweizer. StGB. 1918, Berner Diss. (1932). - KOHLER: YD. Bes. Teil, 
3, 203ff. 

1. Die eigenartige Entwicklung und die bisherigen Zustande in der 
schweizerischen Ordnung der Gelddelikte sind - zum Verstandnis der 
in den Art. 240-24;4,247,249,250,327 des G. gegebenen Gestaltung -
festzuhalten. 

1. Die BV. Art. 38 hat dem Bund das Miinzregal verliehen, das 
Recht zur ausschlieBlichen Miinzpragung, zur Bestimmung des Miinz
fuBes und zur Tarifierung fremder Miinzsorten. Nach Art. 39 steht dem 
Bund iiberdies das Recht zur Ausgabe von "Banknoten und anderen 
gleichartigen Geldzeichen" ausschlieBlich zu, wobei der Bund eine 
Rechtsverbindlichkeit fiir die Annahme dieses sog. fiduziarischen Geldes 
nicht aussprechen kann (Art. 39 V1)4. 

Damit ist dem Bund auch die Gesetzgebungsgewalt in Geldstraf
sachen gegeben. Aber es hat lange gedauert, bis er - und bis zum 1n
krafttreten des StGB. noch in unvollstandiger "\Veise - von diesem 
Recht Gebrauch gemacht hat. Die Kantone behielten das Geldstrafrecht, 
und die kantonale Zersplitterung hat sich wahrend Jahrzehnten unheil-

1 Aus der MiBachtung der Vorschrift ergibt sich aber nicht die Ungiiltigkeit 
eines privatrechtlichen Vertrages; BE. 15, Nr.44. 

2 Bestrafung aus Art. 28 auch bei der Verwendung nicht geeichter, offentlich 
benutzbarer Personenwaagen ohne die Aufschrift: "Nicht amtlich gepriift"; YO. 
zum MGG. Art. 10. 

3 Zu diesem Ubertretungsstrafrecht ausfiihrlicher ISLER: 32ff., 47ff., 69ff. 
4 Zur Entwicklung dieser Verfassungsbestimmungen namentlich BURCKHARDT: 

K ommentar BV. (3. Aufl. ),324 ff., 329ff. und die dort genannte Literatur ; G UESER: 25 ff. 
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voll ausgewirktl. Seither ist durch das BGes. yom 6. Oktober 1905, jetzt 
Gesetz yom 7. April 1921 iiber die schweizerische Nationalbank und durch 
das BGes. yom 3. Juni 1931 iiber das lVIiinzwesen das einheitliche Geld
strafrecht im wesentlichen geschaffen worden (unten 2/3). Ein ausfiihr
licher Hinweis auf die friiheren kantonalen Rechte und ihre zahlreichen 
Variationen eriibrigt sich daher2. Neben diesen Gesetzen noch geltende 
kantonale Besonderheiten sind in spateren Zusammenhangen beriick
sichtigt. Eigenartig ist, daB in neueren kantonalen Gesetzesausgaben die 
zum groBen Teil durch das Bundesrecht auBer Kraft gesetzten Geld
falschungsbestimmungen immer noch ihr Dasein fristeten, z. B. ZUrich, 
Neudruck 1935, §§ 98ff., Baselstadt, Ausgabe 1932, §§ 63ff. Dadurch 
entstand Unsicherheit. 

2. Die erste Stufe der Einheit auf dem Gebiet der Gelddelikte wurde 
mit den Art. 66-74 des Nationalbankgesetzes (NBkG.) von 1905/ 
1921 (Eidg. GesSlg. 37, 58lff.) erreicht 3. Die Tatbestande beziehen sich 
nur auf Banknoten und die in Art. 14 Ziff. 9 des Ges. vorgesehenen 
Gold- und Silberzertifikate 4 • Da der Inhalt dieser Tatbestande - mit 
der Besrhrankung auf Banknoten (Papiergeld) - sich im wesentlichen 
mit den Art. 24-Off. des StGB. deckt, braucht das Strafrecht des NBkG. 
nicht besonders erortert zu werden. 

In der Rechtsprechung hat sich die Frage ergeben, ob die Art. 66ff. 
des NBkG. auch auf in der Schweiz veriibte Delikte mit auslandischen 
Banknoten anzuwenden sind. Das wurde mit der Begriindung verneint, 
das Gesetz als Ausfiihrung von Art. 39 der BV. schiitze nur die auf Grund 
des eidgenossischen Monopols ausgegebenen Geldzeichen. Die Falschung 
auslandischer Banknoten blieb daher den kantonalen Rechten unterstellt, 
sofern sie entsprechende Tatbestande (eventuell Falschung offentlicher 
Urkunden) enthielten 5. Die dafiir gegebene Begriindung ist diirftig. Der 
Text der Art. 66ff. des NBkG., der ohne Einschrankung von "Bank-

1 STOOSS: Grundziige, 2, 307 ff. mit Hinweisen auf friihere Plane zur Schaffung 
eines einheitlichen Geldstrafrechts; vgl. ferner GUBSER: 28ff., 43f., 113ff.; HOLZER: 
33ff. 

2 Zusammenstellung bei STOOSS: a. a. O. 309ff. Die Darstellungen von GUBSER 
(namentlich 82ff.) und WEY griinden sich auf die kantonalen Rechte; WEY beriick· 
sichtigt die Vorentwiirfe zum eidgenoss. StGB. 

3 Die Bestrebungen gehen weit zuriick, auf einen Entwurfvon 1890 zur Revision 
des Bankgesetzes von 1881; die Entwicklung bei HOLZER: 40ff. 

4 Solche Zertifikate hat die Nationalbank nicht ausgegeben. Gemeint sind Be
scheinigungen dcr Bank iiber hinterlegte Gold- oder Silberbarren. Dagegen gelten 
die Bundeskassenscheine von 5, 10 und 20 Fr. als "Banknoten" (Eidg. GesSlg. 
30, 387f.). Ebenso sind Falschungen von Darlehenskassenscheinen der eidg. 
Darlehenskasse wie Notenfalschungen strafbar; vgl. VO. des Bundesrates vom 
10. September 1914 (GesSlg. 30, 47lff.), Art. 5 III, ferner HOLZER: 43f. 

5 HOLZER: 43-46 und namentlich Ziircher Bl. 11, Nr.147 (Noten der ehe
maligen osterreichisch-ungarischen Bank als offentliche Urkunden) vgl. auch 
BE. 36 I, Nr. 51, ferner BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 5, 168. 
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noten" spricht, hiitte eine weitere, vernUnftige Auslegung zugelassen. 
Bemerkenswert ist andererseits, daB nach Art. 74 I des Gesetzes die "auf 
fremdem Gebiet" mit Bezug auf schweizerische Noten verubten Delikte 
auch in der Schweiz strafbar waren (vgl. StGB. Art. 240 III und dazu 
unten § 95 I 5). 

3. Erst das Munzgesetz (MuG.) von 1931 (GesSlg. 47, 601£f.) hat 
die bundesstrafrechtlichen Bestimmungen gegen die Delikte an gemiinz
tem Geld gebracht (Art. 13-28). Die Schaffung des neuen MuG. wurde 
vor allem durch die auf das Ende des Jahres 1926 erfolgte Auflosung 
der lateinischen Miinzunion veranlaBt. Solange ein einheitliches 
Miinzstrafrecht nicht bestand, hatte die Schweiz auch nicht die Mog
lichkeit, der am 20. April 1929 entstandenen Genfer Konvention zur 
Bekiimpfung der Falschmunzerei 1 beizutreten. 

Die Strafbestimmungen des MuG. sind nach dem Vorbild des Ent
wurfes zum StGB. gestaltet 2. Die Darstellung der einzelnen Tatbestiinde 
folgt unten § 95. 

II. Das StGB. spricht von Geldfiilschung. Es versteht unter Geld 
das Metallgeld, das Papiergel<;l und die Banknoten (Art. 24 0 ff. ) 3. Das 
entspricht auch dem in Art. 2 der Konvention aufgestellten Grundsatz: 
Ie mot "monnaie" s'entend de la monnaie-papier, y compris les billets 
de banque, et de la monnaie metallique, ayant cours en vertu d'une loi. 
In Art. 250 wird femer bestimmt, daB das schweizerische Geldstrafrecht 
auch auf Metallgeld, Papiergeld und Banknoten des Auslandes An
wendung findet 4. Die Lucken, die sich bisher aus kantonalen Rechten 
und auch aus dem NBkG. ergaben (oben 12) sind damit geschlossen. 

1 Franzosischer Text: Convention internationale pour la repression du faux
monnayage, du 20 avril 1929 in der Z. 42, 417ff. Die Schweiz hat die Konvention 
bis jetzt nicht ratifiziert, aber der Bund wendet die administrativen Bestimmungen 
uber den internationalen Nachrichtenverkehr zur Bekampfung der Falschmunzerei 
im Einverstandnis mit den Kantonen an. Schweizer. Zentralstelle ist die Bundes
anwaltschaft; vgl. ST-'i.MPFLI: Z.45, 478ff. und Kreisschreiben des eidgenoss. 
Justiz- und Polizeidepartementes yom 18. Januar 1932, BBI. 1932 I, 115ff.; 
s. auch schon LUDWIG: Z.27, 347ff. (Anlegung eines Verzeichnisses uber ausge
gebenes falsches Geld) und STOOSS: eodem, 28, 90ff., ferner BBl.1930 II, 28. tiber 
die Konvention vgl. noch PELLA: Revue penitentiaire et de Droit penal, 54, 312ff., 
328ff.; Roux: Revue internat. de Droit penal, 7, 218ff.; KUENZER: Deutsche JZ. 
35, 268ff. 

2 Botschaft des Bundesrates zum MuG.: BBI. 1930 II, Iff., 26ff. 
3 Vgl. dazu auch Art. 988 des revidierten OR. von 1936: "Banknoten und 

andere in groBerer Anzahl ausgegebene, auf Sicht zahlbare Inhaberpapiere, die zum 
Umlauf als Ersatzmittel fUr Geld bestimmt sind und auf feste Betrage lauten." 

4 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 281 wies auf die Zirkulation auslandischen 
Geldes, namentlich vonBankenoten, im Inland hin. Art. 250 schutzt also auch den 
inlandischen Geldverkehr. - Wenige kantonale Rechte schutzen a uslandisches 
Geld: Zug § 57, Solothurn §§ 76, 79, Basel § 63, Neuenburg Art. 215, Genf Art. 216; 
weitere Daten bei HOLZER: 63 und 73ff. Das wirkte sich in Fallen von internatio-
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Bei der dem strafrechtlichen Geldbegriff durch das G. gegebenen Um
schreibung ist es miiBig, auf die finanzwissenschaftlichen Erklarungen des 
Geldes naher einzutreten. Geld gemaB den Art. 240ff. des G. sind die 
von einem volkerrechtlich anerkannten Staat oder mit dessen Ermach
tigung ausgegebenen Zahlungsmittel, das Staatsgeld. Die Bestim
mung en kantonaler Rechte, z. B. Basel § 67, wonach auf den Inhaber 
lautende Kreditpapiere, wie Aktien, Obligationen, deren Interimsscheine 
und Coupons dem Gelde "gleichgestellt" werden, haben keine Bedeutung 
mehrl. 

III. Angriffs- oder, wie man auch sagen kann, Handlungs- oder Tat
objekt der Gelddelikte ist in- oder auslandisches Staatsgeld. Uber das 
Schutzobjekt bestehen dagegen die verschiedensten Lehrmeinungen. 
Man hat die Gelddelikte als Staatsverbrechen, ahl delicta laesae maje
statis, als Verletzung des staatlichen Miinzregals, als Storung der Rechts
einrichtung des Geldverkehrs, des wirtschaftlichen Verteilungsprozesses, 
in alteren Rechten auch als Vermogensdelikte aufgefaBt. Immer wieder 
spielt auch der Standpunkt: Verletzung von Treu und Glauben im Ver
kehr seine Rolle (siehe schon oben § 91 1)2. In allen diesen Konstruk
tionen mag etwas Richtiges liegen. Sie sind ein Beweis dafiir, wie mannig
fache Interessen durch die Gelddelikte verletzt oder gefahrdet werden 
konnen. Wegen dieser Mannigfaltigkeit hat das G. in der Uberschrift 
des 10. Titels des Besonderen Teils auch von einer Nennung des Schutz
objektes abgesehen (oben § 91 I). 1m Vordergrund steht der durch die 
Staaten und durch internationale Vereinbarungen (namentlich jetzt die 
Genfer Konvention von 1929) zu schiitzende Geldverkehr und zwar in 
dem Sinne, daB schon die Gefahrdung strafbar sein soll. Die Mehrzahl 
der Gelddelikte sind abstrakte Gefahrdungsverbrechen. Sieht man auf 
die Moglichkeiten der Auswirkung, so steht auch nichts entgegen, sie zu 
den gemeingefahr lichen Delikten zu ziihlen 3. 

naler Bedeutung eigenartig aus: Genfer Falschmiinzerbande, die agyptische und 
tiirkische Goldmiinzen falschte und nach Frankreich exportierte; Falschung russi
scher Noten; vgl. HOLZER: 36ff.; zum Genfer Fall auch BE. 8, Nr. 47 (Auslieferung 
nach Frankreich bewilligt). 

1 Vgl. noch VE. 1908 Art. 166 und dazu Prot. II. ExpKom. 4, 190ff., jetzt G. 
Art.251 Ziff.2: Falschung von Emissionspapieren als erschwerte Urkunden
falschung (unten § 98 II 3/4). Zum strafrechtlichen Geldbegriff ZURCHER: Erlaute
rungen, 310 und namentlich HOLZER: 62ff.; BINDING: Lb. 2 I, 313f.; vgl. auch 
GUBSER: 92ff., 104ff. (Frage der Kreditpapiere); WEY: 144. 

2 Ausfiihrliche Eriirterungen der Frage nach dem Schutzobjekt HOLZER: 18ff., 
46ff., 62 (Rechtseinrichtung des Geldverkehrs); GUBSER: 60ff., WEY: 54ff., 60ff. 
(SteHung der Gelddelikte in den kantonalen Rechten): BINDING: Lb. 2 1,303 (Ver
brechen wider den Beweis mit Beweiszeichen): 306ff. (geschichtliche Daten). Ge
schichtlich besonders wertvoll KOHLER: 204ff. 

3 Allerdings, die "furchtbare Gefahrlichkeit der Geldfalschung kommt nur ihrer 
Begehung im groBen zu": BINDING: a. a. O. 310. 
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IV. Neben den Tatbestanden der Art. 240ff. des G. bleibt Art. 72 
des NBkG. erhalten. Er bedroht die entgegen der Vorschrift des Art. 39 
der BV. erfolgende Ausgabe von Banknoten oder anderen gleichartigen 
Geldzeichen. Die Strafe lautet auf Gefangnis bis zu I Jahr oder auf 
BuBe, die dem Fiinffachen des Nennwertes der "unbefugt ausgegebenen 
Schuldscheine" entspricht, zum mindestens aber 5000 Franken betragt. 
Um ein Falschungsdelikt handelt es sich hier nicht, sondern um eine das 
staatliche Notenmonopol schiitzende Bestimmung, urn die AnmaBung 
des Geldhoheitsrechtes. In der Art der angedrohten BuBenstrafen kommt 
der fiskalische Charakter zum Ausdruck. Beachtenswert ist, daB, anders 
als bei den Falschungen, nicht schon das Herstellen, sondern erst das 
Ausgeben solcher Noten strafbar ist. Nach dem Sinn des Art. 72 kommt 
Idealkonkurrenz der Monopolverletzung mit einer Notenfalschung nicht 
in Betracht. Die entgegen dem Verbot des Art. 72 ausgegebenen "Schuld
scheine" sind als echt gedacht. Stellen sie dagegen eine Nachahmung 
staatlicher Noten dar, so macht sich der Tiiter der Falschung schuldig 
(Art. 240)1. 

§ 95. Die einzelnen Gelddelikte. 
Literatur. Angaben zu § 94. 

1. Die schwerste Form ist die Geldfalschung mit dem in Art. 240 I 
des G. aufgestellten Grundtatbestand und der Strafdrohung Zuchthaus. 
Er tritt an die Stelle von Art. 66 des NBkG. und Art. 13 des MuG. 

1. Die Tat besteht in der falschenden HersteDung von Geld, regel
maBig in der N a c h mac hun g (contrefaire) staatlichen, in- oder aus
landis chen Metallgeldes, Papiergeldes oder von Banknoten 2. Su bj ektiv 
ist die Absicht erfordert, die Falschung als echt in Umlauf zu setzen. 
Nicht erforderlich ist eine Tauschungs- und Schadigungsabsicht oder die 
Schadigung anderer Person (beim Inumlaufsetzen). Darin scheiden sich 
die Gelddelikte vom Betrug, mit dem jedoch Konkurrenz moglich ist. 3 

- Bringt der Falscher sein Falsifikat selbst in Umlauf, so ist er nur auf 
Grund des Art. 240, nicht auch gemiiB Art. 242 zu beurteilen 4. - Die 
Falschung muB sich auf giiltiges, nicht auf sog. verrufenes, auBer Kurs 

1 Zu Art. 72 des NBkG. mit geschichtlichen Notizen und dem Hinweis auf die 
geringe praktische Bedeutung der Bestimmung HOLZER: 54ff. 

2 Nach den welschen Texten (contrefaire, contraffare) wird ein existierendes 
Geld-Vorbild vorausgesetzt. Nach dem deutschen Text (falschen) ist das nicht aus
driicklich gefordert. Strafbar muE auch die Falschung von Stiicken sein, die den 
staatlichen Werten nicht entsprechen, Z. B. die Herstellung eines silbernen Zehn
frankenstiickes; so zutreffend BINDING: Lb. 2 I, 315 (falsches Phantasiegeld). 

3 KOHLER: 222: Nicht die Interessen des Einzelnen, die offentlichen Inter
essen kommen bei der Falschung in Betracht; vgl. ferner GUllSER: 222ff. 

4 Siehe unten IV 2 und die entsprechende Auslegung bei der Lebensmittel- und 
der Warenfalschung oben § 90 III 2b und § 92 III 1. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Toil, 2. Halfte. 37 
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gesetztes Geld beziehen (siehe unten VII). Das Ziel des Taters ist, die 
Falschung als echt in Umlauf zu setzen. Echt hat hier die Bedeutung 
von giiltig 1 • Wer verrufenes Geld in den Verkehr bringen wollte, erreicht 
dieses Zielnicht. Aus dem yom G. geforderten subjektiven Moment folgt 
auch, daB nicht aus Art. 240 strafbarist, wer aus Liebhaberei, zu Sammler
zwecken, alte Mtinzen falschlich herstellt. Erfolgt jedoch eine solche 
Nachahmung zum Zwecke der Tauschung in Handel und Verkehr oder 
werden solche Falsifikate als echt., d. h. als waren sie Originale, in den 
Verkehr gebracht, so kommen die Best,immungen tiber Warenfalschung 
(Art. 153-155) und eventuell tiber den Betrug in Betracht 2 • 

2. Die Falschung gemtinzten Geldes kalID stofflich sein - durch 
Verwendung geringerwertigen Metalls oder einer minderwertigen Legie
rung. Entscheidend ist immer die Falschung des Geprages, die auch dann 
strafbar ist, wenn der Tater nicht unterwertiges Metall verarbeitet3 . Bei 
der Falschung von Papiergeld und Banknoten spielt das Stoffliche 
eine geringere Rolle. Die Falschung liegt in der Nachahmung des Textes, 
des Notendrucks, der dem Papiergeld eigenttimlichen Beweiszeichen 4. 

3. V ollendet ist die Falschung mit dem AbschluB der Falschungs
arbeit, der Herstellung des Falsifikates 5. Schwierigkeiten ergeben sich 
bei der Frage, wann Versuch vorliegt. Die Lasung laBt sich vielleicht 
auf dem Weg tiber den Art. 247 gewinnen. Nach ihm ist mit Gefangnis 
zu bestrafen, wer Gerate zur Falschung oder Verfalschung von Geld 
anfertigt oder sich verschafft, um sie unrechtmaBig zu gebrauchen 
(Abs. I) 6, und wer Gerate zur Herstellung von Geld unrechtmaBig ge
braucht (Abs. II) 6. Das sind Vorbereitungen zur Falschung, die ohn0 

1 So auch DIGGELMANN (Lit. zu § 92): 129. 
2 Oben § 92. tiber Falschung alter Miinzen WURTENBERGER (Lit. zu § 92): 

140ff.; auch GERMANN: StGB., N. zu Art. 240. Eine besondere Bestimmung, die 
Nachahmung alter Miinzen unter Strafe zu stellen, werde von der II. ExpKom., 
Prot. 8, 29lf. abgelehnt (Eingabe der Schweizer. Numismatischen Gesellschaft). 

3 ZURCHER: Erlauterungen, 312f.; GUBSER: 123f.; WEY: 70ff.; HOLZER: 87 
(Falschung mit gesetzlichem Feingehalt der Miinze). 

4 -ober Falschungstechnik und -methoden vgl. die kriminalistische Literatur, 
z. B. WEINGART: Kriminaltaktik (1904), 328ff.; FINZI: Contraffazione di monete e 
di Sigilli, bolli pubblici e loro impronte (1906). 

5 In zweifacher Hinsicht merkwiirdig ein Urteil des Kriminalgerichts Luzern 
vom 31. Januar 1936 (JZ. 34, 121, Nr. 95). Es beurteilte einen Miinzfalschungsfall 
auf Grund des § 125 des luzern. StGB., obschon das eidgenoss. Miinzstrafrecht seit 
dem MiiG. von 1931 galt. Es verneinte ferner die Erfiillung des Tatbestandes, weil 
die angefertigten Stiicke "auBerordentlich plump" und von geringem Gewicht und 
zur Tauschung wenig geeignet waren. 

6 NBkG. Art. 69 bestimmte: "Wer Stiche, Platten, Cliches oder andere 
Formen, die zur Falschung oder Verfalschung von Banknoten bestimmt sind 
anfertigt oder anschafft, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Ge
fangnis nicht unter 6 Monaten bestraft", wahrend Art. 23 des MiiG. bereits eine 
dem Art. 247 des StGB. entsprechende Fassung enthalt. - Der Art. 247 muB, 
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diese besonderen Bestimmungen straflos bleiben miiBten. Wahrend nach 
dem Tatbestand des Abs. I der Tater sich eigentliches Falschungsgerat 
verschafft, z. B. eine Falschmiinzerwerkstatte eimichtet, trifft der Abs. II 
Faile, in denen Jemand sich echter Platten, Klischees, Pragestempel usw. 
bemachtigt und sie gebraucht. Die Strafdrohung fur beide Varianten 
lautet auf Gefangnis. - Die Grenzziehung zwischen bloBer Vorberei
tungshandlung und Versuch ist freilich heikel genug. Theoretisch ist 
davon auszugehen, daB der Tater die ihm zur Verfiigung stehenden und 
fur eine Falschung tauglichen Gerate in einer, erkennbar auf die Ver
wirklichung einer Falschung hinzielenden Betatigung ge bra uch that!. 
Wenn Jemand, der sich mit Falschungsplanen tragt, echte Banknoten 
photographiert und davon Diapositive anfertigt, Werkzeug und Material 
anschafft, so bleibt das im Rahmen der Vorbereitung. Wenn er aber das 
Bild des Diapositivs, einer Glasplatte, auf eine Kupferplatte ubertragt, 
die - allerdings erst nach DurchfUhrung von Atzungen - sich zu Ver
vielfaltigungen eignet, so wird man einem Tater mit der Annahme, er 
habe mit der AusfUhrung der Falschung bereits begonnen, nicht Unrecht 
tun 2• 

4. Art. 240 II des G. bestimmt, wie schon Art. 13 II des MuG., daB 
"in besonders leichten Fallen" die Strafe aufGefangnis lauten solI. Wann 
ein "besonders leichter Fall" gegeben ist, bleibt, bei der Vagheit dieser 
Formel, weitgehend richterlichem Ermessen uberlassen 3. Anhaltspunkte 
fur die Auslegung ergeben sich aus den Gesetzesmaterialien: Die Ent
wurfe - schon der VE. 1894 Art. 128 bis zum VE. 1908 Art. 166 -
privilegierten die FaIle, da die Falschung fUr jedermann leicht erkennbar 
(augenfallig) ist, oder da der Tater nur wenige Stucke von geringem Wert 
anfertigt. Diese tatbestandsmaBigen Umschreibungen wurden infolge der 
an ihnen geubtenKritik zugunsten der jetzigen Fassung fallen gelassen 4• 

Fraglich bleibt immerhin, ob der ungeschickte Falscher und der Tater, 
der erwischt wird, solange das MaB seiner Falschungen gering ist, eine 
Privilegierung uberhaupt verdienen. Auch bei schein bar unbedeuten
deren Fallen einer Geldfalschung liegt immer eine nicht geringe krimi-

obschon der Wortlaut zunachst Zweifel laBt, auch "Gerate", die zur Mtinz
verringerung (Art. 243 Ziff. 1) dienen sollen, umfassen; vgl. KOHLER: 233. Aus
fiihrlich zu den Tatbestiinden des Art. 247 HOLZER: IlIff. 

1 Allg. Teil, § 39 III/IV. 
2 Der Text kniipft an den Fall in Ziircher Bl. 11, Nr.147 an; vgl. ferner 

BE. 36 I, 278 (Auslieferungsfall). - Anders BINDING: Lb. 2 I, 317 (Anfertigung 
der geatzten Platten und Probedrucke liegen noch vor der Schwelle des Versuchs). 

3 Die Abstufung: schwere -leichte FaIle kommt besonders haufig im MilStG. 
vor. Die Rechtsprechung hat dazu festgesteUt, daB die Entscheidung iiber solche 
Gradabstufungen beim erkennenden Richter liegt, und daB die Kassationsgerichtsbar
keit den Entscheid, den Fall der Willkiir ausgenommen, nicht iiberpriifen kann; 
vgl. z. B. Entsch. MKG., 1926/1935, Nr. 5 und 46. 

4 Prot. II. ExpKom. 4, 191ff. 

37* 



576 § 95. Die einzelnen Gelddelikte. 

nelle Tendenz und eine nicht leicht zu nehmende Gefahr vor. Bei der 
Anwendung von Abs. II des Art. 240 ist daher Vorsicht zu empfehlen. 

Um etwas anderes als um die leichten Falle gemaB Art. 24;0 handelt 
es sich bei dem Ubertretungstatbestand des Art. 327. Nach ihm ist 
strafbar, wer, ohne Falschungsabsicht im Sinne des Art. 240, ins
besondere zum Scherz oder zur Reklame, Papiergeld, Banknoten oder 
amtliche Wertzeichen des In- oder Auslandes so nachmacht oder nach
ahmt, daB die Gefahr der Verwechslung mit wirklichen Werten entsteht 
(sog. Bluten). Auch das Inverkehrbringen, Feilhalten und EinfUhren 
solcher Gegenstande ist strafbarl. Der Versuch dieser Ubertretungen ist 
straflos (G. Art. 104- I). Obligatorisch ist die Einziehung (vgl. Art. 58) 
vorgesehen. - In diesen Zusammenhang gehort auch der neben dem 
StGB. weiter bestehende Art. 22 des MuG., der unter dem Randtitel: 
Munzahnliche Gegenstande bestimmt: "Wer, ohne Bewilligung 
des eidgenossischen Finanzdepartementes, den schweizerischen Munzen 
ahnliche, fUr Handel und Verkehr bestimmte Gegenstande herstellt oder 
einfUhrt, wird mit BuBe bestraftz." 

5. Nach Art. 240 III gilt fur die Geldfalschung das Uni versalitats
prinzip (Allg. Teil § 11 II, 4; § 12 III). Danach ist auch strafbar, wer 
die Tat im Ausland begangen hat, in der Schweiz betreten und nicht aus
geliefert wird, wenn die Tat auch am Begehungsorte strafbar ist 3 • Wie 
weit das Universalitatsprinzip sich praktisch auswirken wird, steht dahin. 
Fur den Schweizer, der eine Geldfalschung im Ausland verubt hat und 
nach der Tat in die Heimat zuruckkehrt, gilt nach Art. 6 des G. ohne
hin sog. stellvertretendes Strafrecht. 

1 Ahnlich, schon NBkG. Art. 70; dazu der Fall BBl. 1909 I, 809ff. Zum Art. 327 
des StGB. Prot. II. ExpKom. 7, 142ff. mit besonderem Hinweis darauf, daB solcho 
Nachahmungeneine Versuchung zum widerrechtlichen Gebrauch bilden. WEY: 137 
wendet sich gegen das Tatbestandsmoment, wonach die Nachahmung zu Verwechs· 
lung AnlaB geben kann, er fordert ein uneingeschranktes Verbot; vgl. ferner HOLZER: 
148ff. 

2 Vgl. auch MiiG. Art. 12. Es handelt sich urn Metallmarken, wie sie von 
Konsumvereinen, Fabriken usw., namentlich friiher, ausgegeben wurden. Die Ver
wendung zur Entlohnung von Arbeitern ist unzulassig; vgl. BURCKHARDT: Schweiz. 
Bundesrecht, 5, 161; ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 48lf. - Art. 24 des MiiG. 
gab die Moglichkeit, solche m iinzahnlichen Gegenstande und die zur Herstellung 
verwendeten Gerate einzuziehen und unbrauchbar zu machen. Art. 398 lit. n des G. 
hat diese Bestimmung aufgehoben. Das ist irrtiimlich geschehen. Weder Art. 58, 
noch Art. 249 oder Art. 327 Ziff. 2 des StGB. schlieBen diese Liicke. 

3 Das entspricht zum Teil den in Art. 8 und 9 der Gerner Konvention von 1929 
zur Bekampfung der Falschmiinzerei enthaltencn Grundsatzen (Z. 42, 419). Vgl. 
schon Prot. II. E:h.-pKom. 1, 34ff., 459, femer Art. 74 I des NBkG. und Art. 26 des 
MiiG., der weitergehend als Art. 240 III des StGB. nicht nur fiir die Miinzfalschung, 
sondern auch fiir die Miinzverfalschung und das Ausgeben falscher Miinzen sich zum 
Universalitatsprinzip bekannte; S. femer HOLZER: 78ff. 
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6. Eine gut organisierte Geldfalschung wird sich unter Umstanden 
uber einen langeren Zeitraum erstrecken. Der Tater wird es z. B. unter
nehmen, unter Verwendung desselben Falschungsgerates, eines Prage
stockes, zeitlich auseinanderliegend Serien zu falschen. Darin ist ein fort
gesetztes Delikt, eine Verbrechenseinheit, zu sehen mit der Wirkung, daB 
die Verjahrung erst mit dem Tag beginnt, an dem der Tat,er die letzte 
Tatigkeit ausfiihrt (G. Art. 71 III) I. 

II. Der Tatbestand der Geldverfiilschung (G. Art. 241) setzt echtes, 
gultiges Geld voraus. Die Tat besteht in einer .Anderung echter Stucke. 
Der franzosische Text bezeichnet sie mit falsifier im Gegensatz zu dem 
bei der Geldfalschung verwendeten Ausdruck contrefaire, der italienische 
Text spricht von alter are 2. Subjektiv ist die Absicht des Taters nach
zuweisen, die verfalschten Stucke zu einem hoheren Wert in Umlauf zu 
bringen. Die Strafdrohung lautet auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder 
auf Gefangnis nicht unter 6 Monaten. Wie bei der Geldfalschung ist 
fiir besonders leichte Falle lediglich Gefangnis angedroht (Abs. II). Dieser 
formelhafte Hinweis ist auch hier an die Stelle von kasuistisch gestalteten 
privilegierten Tatbestanden getreten (oben I4 und z. B. VE. 1908 
Art. 168). - Verglichen mit der Geldfalschung ist die Verfalschung von 
geringerer praktischer Bedeutung. Sie kommt selten vor. In der Be
ratung der Bestimmung hat man als Falle genannt die .Anderung der 
Zahlen auf einer Banknote 3, die Versilberung oder Vergoldung von 
Kupfer oder Nickelmiinzen. Ob der in diesem Zusammenhang erwahnte 
Fall, daB Goldstucke ausgehOhlt und mit Blei gefullt werden, das sog. 
Ausschalen echter Miinzen, gemaB Art. 241 als Geldverfalschung oder 
als Miinzverringerung (Art. 243) zu beurteilen ware, ist zweifelhaft 4• 

Beide Losungen sind vertretbar. Von der aus den iiberkommenen 
Rechten stammenden, zu weit getriebenen kasuistischen Unterscheidung 
der einzelnen Gelddelikte ist auch das G. nicht losgekommen. Ein weit
gespannter Falschungstatbestand hatte, mit einem weiten Strafrahmen, 
die Herstellung falschen Geldes, die Verfalschung echten Geldes und die 

1 Zu dieser Frage insbesondere GUBSER: 143ff.; vgl. ferner HOLZER: 100ff., 
MERKEL: YD. Allg. Teil, 5, 307, BINDING: Lb. 2 I, 322f. 

2 Vgl. den gleich redigierten Tatbestand in Art. 14 des MiiG. BOLLI: Prot. II 
Ext>Kom. 4, 212 hat zutreffend die Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen 
Falschung und Verfalschung in Frage gestellt; vgl. auch oben § 91 II. tiber die 
Geldverfalschung nach den friiheren kantonalen Rechten GUBSER: 162ff. 

3 Art. 67 des NBkG. sprach von der Bezeichnung echter Banknoten mit einem 
h6heren Wert, urn sie mit diesem h6heren Wert in Verkehr zu bringen:. 

4 GAUTIER: Prot. II. ExpKom.4, 210: "la demarcation entre l'alMration et 
la depreciation n'est pas aisee et cette distinction peut conduire Ii des consequences 
bizarres"; vgl. auch ZURCHER: eodem, 212; BINDING: Lb. 2 1,327; WEY: 100ff. 
(gemeinsame Behandlung von Miinzverfalschung und -verringerung). 



518 § 95. Die einzelnen Gelddelikte. 

Munzverringerung zusammenfassen konnen. Der Falschungswille des 
Taters und eine "Falschung" sind in allen diesen Fallen gegeben 1. 

III. Die Mlinzverringerung (sog. Kippen) (Art. 243 Ziff. 1) beschrankt 
sich auf Metallgeld, weil sie einen Substanzeingriff, eine Verringerung 
des Metallgehaltes, erfordert. Sie ka1111 "durch Beschneiden, Abfeilen, 
durch chemische Behandlung oder auf andere Art" geschehen 2• So um
schreibt das G. und auch schon Art. 16 des MuG. Das subjektive Mo
ment kommt hier in der Weise zum Ausdruck, daB der Tater mit der 
Absicht gehandelt haben muB, das verringerte Geld als vollwertig in Um
lauf zu bringen 3 • 

In Ziff. 1 II ist die gewerbsmaBig betriebene Mtinzverringerung quali
fiziert hervorgehoben. Wahrend beim Grundtatbestand die Strafe auf 
Gefangnis oder BuBe lautet, ist sie bei GewerbsmaBigkei t 4 auf Zuchthaus 
bis zu 3 Jahren oder Gefangnis nicht unter I Monat erhoht. 

Bei dem zunehmenden Verfall des inneren Wertes der Munzen und 
bei der selten gewordenen Zirkulation von Goldmunzen wird die Miinz
verringerung ein immer weniger lukratives Unternehmen werden. 

IV. Das Inumlaufsetzen von Falschungen (Verausgabungsdelikt) ist 
mit Bezug auf gefalschtes und verfalschtes Geld in Art. 242, mit Bezug 
auf verringerte Munzen in Art. 243 Ziff. 2 unter Strafe gestellt. Mehrere 
Einzelfragen erg eben sich: 

1. In den Art. 242 und 243 und auch in Art. 244 ist der Ausdruck 
"Inumlaufsetzen ( bringen)" gebraucht, wahrend an anderen Stellen des 
G. (Art. 154, 204 Ziff. 1 II, 236) von "Inverkehrbringen" die Rede ist. 
Materiell besteht keine Verschiedenheit. Der Unterschied ist nur sprach
lich und damit zu erklaren, daB es ublich ist, von "Geldumlauf" zu spre
chen. - Er ist gegeben, sobald das Geld seine bestimmungsgemaBe Wirk
samkeit im Verkehr ausubt 5 . - Bei falschem und verfalschtem Geld 
gehort zum Tatbestand des Art. 242, daB der Tater vorsatzlich die Stucke 
als echt oder unverfalscht in Umlauf bringt. Bei verringerten Miinzen 6 

muB der Tater den Vorsatz haben, die Stucke als vollwertig in den Ver
kehr zu bring en (Art. 243 Ziff. 2 I). Die Strafdrohungen fUr die beiden 

1 Ahnliche Gedanken einer zusammenfassenden Ordnung der Falschungstat
bestande bei KOHLER: 225ff. und namentlich 269f. Gegen die Trennung in Miinz
verfalschung und -verringerung auch GUBSER: 173. 

2 Prot. II. ExpKom. 4, 215 (Hinweis auf galvanoplastische Behandlung von 
Miinzen); siehe auch oben II: Aushohlen von Miinzen. 

3 Die Absicht des Taters geht freilich an erster Stelle darauf, Metall zu gewinnen. 
Sie verbindet sich jedoch mit dem Willen, die verringerte Miinze als vollwertig in 
Umlauf zu bringen; vgl. Prot. I. ExpKom. 2, 130f. 

4 Zum Begriff der GewerbsmaBigkeit oben § 28 III 2. 
5 Dazu bemerkenswerte Kasuistik bei KOHLER: 223ff.; ZUlli Begriff vgl. auch 

GUBSER: 13lff., 186ff. 
6 Die Bestimmung bezieht sich nicht auf durch den Gebrauch abgeniitzte 

Miinzen; WETTSTEIN: Prot. II. ExpKom. 4,217. 
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Falie gehen ungerechtfertigt weit auseinander: Auf das 1numlaufsetzen 
falschen oder verfalschten Geldes steht Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder 
Gefangnis, wahrend, wenn es sich um verringertes Geld handelt, nur 
Gefangnis oder BuBe angedroht ist. - Wenn ein Tater das falsche Geld 
an verschiedenen Orten in Umlauf setzt, so ergeben sich unter Umstanden 
verschiedene Gerichtsstande. Die Lasung eines solchen Konfliktes mit 
der Wirkung der Zusammenfassung alier Einzelfalle hat nach der in 
Art. 346 II des G. enthaltenen Vorschrift des forum praeventionis zu er
folgen. 

2. Als Tater des 1numlaufsetzens hat eine yom "Falscher" verschie
dene Person zu gelten. Es ist allerdings umstritten, wie es mit dem Fal
scher zu halten ist, der selbst sein Produkt in den Verkehr bringt. SoIl 
er nach den Regeln uber die Konkurrenz wegen zweier Delikte bestraft 
werden I? Die Auffassung, daB die Anwendung des im Einzelfali ge
gebenen "Falschungstatbestandes" ausreicht, ist vorzuziehen. Mit der 
Ausgabe des falschen Geldes fUhrt der Tater zu Ende, was er mit seiner 
Falschung im Sinne hatte. Man hat auch von einer straflosen Nachtat 
gesprochen 2. 

Der Tater, der Falschungen in Umlauf setzt, wird haufig im Ein
verstandnis mit dem Falscher stehen. Er ist dem Hehler ahnlich. Die 
beiden betreiben ein Kompagniegeschaft, und ihr Zusammenwirken er
haht die Gefahr fUr den Geldverkehr. Art. 167 II des VE. 1908 hatte 
erschwerend den Fall herausgehoben, daB das 1numlaufsetzen ge
falschten Geldes "im Einverstandnis mit dem Falscher oder einem 
Teilnehmer an der Falschung" erfolgte, und Art. 169 II bestimmte Glei
ches fUr das Ausgeben verfalschten Geldes mit dem Zusatz, daB der 
Tater "eine graB ere Zahl von Stucken in Umlaufbringt". Das G. nennt 
solche Erschwerungen nicht mehr. Aber der Richter kann diese Falle 
des bewuBten Zusammenwirkens 3 bei der Strafzumessung innerhalb des 
gegebenen Strafrahmens berucksichtigen. 

3. 1m AnschluB an bisherige Rechte - z. B. auah MuG. Art. 15 II 
und 17 II - soIl leichter bestraft werden, wer falsches Geld als echt, 

1 So, mit dem Hinweis auf die franzosische Doktrin, GAUTIER: Prot. II. Exp
Kom. 4,203; ebenso SEILER: StenBull. NR. 1929, 554f.; BAUMANN: eodem. StR. 
1931,552. 

2 ZUROHER: Erlauterungen, 314 und besondersHoLzER: 126ff.,ferner St. Gallen 
Kantonsgericht: JZ. 25, 28, Nr. 6 (zu den Art. 90/91 des st. gall. StGB.); uberein
stimmend auch die deutsche Lehre, vgl. z. B. KOHLER: a. a. 0.226,236; siehe schon 
oben § 90 III 2b i. f. undnamentlich § 92 III 1 (Inverkehrbringengefalschter Waren 
durch den Falscher selbst). 

3 Eigenartig KOHLER: 226, der Mittaterschaft annimmt, wenn der Eine die 
Miinzen verfertigt und der Andere sie im Einverstandnis mit ihm in Umlauf setzt. 
Richtig ist Mittaterschaft allerdings dann gegeben, wenn zwei Personen sich vor
gangig daruber verstandigen, daB die eine falsches Geld anfertigen, die andere es 
in Umlaufsetzen soIl; BINDING: Lb. 2 1,325. 
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verringertes Geld als vollwertig eingenommen hat, nachtraglich die 
Falschheit entdeckt und trotzdem die Falschung weitergibt. Der Gesetz
geber hat damit psychologisch richtig die besondere Lage, in die Jemand 
-ein "philistros denkender Mensch", wie KOHLER (239) dazu schrieb -
schuldlos geraten kann, und aus der er sich auf eine allerdings unerlaubte 
Art befreien will, privilegierend beriicksichtigt. Die Strafmilderung 
kommt nach dem Gesetzestext nicht nur der Person, die ein falsches 
Stuck eingenommen hat und es weitergibt, sondern auch dem, der fal
sches Geld weitergibt, das sein Auftraggeber oder sein Vertreter - Ver
haltnis Hausfrau - Dienstmadchen z. B. - an Zahlung genommen hat 1. 

- Hochst merkwiirdig ist auch hier der Unterschied in der Strafdrohung: 
nach Art. 242 II, wenn es sich um Falschgeld handelt, Gefangnis oder 
BuBe, also eine Vergehensstrafe, nach Art. 243 Ziff. 2 II bei verringerten 
Miinzen nur die Ubertretungsstrafe der BuBe. In jenem Fall ist daher 
auch der Versuch strafbar, im Zusammenhang mit Art. 243 bleibt er da
gegen straflos. 

V. Das G. schlieBt den Kreis der von ihm erfaBten eigentlichen Geld
delikte 2 mit den Tatbestanden des Art. 244: Einfiihren, Erwerben, 
Lagern falscnen Geldes. Tatobjekt sind falsches oder verfalschtes Geld 
jeder Art (siehe oben § 94 II) und verringerte Miinzen. Der Art. 244-
weist auf zu Zeit en sicher bestehende internationale Falscherbeziehungen 
hin. Das trifft besonders beim Einfiihren zu. Subjektiv muB nach
gewiesen werden, daB das Einfuhren, Erwerben 3 oder Lagern4 geschieht, 
um die "Falschungen" als echt, unverfalscht oder vollwertig in Umlauf 
zu setzen. Damit ist der Tatbestand als Vorbereitungshandlung zu den 
Delikten des Inumlaufsetzens gekennzeichnet. Die Strafdrohung aus 
Art. 244 I lautet auf Gefangnis. Der Abs. II qualifiziert mit der Straf
drohung: Zuchthaus bis zu 5 Jahren den Fall, daB Falschungen "in 
groBer Menge" (grandes quantiMs) eingefiihrt, erworben oder gelagert 
werden. Der Gedanke der GewerbsmaBigkeit spielt hier mit. 

Die Strafbarkeit der imArt. 244 enthaltenen Tatbestande ergibt sich 
aus der Gefahrlichkeit - abstrakte Gefahrdungen - und daraus, daB 
sie, ahnlich der Hehlerei, mit vorangegangenen Delikten, den Fal
schungen, zusammenhangen. 

Entsprechend wie bei den Tatbestanden des Inumlaufsetzens ist es 
auch bei Art. 244 richtiger, als Tater nur Drittpersonen anzunehmen 

1 LANG: Prot. II. ExpKom. 4,205. 
2 Uber die Tatbestande aus Art. 247: Falschungsgerate und unrechtmaBiger 

Gebrauch von Geraten s. schon oben I 3. 
3 Erwerben ist im weiten Sinne zu verstehen, nicht nur wenn es gegen Entgelt 

geschieht; GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 220. 
4 Mit Bezug auf Geld vielleicht ein merkwiirdiger Ausdruck. Zu den Begriffen 

Einftihren und Lagern vgl. Art. 155 und dazu oben § 92 IV, auch Art. 236, ferner 
Prot. II. ExpKom. 4, 220f. (THORMANN, LANG). 
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und eine Realkonkurrenz zwischen Art. 244 einerseits und Art. 240 bis 
243 andererseits nicht 2'ur Geltung zu bringen. Namentlich solI der Fal
scher, der seine Falschungen auch einfiihrt oder lagert, nur nach den Fal
schungsbestimmungen, nicht auch noch gemaB Art. 244 bestraft wer
den!. 

VI. Fiir das ganze Gebiet der Gelddelikte ist Art. 50 besonders zu 
beachten, der den Richter ermachtigt, wenn der Tater aus Gewinnsucht 
handelt, in jedem Fall neben der Freiheitsstrafe auf BuBe zu erkennen. -
Alles falsche, verfiilschte oder verringerte Geld, sowie die Falschungs
gerate sind einzuziehen und unbrauchbar zu machen oder zu vernichten 
(Art. 249) 2. Neben dieser Bestimmung gelten weiter Art. 25 I und II 
des NBkG., wonach die Nationalbank mit Ermachtigung des Bundes
rates befugt ist, bestimmte Notenserien zuriickzurufen, wenn Nach
ahmungen von Noten vorliegen, und Art. 9 des MiiG., wonach die eid
genossische Staatskasse gefalschte Miinzen dem Verkehr entzieht 3 • 

VII. Neben den Gelddelikten des StGB. bleiben folgende Uber
tretungstatbestande des MuG. erhalten: 

Art. 19: Einfiihren und Erwerben von verrufenen, d. h. auBer Kurs 
gesetzten und aus dem rechtmaBigen Verkehr verschwundenen Miinzen, 
um sie in Umlauf zu bringen, und das Inumlaufbringen solcher 
Miinzen in groBer Menge 4 - Strafdrohung: Haft oder BuBe und Ein
ziehung; 

Art. 20: In unrechtmaBiger Bereicherungsabsicht erfolgendes Ein
fiihren oder Erwerben von Miinzen, die in der Schweiz keinen gesetz
lichen Kurs haben, um sie in Umlauf zu bring en, und das Inum
laufbringen solcher Miinzen in groBer Menge - Strafdrohung: Haft 
oder BuBe; 

1 Vgl. oben IV 2; a. M. GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4,220. 
2 So schon die durch das G. aufgehobenen Art. 71 des NBkG. und Art. 24 des 

MiiG. - Als Falschungsgerate haben nur Gerate zu gelten, die eigens dem 
Falschungszweck dienen, nicht z. B. eine vom Tater verwendete Papierschneide
maschine. Nicht der Einziehung verfal1en die vom Tater verwendeten Materialien 
(Metall, Papier usw.); HOLZER: 169ff. 

3 Uber verwaltungsrechtliche Bestimmungen betreffend Unbrauchbarmachung 
falscher Miinzen durch Zersclmeiden BURCKHARDT: Schweiz. Bundesrecht, 5, 155f. 
Zu beachten ist hier jetzt G. Art. 58 I, wonach die Offentliche Ordnung gefahrdende 
Gegenstande (instrumenta et producta sceleris) ohne Riicksicht auf die Strafbar
keit eiuer bestimmten Person einzuziehen sind. Dieser Grundsatz mull auch zu 
Art. 249 gelten. 

4 Kantonale Rechte enthielten weitere Tatbestande, z. B. Ziirich § 100: ver
rufenem Metallgeld durch Veranderungen das Ansehen von giiltigem geben und 
als giiltig ausgeben (Miinzbetrag); Luzern § 125, mit Ausdelmung auch auf Papier
geld, als "Miinzfalschung" bestraft. 1m Hinblick auf die abschliellende Ordnung 
der Gelddelikte durch das Bundesrecht sind solche kantonale Bestimmungen dahin
gefallen. - Dber "verrufenes" Geld gut GURSER: 97f. 
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Art. 21: Beschadigung und Inumlaufbringen beschadigter Miinzen 
als vollwertig - Strafdrohung: BuBel. Art. 9 bestimmt dazu, daB die 
eidgenossische Staatskasse abgenutzte und beschadigte Miinzen dem Ver
kehr zu entziehen hat. 

Der Versuch dieser Ubertretungen ist straflos (G. Art. 333 I in Ver
bindung mit Art. 104). 

§ 96. Delikte an amtIichen Zeichen. 
Literatur. BUSER: Das schweizer. Postverkehrsgesetz nebst den wichtigeren 

Bestimmungen del' Postordnung (2. Aufl. 1935). - DERSELBE: JZ.22, 32lff., 
337 ff., ferner in del' Schweizer Briefmarkenzeitung, 1935, N r. 1-3 ( Sondel'abdruck). 
- BRUNNER: Falschungen und Nachahmungen im schweizer. Postrecht, Ziircher 
Diss. (1930). - WEISMANN: YD. Bes. Teil, 7, 316f., 397ff. 

r. Die in den Art. 245, 246, 327 und 328 des G. erfaBten Delikte an 
bestimmten amtlichen Zeichen stehen im Hinblick auf die Schutztendenz 
und in der Gestaltung der Tatbestande in naher Verwandtschaft mit den 
Geld- und den Urkundendelikten. Zusammenfassend kann man die ge
schiitzten Zeichen als Beweiszeichen charakterisieren - Beweis fUr 
einen durch Kauf erworbenen, staatlich garantierten Wert, bei der Post
marke z. B., Beweis andererseits fUr eine s"aatlich durchgefiihrte Kon
trolle (Fleischschauerstempel, Zollmarken usw.). Verwaltungsrechtliche 
Bestimmungen bilden die Grundlage. Del' Gesetzgeber hat die Frage zu 
losen, wie weit er strafrechtliche Schutzbestimmungen in das StGB. iiber
nehmen, wie weit er sie andererseits der Sondergesetzgebung iiberlassen 
solI. 

In den Art. 245 und 246 stehen, wie bei den Geld- und den Urkunden
delikten, die Typen der Falsch ung und der Verfalschung im Vorder
grund. Die in friiheren Zusammenhangen - namentlich oben § 91 II -
zu diesen Begriffen gegebenen Erorterungen gelten auch hier. 

II. 1. Der Art. 245 des G. mit dem Randtitel: Fa\schung amtlicher 
Wertzeichcn (timbres officiels de valeurs) nennt als Beispiele solcher Zei
chen Postmarken, Stempel- und Gebiihrenmarken. Sie sind die Angriffs
objekte. Begriff und Bedeutung dieser Zeichen ergeben sich aus dem 
Verwaltungsrecht: 

1 Die Entwiirfe ZUlli StGB. hatten entsprechende Tatbestande vorgesehen: 
VE. 1908 Art. 270,271; E. 1918 Art. 325,326, iiberdies VE. 1908 Art. 272: Ein
fiihren, Erwerben und Inumlaufbringen von auslandisehen Goldmiinzen fremder 
Wahrung mit dem Ziel, einen hoheren Wert als den del' gesetzliehen Paritat zu er
langen. Zu diesen Tatbestanden ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 477ff.; 
Prot. II. ExpKom.7, 128ff. (Sieherung del' Reinheit del' Geldwahrung), 349ff. 
Dber dieses "zul' Aufreehterhaltung eines geregelten Geldumlaufes" not- .endige 
Ubertretungsstrafreeht HOLZER: 139ff., 152ff. (ausfiihrliehe Darstellung). In der 
Bundesversammlung wurden diese Bestimmungen der Entwiirfe im Hinbliek auf 
die oben genannten Vorschriften des MiiG. gestrichen, StenBull. StR., 1931, 676; 
NR. 1934,414. 



§ 96. Delikte an amtlichen Zeichen. 583 

Die Postmarken, mit EinschluB der Taxmarken fUr unfrankierte 
oder ungentigend frankierte Klemsendungen, sind die auf Grund des Post
regals ausgegebenen staatlichen Beweiszeichen fiir eine Zahlung von Post
gebtihren. Bestimmungsgemii.B dienen sie zur Freimachung von Post
sendungen. Sie sind Werttrager. 1m kleineren Geschaftsverkehr spielen 
sie auch als Zahlungsmittel eine gewisse Rolle. Dem Geld sind sie aber 
nicht gleichgestellt, da eine Annahmepflicht nicht besteht. Den Post
marken, die auf die Postsendungen aufgeklebt werden, sind gleich zu 
halten die Aufdrucke von Wertzeichen auf Postkarten, Streifbandern, 
Briefumschlagen usw., die Antwortscheine des Weltpostvereins, ferner 
die Aufdrucke von auf Grund postamtlicher Bewilligung verwendeten 
Frankiermaschinen 1. Das alles sind amtliche Wertzeichen. 

Die in Art. 245 als weiteres Beispiel genannten Stempel- und Ge
btihrenmar ken 2 sind eben falls Beweiszeichen fiir an eine Offentlich
rechtliche Stelle (Staat, Gemeinden) ftir gewisse Gebtihren und Abgaben 
geleistete Zahlung. Was in diesem Smne "stempelpflichtig" ist, bestimmt 
sich teilweise nach eidgenossischem, teilweise nach kantonalem Recht 
(Gerichtsakten, Vertrage, Wechsel, Plakate usw.). Hier gentigt die Fest
stellung, daB der umfassende Art. 245 sich auf alle vom Staat oder einer 
Gemeinde ausgegebenen Stempel- und Gebtihrenmarken und ebenso auf 
an Stelle von Klebmarken erfolgende Aufdrucke (Stempelpapier) be
zieh t. Kantonale Bestimmungen tiber Delikte an amtlichen Stempeln, 
die den Charakter von Wertzeichen haben, z. B. Waadt Art. 265 (timbres 
officiels de valeur) sind durch den Art. 245 des StGB. aufgehoben. Ftir 
den Vorbehalt kantonaler Rechte gemaB G. Art. 335 besteht kein Be
diirfnis. 

Immer muB es sich aber um von einer Amtsstelle ausgegebene oder im 
amtlichen Verkehr verwendete Wertzeichen handeln 3 . Auf von einem 
privaten Betrieb ausgegebene Rabatt-, Sparmarken usw. bezieht sich der 
Art. 24;5 nicht. Dagegen ist er nach der Vorschrift des Art. 250 auch auf 

1 BUSER: Postverkehrsgesetz, 149ff. und namentlich Briefmarkenzeitung. Iff.; 
ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908,319; BRUNNER: 21£f.; vgl. auch Art. 47 des 
Weltpostvertrages von 1934 (Eidg. GesSlg. N. F. 50, 1130ff.). 

2 Del' Entwicklung del' Zahlung gewisser Gebuhren durch Marken sind keine 
Schranken gesctzt. ZURCHER: a. a. O. 319 weist auf Sparmarken, Marken zur Zah
lung von Versicherungsbeitragen hin. Vgl. JZ.30, 220, Nr. 44 und Z. 46, 122ff.: 
Baslcr Urteil uber die Falschung auslandischer Zigarettenbanderolen (Tabaksteuel'
zeichen). Straflosigkeit, da § 68 des Basler StGB. nul' inlandische Wertzeichen 
schutzte. Anders jetzt Art. 245 und 250 des G. - In einzelnen Kantonen wird 
zwischen Stempel- und Gebuhrenmarken unterschieden; Prot. II ExpKom. 5, 58. 
Fur die Geltung del' Strafnormen des Art. 245 ist eine Unterscheidung ohne Be
deutung. 

3 Nicht mehl' ausgegebene Postmal'ken durfen untel' Umstanden - bis sie 
widerrufen sind - zur Frankierung noch verwendet werden. Auch fUr sie gilt del' 
Schutz des Art. 245; ZURCHER: Erlauterungen, 320. 
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aIle entsprechenden Wertzeichen des A uslandes anwendbar. FUr 
die Postwertzeichen, Poststempel und Postsiegel galt das schon bisher 
auf Grund von Art. 58 des Postverkehrsgesetzes (PVG.) vom 2. Oktober 
1924 (GesSlg. N. F. 41, 329ff.)1. 

2. Die in Ziff. I I des Art. 245 zunachst genannten Falschungen 
und V erfalschungen 2 (contrefaire ou falsifier; contraffare od alterare) 
setzen su bj ekti v die Absicht des Taters voraus, ein solches "Wert
zeichen" in irgendeiner Weise als echt oder unverfalscht zu verwenden. 
Das entspricht der bei den Gelddelikten in Art. 240, 241, 243 und 244 
geforderten Absicht des Inumlaufbringens (oben § 95 I I). 

Der Nachweis der Verwendungsabsicht genugt. Zur Vollflndung ist 
die Verwendung nicht gefordert. 1m ubrigen ergeben sich bei der Zeichen
falschung fUr die Fragen: Vorbereitungshandlung, Versuch und Vollen
dung die gleichen Probleme und Zweifel wie bei der Geld-, insbesondere 
der Notenfalschung. Die Tatbestande des Art. 247: Falschungsgerate 
und unrechtmaBiger Gebrauch von Geraten finden wie bei der Geld
falschung auch mit Bezug auf amtliche Wertzeichen Anwendung (oben 
§ 95 I 3). Es ist also dafUr gesorgt, daB auch hier Falschungsplanen schon 
fruhzeitig entgegengetreten werden kann. 

3. Bei der W ertzeichenfalsch ung ergi bt sich als besonderer Tat bestand 
die Behandlung entwerteter Zeichen derart, daB ihnen der Schein giil
tiger gegeben wird, wobei wiederum die Absicht des Taters nachgewiesen 
werden muB, die Stucke als giiltig zu verwenden (Art. 245 Ziff. I II). Fur 
die Postwertzeichen war Gleiches schon in Art. 58 II des PVG. bestimmt. 
Die Handlung besteht z. B. im Entfernen des Entwertungsstempels auf 
Marken. Auch bei Frankiermaschinenaufdrucken kann das geschehe n 3. 

In einem weiteren Sinn verstanden handelt es sich auch hier umFalschung 

1 Grundlage: die durch den Weltpostvertrag eingegangenen Bindungen, 
jetzt Art. 81 des Vertrages vom 20. Marz 1934. tiber die Entwicklung und Aus
gestaltung des Poststrafrechts in einzelnen Landern auf Grund des Vertrages. 
BRUNNER: 68ff. tiber die Entwicklung der Post-Gesetzgebung auch BURCKHARDT: 
Schweiz. Bundesrecht, 5, 996ff., 1006ff. 

2 Vgl. ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 4, 230 und den interessanten Fall von 
Postmarkenverfalschung bei BRUNNER: 38f. TIber weitere FaIle von Falschungen 
und Verfalschungen (Zusammensetzen von Teilen gebrauchter Vvertzeichen; ge
falschte tiberdrucke) berichtet BUSER: Briefmarkenzeitung, 9. - Zur Geschichte 
des schweizerischen Poststrafrechts, insbesondere del' Delikte an Wertzeichen, 
BRUNNER: lIff. 

3 BUSER: 221; BRUNNER: 44ff.; JZ.8, 240, Nr.237 (Wiederverwendung ab
gestempelter Marken durch einen Postbeamten, del' den alten Stempel durch neue 
Stempelung zu verdecken suchte). V gl. iiberdies den als "Verletzung des Postregals" 
bezeichneten Tatbestand in Art. 62 Ziff. 1 IV des PVG.: Verwendung schon be
niitzter Postwertzeichen. Diese Bestimmung ist durch Art. 398 lit. k des StGB. 
aufgehoben. BUSER: 238 verstand darunter die bloB fahrlassige Verwendung 
entwerteter Postwertzeichen. Das ist zweifelhaft. Jedenfalls fallt mit dem In
krafttreten des StGB. die Strafbarkeit der Fahrliissigkeit damD. 
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oder V erfalschung, weil der Stempelaufdruck zum Bestandteil der Marke 
geworden ist. 

4. Fiir alle in Ziff. I des Art. 245 umschriebenen Tatbestande gilt das 
Uni versalitatsprinzip (oben § 95 I 5). Eigenartig ist, daB es im Kreis 
der Gelddelikte nur bei der Falschung i. e. S. (Art. 240 III) vorgesehen 
ist, wahrend bei den Wertzeichen der Grundsa tz auch bei der Verfalschung 
und bei der Manipulation an entwerteten Zeichen gilt. Von groBer prak
tischer Bedeutung werden diese Bestimmungen kaum sein. 

Die einheitliche Strafdrohung fiir alle aus der Ziff. I sich ergebenden 
Tatbestande lautet auf Gefangnis. Damit kann, wenn der Tater aus 
Gewinnsucht handelt, was regelmaBig zutreffen wird, BuBe verbunden 
werden (Art. 50 I). Obligatorisch ist nach Art. 249 die Einziehung fal
scher und verfalschter Wertzeichen. Der Art. 249 nennt entwertete mani
pulierte Wertzeichen nicht. FaBt man diesen Fall als eine Art Verfal
schung auf (oben 2), so ist die Einziehung auch hier gegeben. 

5. Die Ziff. 2 des Art. 245 bestraft mit Gefangnis oder mit BuBe -
mit der Moglichkeit, die beiden Strafen zu verbinden (Art. 50 II) - die 
Verwendung falscher, verfalschter und entwerteter Wertzeichen als echt, 
unverfalscht oder giiltig. Die Frage nach dem Tater ist in gleicher Weise 
wie beim Inumlaufsetzen falschen und verfalschten Geldes (Art. 242) zu 
lOsen, d. h. als Tater, der verwendet, hat eine yom "Falscher" verschie
dene Person zu gelten (oben § 95 IV 2). - Auch hier gilt die Einziehung 
gemaB Art. 249. 

6. Zwei Ubertretungstatbestande erganzen die Vergehen aus Art. 245: 
Nachmachung und Nachahmung von amtlichen Wertzeichen ohne 

Falschungsabsicht, insbesondere zum Scherz oder zur Reklame, in der 
Art, daB eine Verwechslungsgefah r 1 her beigefiilrrt wird: Art. 327, fur 
dessen Einzelerorterung auf oben § 95 14 verwiesen wird 2. 

Von anderer Art ist der Art. 328. Er dient dem Schutz der Postwert
zeichensammler. Strafbar - mit Haft oder BuBe und Einziehung -
ist, wer in- oder auslandische Postwertzeichen nachmacht, um sie als 
nachgemacht in den Verkehr zu bringen, ohne die einzelnen Stucke 
als N achahmungen kenntlich zu machen. Strafbar ist auch das 
EinfUhren, Feilhalten und Inverkehrbringen solcher Stucke 3 . Zulassig 

1 Sie besteht nicht oder kaum bei den von einzelnen Truppenkiirpern der 
Armee ausgegebenen und verwendeten sog. Mobilisationsmarken, die keine Wert
bezeichnung enthalten. Vgl. auch BUROHKARDT: Schweiz. Bundesrecht,5, 1025 
(nicht strafbare Nachbildungen von Postwertzeichen). 

2 Der Art. 327 bezieht sich auf amtliche Wertzeichen im ganzen Umfang des 
Art. 245 (oben 1), also nach den dort genannten Beispielen namentlich auf Post
marken, Stempel- und Gebuhrenmarken. 

3 Das ist so zu verstehen, daB Z. B. auch der feilhaltende Tater nicht ver
schweigt, daB es sich urn ein Faksimile handelt, nur ist das Stuck nicht als Nach
ahmung kenntlich gemacht. Aus der Praxis (Fall FOURNIER) BUSER: Briefmarken
zeitung, 11 ff. 
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sind als Faksimile 1 bezeichnete Nachahmungen. - Die Tatbestande 
des Art. 328 sind abstrakte Gefahrdungsdelikte. Die Bestimmung bezieht 
sich sowohl auf Postwertzeichen, die im Verkehr noch gilltig sind, als 
auch auffruhere, selten gewordene Stucke (Raritaten), die den Sammler 
locken. Der Vergleich mit dem Handel mit alten Miinzen liegt nahe. Von 
der Warenfalschung (G. Art. 153-155) und weiter auch vom Betrug 
heben sich die Tatbestande des Art. 328 dadurch ab, daB der Tater nicht 
zum Zwecke der Tauschung handelt oder gar tauscht. Tut er das, wird 
mit Faksimilestucken Schwindel getrieben, so sind Warenfalschung und 
Betrug selbstverstandlich in Betracht zu ziehen 2. - Ein Versuch aus 
Art. 328 blei bt straflos (G. Art. 104 I). 

7. Das StGB. hat das mit dem Postbetrieb im Zusammenhang stehende 
Falschungsrecht nicht voll erfaBt. Erganzende Bestimmungen des PVG 
bleiben erhalten. Das trifft fiir eine Reihe von mit Gefangnis bedrohten 
Vergehen gemaB Art. 58 zu: Falschung und Verfalschung von in oder 
auslandischen Poststempeln und Postsiegeln 3, urn sie als echt zu ver
wenden, Falschung oder Verfalschung eines Postschecks, urn ihn zu ver
wenden, ferner die Verwendung solcher Falschungen (sog. Postbetrug)4. 
Dazu kommen folgende, mit BuBe bedrohten, auch bei Fahrlassigkeit 
strafbaren (Art. 56 Ziff.2) Ubertretungstatbestande: Die Nach
ahmung von geltenden schweizerischen Wertzeichen, Stempeln, Siegeln, 
SackschlOssern, Briefeinwiirfen, SchloBfachern und zugehorigen Schlus
seln der Post ohne Bewilligung der Postverwaltung und der 
Gebrauch solcher Nachahmungen; Art. 59 I. Nach dem 2. Absatz dieses 
Artikels macht sich ferner strafbar, wer Uniformen und Fuhrwerken das 
Aussehen von solchen der Postverwaltung gibt (Verwechslungsgefahr), 
und wer solche Uniformen und Fuhrwerke gebraucht 5• AIle durch den 
Art. 59 erfaBten Nachahmungen sind schlechthin strafbar. Der Nach
weis einer schadigenden Absicht ist nicht erfordert. Die Organe der Post
verwaltung und das Publikum sollen vor Tauschungen bewahrt werden 6 • 

1 Als Faksimile gilt eine dem Urbild vollig entsprechende N achbildung; DIGGEL
MANN (Lit. zu § 92): 58. 

2 Oben § 92 III 2; DIGGELMANN: a. a. O. 127ff. (interessante Daten tiber 
Faksimilefabrikation und -handel), 153ff.; auch ZURCHER: Erlauterungen, 320 und 
namentlich- mit Fallen aus der Praxis - Prot. II. ExpKom. 7, 216ff.; BRUNNER: 
28,33f. BUSER: Briefmarkenzeitung, 7, 15f. hebt den IV are ncharakter namentlich 
der entwerteten und abgerufenen Wertzeichen besonders hervor. 

3 Uber die Funktion des Poststempels gut BRUNNER: 23ff. (Beweis, daB die 
Post ihren Dienst geleistet hat); tiber die Postsiegel: 26ff., 35ff. 

4 Zu diesen Tatbestanden BUSER: 218ff.; tiber Beziehungen zu den Urkunden
delikten unten § 97II 1. Uber die Postscheckfalschung insbesondere BRUNNER: 47ff. 

5 BUSER: 222ff. und JZ.22, 341£. Der Gedanke der Postregalverletzung, die 
das PVG. in Art. 62 naher umgrenzt, spielt schon in Art. 59 hinein. 

6 BRUNNER: 56ff. (ausfUhrlich zum Art. 59, mit Verwertung der Ausfiihrungs
bestimmungen zum PVG.). 
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III 1. Bei der Fiilschung amtlicher Zeichen nach Art. 246 des G. 
handelt es sich nicht um Wertzeichen, sondern, wie der Tatbestand deut
lich zum Ausdruck bringt, um Zeichen, die eine "Behorde an einem 
Gegenstand anbringt, um das Ergebnis einer Priifung oder um eine Ge
nehmigung festzustellen" (Eigenschaftszeichen). Ihnen fehlt, anders als 
dem Geld und den Wertzeichen, die Verkehrsfahigkeit. Ais Beispiele 
nennt das G. Stempel der Gold und Silberkontrolle, Stempel der Fleisch
schauer, Marken der Zollverwaltung l . Ob es sich um Kontroll- oder 
Genehmigungsstempel einer Bundes-, einer kantonalen oder einer Ge 
meindebehorde handelt, macht keinen Unterschied. 

Der Art. 246 ist umfassend. Bisherige Bestimmungen kantonaler 
Rechte werden durch ihn aufgehoben. Vorschriften bisheriger Rechte 
sind aber fUr die Zukunft dUTCh weitere darin genannte Beispiele be
achtenswert: Bern Art. 104 nennt neben Siegeln und Stempeln die sog. 
Waldhammer2 einer Staats- oder Gemeindebehorde oder einer Offent
lichen Anstalt (!), ferner Offentliche Zeichen, die zur Bezeichnung von 
Waren oder Lebensmitteln bestimmt sind. Luzern § 135 bezeichnet als 
Angriffsobjekt das Amtssiegel einer Offentlichen Behorde und allgemein 
amtliche Stempe1 3 • Auch Freiburg Art. 148 nennt in allgemeiner Formu
lierung Siegel einer Behorde oder einer Person Offentlichen Glaubens und 
amtliche Zeichen oder Stempel. Baselstadt § 69 II stellt unter den Ur
kundenbegriff und die Bestimmungen iiber die Urkundenfalschung auch 
Abdriicke von Siegeln und Stempeln und ahnliche Zeichen. Ausfiihrlich 
ordnen welsche Rechte, z. B. Neuenburg, das in Art. 225 die Nachahmung 
amtlicher Stempel behandelt. Dann bestimmt Art. 226: Celui qui contre
fait Ie marteau de l'Etat ou d'une ('ommune, servant aux marques 
forestieres, ou l'empreinte destim3e it etre apposee au nom de l'Etat ou 
des communes sur les diverses especes de betail, denrees ou marchandises. 
Und Art. 227 stellt noch die betriigerische Aneignung und den unrecht
maBigen Gebrauch solcher Zeichen unter Strafe 4 • 

Angesichts der Verschiedenheit der kantonalen Rechte und nament
lich auch im Hinblick auf die bisher unsichere Abgrenzung der amtlichen 
Zeichen von den Urkunden (unten § 97 II 1) stellt der Art. 246 des G. 
eine gute Losung dar. Er umfaBt alles, was notwendig ist: die eine amt-

1 \Veitere Beispiele aus eidgen6ssischem Recht bei ZURCHER: Erlauterungen, 
309. Ferner JZ. 14, 275, Nr.82 (Baselstadt: Velokontrollschild als Erklarung 
einer Amtsstelle, daB fUr ein Motorrad die vorschriftsmaBige Priifung und Ge
nehmigung erfolgt ist; nach Basler Recht Urkundenfalschung gemaB StGB. § 69). 

2 Amtliche Beglaubigung der Identitat verkaufter Baumstamme durch An
schlagen mit einem Waldhammer; ZURCHER: a. a. O. 308. 

3 Ein Urteil JZ. 32, 283, Nr. 206. 
4 Weitere kantonale Daten bei STOOSS: Schweizer. Strafgesetzbiicher, 535ff. 

im Abschnitt: Delikte an Urkunden, Grenzsteinen, Siegeln und Stempeln und an 
MaB und Gewicht. 
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liche Kontrolle oder Genehmigung beweismaBig feststellenden Siegel, 
Stempel und eventuellen anderen Zeichen. Zu eng hatten die Vor
entwiirfe, im AnschluB an die Warenfalschung, bestimmt: VE. 1894. 
Art. 133 und deutlich VE. 1908 Art. 165, der nur die Falschung amt
licher Warenzeichen, mit denen "Vieh, Holz oder andere Waren" ver
sehen werden, erfaBte 1 . In der endgiiltigen Fassung bezieht sich die Be
stimmung dagegen auf amtliche Siegel und Stempel in einem viel weiteren 
Umfang, auch auf das Staatssiegel-le Grand Sceau de l'Etat 2-und 
Gemeindesiegel, denn dnrch den Siegel· oder Stempelbeidruck solI immer 
auch in diesen Fallen das Ergebnis irgendeiner Prtifung oder eine Ge
nehmigung bestatigt werden. 

Anders als bei den amtlichen Wertzeichen (Art. 245) werden durch den 
Art. 246 auslandische amtliche Zeichen anderer Art nicht erfaBt, da der 
Art. 250 nur Geld und Wertzeichen des Auslands nennt. Eine ein
engende Auslegung des Art. 246 ergibt sich auch daraus, daB der MiB
brauch gewisser amtlicher Zeichen unter anderen Bestimmungen steht: 
Die Eichzeichenfalschung ist nach Art. 248 strafbar (oben § 93 III). Fiir 
die Poststempel- und Postsiegelfalschung gelten die Bestimmungen des 
PVG. (oben II 7). Als Sondervorschriften gehen dem Art. 246 auch vor 
die Art. 40 und 41 des Telegraphen- und Telephonverkehrsgesetzes von 
1922 (Falschung und Nachahmung von Amtsstempeln und Amtssiegeln), 
zum Teil auch die Art. 45ff. des BGes. yom 20. Juni 1933 tiber die Kon
trolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (Eidg. Ges
Slg. N. F. 50, 345 ff.) 3. Aufrecht bleiben ferner Art. 63 und 65 I des 
Motorfahrzeuggesetzes mit den Bestimmungen tiber den Gebrauch fal
scher und verfalschter Kontrollschilder. 

2. In der Bezeichnung der einzelnen strafbaren Handlungen schlieBt 
sich der Art. 246 an Art. 245 an: Falschung und Verfalschung, ver
bunden mit der Absicht der Verwendung als echt oder unverfalscht; Ver-

1 Dazu ZURCHER: Erlauterungen, 308ff.; Prot. II. ExpKom. 4, 185ff. mit der 
guten Kennzeichnung der amtlichen Warenzeichen durch GAU'l'IER: (186) "Elles 
certifient non seulement que l'examen de la marchandise par Ie fonctionnaire a 
eu lieu, mais encore que la marchandise a eM trouvee de bonne qualiM, loyale et 
marchande. " 

2 Zur Frage des Staatssiegelschutzes GAU'l'IER und andere Prot. II. ExpKom. 4, 
187ff.; 5,49 (MiBbrauch des Staatssiegels als Urkundendelikt betrachtet; dazu auch 
4,229). 

3 Die Falschungsbestimmungen dieses Gesetzes werden in Art. 398 des StGB. 
nicht als aufgehoben genannt. Art. 246 hebt aber "Stempel der Gold- und Silber
kontrolle" als Beispiel hervor. Soweit Tatbestande, wie sie der Art. 246 umschreibt, 
im Einzelfall erfUllt sind, sollten die Strafbestimmungen des Edelmetallgesetzes 
nicht mehr als weiterbestehend betrachtet werden. - Aus dem Bereich des Art. 246 
scheiden v6llig die pri vaten Warenzeichen aus, auch wenn sie gesetzlich geschiitzt 
sind; vgl. Art. 24ff. des Markenschutzgesetzes, dazu oben § 70 II 3 und jetzt die 
Kommentare zum Gesetz von MATTER (1939), 222ff. und von DAVID (1940), 250ff. 



§ 97. Urkundendelikte. Einleitung. 589 

wendung der Falsifikate durch Drittpersonen (Art. 24·6 II). Die Straf
drohung geht auf Gefangnis oder BuBe. Die Einziehungsbestimmung des 
Art. 249 gilt auch hier. Dagegen ist das bei der Falschung amtlicher Wert
zeichen in Art. 245 Ziff. 1 IV vorgesehene Universalitatsprinzip nicht in 
den Art. 246 ubernommen. Auch der Art. 247 (Falschungsgerate) ist 
nicht anwendbar. 

tiber den Siegelbruch, die Entfernung und Unwirksammachung 
von amtlichen Zeichen und Siegeln (Art. 290), s. unten § ll6 II. 

§ 97. Urkundendelikte. Einleitung. 
Literatur. STOOSS: Grundziige, 2, 323ff. - Du PASQUIER: Essai sur la nature 

juridique du faux en ecriture, Lausanner Diss. (1909). - RIESEN: Die Falschung 
von Bundesakten, Berner Diss. (1913). - ENGELI: Die Urkundenfalschung, Berner 
Diss. (1913). - WEISMANN: VD. Bes. Teil, 7, 243ff., 31Off. -TEICHMANN: ZschwR. 
N. F. 7, 347ff. undZ.IO, 173ff. -LUDWIG: Z. 25, 163ff. -HEROLD: JZ. 28, 36f.
Angaben zu §§ 99 und 100. 

I. Noch gr6Bere Unsicherheit als es bei den Gelddelikten der Fall ist, 
zeigt die bisherige Gestaltung und Entwicklung der U r k u n den deli k tel. 

In einer Reihe von kantonalen Rechten ist die Los16sung der Urkun
dendelikte vom Betrug noch nicht durchgefiihrt. Der Urkundenbegriff 
ist nicht abgeklart, die Grenzziehung von Offentlichen und privaten Ur
kunden umstritten. 

1. Den kantQnalen Rechten ging bisher insbesondere der Art. 61 des 
Bundesstrafgesetzes von 1853 vor. Zu den einzelnen in diesem 
Artikel enthaltenen Bestimmungen besteht eine reiche Judikatur. Sie 
soIl in einigen Hauptzugen festgehalten werden, weil sie auch fur die Aus
legung und Anwendung des neuen Rechtes von Nutzen ist. Strafbar war 
nach Art. 61, wer Bundesakten verfalscht 2 oder unbefugt zersti:irt, wer 
falschlicherweise S chriften unter dem Namen oder der Unterschrift oder 
dem Siegel einer Bundesbehorde oder eines Bundesbeamten verfaBt, wer 
dergleichen falsche (gefalschte) oder verfalschte U r k u n den wissentlich 
geltend mach t 3. Die Strafdrohung lautet aufZuchthaus von 1-30 J ahren 
(Art. 3 IV), in "ganz geringfugigen Fallen" auf Gefangnis, verbunden mit 
einer GeldbuBe. 

Verwirrend ist, daB der Art. 61 als Angriffsobjekte Bundesakten, 

1 Geschichte und Rechtsvergleichung verbindende DarsteHung von WEISMANN: 
YD. Bes. Teil, 7, 243ff. 

2 Gefahrdungstatbestand, betriigerische Absicht nicht gefordert; JZ.29, 203, 
Nr. 147 (Ziirich); vgl. dagegen StGB. Art. 251 Ziff. 1. 

3 Der Art. 61 erfaBte nicht die Falschbeurkundung (Lugurkunden) und nicht 
die Verfalschung von Urkunden, die nicht von einem Bundesbeamten, sondern von 
einem kantonalen Beamten in Ausfiihrung eines Bundesgesetzes ausgesteHt werden, 
z. B. Zivilstandsakten; vgl. BURCKHARDT: Bundesrecht, 4, 563f. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 38 
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Schriften und Urkunden nenntl. Die Schwierigkeiten, die sich daraus 
fiir den Begriff der Urkunde - in einem umfassenden Sinn verstanden -
ergaben, erh6hen sich dadurch. Sie werden nicht geringer durch die im 
franzosischen Text verwendeten Worte: documents federaux, pieces, 
actes. Bundesakten und Schriften fallen aber unter den Urkunden
begriff des Art. 61, der am SchluB von "dergleichen Urkunden" spricht. 
Dabei sollte jedoch beachtet werden, daB unter Akten nicht nur Schrift
stucke, sondern auch Plane, Zeichnungen, Photographien usw. verstan
den werden mussen 2 • Insoweit reicht der Begriff der Bundesurkunde 
gemaB Art. 61 des BStrG. vielleicht weiter als Art. 110 Ziff. 5 des StGB. 
(unten II, wo die weiteren Momente des Urkundenbegriffs zur Erorterung 
gelangen. 

Bemerkenswert, auch fUr das Verstandnis und die Anwendung des 
neuen Rechts, ist, was die neuere Rechtsprechung als Bundesakten (-ur 
kunden) angesprochen hat: die von den Bundesbahnen ausgegebenen 
Eisenbahnfahrkarten und -abonnemente sind Bundesakten 3. Das Bun
desgericht hatte ferner in einem Urteil yom 19. Dezember 1911 (E. 37 I, 
Nr. 104) die durch einen Mandat brieftrager vorgenommene Falschung der 
Quittung desAdressaten aufdemPostmandat alsVerfalschung vonBun
desakten bestraft. Schon das Urteil yom 30. April 1913 (BE. 39 I, Nr. 39) 
hat aber diese Auffassung widerrufen mit der Begriindung, der Art. 61 des 
BStrG. beziehe. sich nur auf Offentliche Urkunden, als solche konne die 
Mandatsquittung nicht etwa deshalb betrachtet werden, weil sich die 
Verurkundung des Quittungsausstellers mit den Verurkundungen der 
Postorgane auf dem (amtlichen) Mandatsformular befinde 4 • - Dagegen 
ist Art. 61 gegeben bei Falschung einer Einzahlungsquittung fUr ein Post
mandat (Ziircher Bl. 20, Nr. 161 und JZ. 17, 362, Nr. 278). 

Als "Bundesakten" gelten ferner die Zahlungsanweisung beim Post
scheck und der Mandatskarton, sowohl in bezug auf den vorgedruckten 
wie den yom Benutzer geschriebenen Text, uberdies Auszahlungsrech-

1 Abgrenzungsvetsuche bei RIESEN: 7ff.; LUDWIG: Z.25, 163ff. (besonders 
ZUlli Begriff del' Bundesakten); BE. 32 I, 558: Gleichstellung von "Bundesakten" 
und "Bundesurkunden". 

2 Das Bundesgericht (E. 39 I, 246f.) hat allerdings erklal't, daB die Begriffe 
"Bundesakten" und "Schriften" sich decken und daB beide Begriffe im Begriff 
der "offentlichen Urkunde des Bundes" als einer von einer Bundesamtsstelle 
ausgestellten Urkunde aufgehen; vgl. auch Z. 46, 374f. (Bern). 

3 BE. 32 I Nr. 79; 39 I, Nr. 38; JZ. 26, 380, Nr. 74 (Bern); 30, 314, Nr. 59 und 
Ziircher Bl. 33, Nr. 73 (Ziirich, mit Hinweisen auf zahlreiche weitere Entscheide); 
vgl. dagegen jetzt G. Art. no Ziff. 5 II und dazu unten II 3; gut auch HEROLD: 
JZ. 28, 36f. 

4 Vgl. auch BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 4, 561£., ferner JZ. 30, 29, 
Nr. 24 (Bern). Anders, wenn eine Verfalschung des dem Absendel' iiberlassenen 
Postmandatabschnittes erfolgt, weil die Ausstellung dieses Abschnittes durch einen 
Bundesbeamten erfolgt (Poststempel und Unterschrift); Z. 46, 374f. (Bern). 
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nungen und Bilanzen der Post stelle (BE. 58 I, Nr. 9 und JZ. 28, 378, 
Nr. 82), dagegen nach einem zUrcherischen Urteil nicht Postiibergabe
biicher oder sog. Lagerbiicher der Postverwaltung, weil es sich nur um 
Aktenstiicke des internen Dienstes handelt, die nicht an die Offentlich
keit kommen und nicht Offentlichen Glauben genieBen (ZUrcher Bl. 32, 
Nr. 82; JZ. 29,232, Nr. 41)1. 

2. Die mit der Zeit gefestigte Rechtsprechung zu Art. 61 des BStG. 
hat auch die Grenzziehung gegeniiber den Falschungsbestimmungen der 
kantonalen Rechte gefordert. Hier aber offenbaren sich verhangnisvoll 
Uneinheitlichkeit und Mangel der bisherigen Ordnungen, von denen 
STOOSS (Grundziige,2, 325) sagt, daB sie wenig Selbstandigkeit zeigen 
und Zeugnis ablegen von der fehlenden Einsicht in das Wesen der Ur
kundendelikte. Eine kurze Erorterung von Beispielen, vor allem unter 
dem Gesichtspunkt einer Unterscheidung zwischen deutsch-schweize
rischen und welschen Rechten, geniigt hier 2. 

Der Urkundenbegriff wird regelmaBig nicht umgrenzt und nicht 
definiert. Zug § 61 II, Appenzell I.-Rh. Art. 62 und Basel § 69 II/III 
geben immerhin gewisse Umgrenzungen. Nach Basel sind Urkunden 
nicht nur Schriftstiicke, sondern auch Abdriicke von Siegeln und Stem
peln und ahnliche Zeichen. Als Offentliche gelten die von einer Behorde, 
einem Beamten oder einem Notar in amtlicher Eigenschaft errichteten 
oder beglaubigten Urkunden. Dazu gehoren auch amtlich beglaubigte 
MaBe, Waagen und Gewichte 3• 

Basel ist auch dadurch bemerkenswert, daB es die Urkundendelikte, 
vollig getrennt vom Betrug, in einem besonderen Abschnitt zusammen
gefaBt hat (§69ff.) 4. Glei('hes gilt fUr Freiburg (Art. 150ff.), das sein Ur-

1 Weitere Entscheide bei BURCKHARDT: Bundesrecht, 4, 563f.: Art. 61 an
wendbar bei Falschung eines eidgenossischen Maturitatszeugnisses; Art. 61 nicht 
anwendbar bei unrichtigen Eintragungen einer Firma in die Listen betr. Arbeits
losenunterstlitzung, ferner bei Verfalschung der von einer kantonalen Amtsstelle 
ausgestellten Ausweiskarte fUr Handelsreisende (siehe dazu unten § 98 IV 1); 
Daten auch bei RIESEN: 39. 

2 Ausfiihrliche Darstellungen bei STOOSS: Grundzlige, 2, 32M. und namentlich 
bei ENGELI: passim. 

3 Das StGB. hat hier die Bereinigung dadurch herbeigefiihrt, daB es in Art. 248 
die FiLlschung von MaB, Gewicht und Waagen und in Art. 246 die Falschung amt
licher Zeichen von der UrkundenfaIschung losgelost hat; dazu oben §§ 93 und 96 
und liber Ausscheidungen, die schon durch kantonale Rechte vorgenommen wurden, 
ENGELI: 12ff. Vgl. auch die in den welschen Rechten durchgefiihrte Differenzierung 
zwischen der Falschung von Schriften (faux en ecritures) und von gewissen Beglau
bigungszeichen (sceaux, timbres, poinc;ons etc.); z. B. Genf Art. 124ff., 131ff. 

4 Zu Basel § 69 "Flinf Gutachten liber den Straffall von Dr. W." (1905) in der 
Frage, ob UrkundenfaIschung vorIiegt, wenn auf einem unfertigen WechseI, der 
bereits das Akzept enthalt, die Unterschrift des Trassanten nicht durch diesen 
selbst angebracht ist, sondern durch den eine allgemeine Vollmacht besitzenden An
walt nachgeahmt wird. Es erfoIgte Verurteilung. Die Urteile der 1. und 2. Instanz 

38* 
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kundenstrafrecht (Art. 150ff.) im wesentlichen den eidgenossischen Ent
wiirfen nachgebildet hat. Selbstandiger, namentlich kasuistischer ge
staltet sind die Art. 270ff. des waadtlandischen StGB., die mit der Geld
und Zeichenfalschung im Titel: delits contre la foi qublique verbunden 
sind. 

Als Gegenbeispiel und fiir altere Anschauungen bezeichnend is t Z iirich : 
Bei den "Verbrechen gegen Offentliche Treue und Glauben" werden nur 
die Delikte an und mit offentlichen Urkunden behandelt (§ 102f.). 
Falschung, Vernichtung, Unterdriickung, Gebrauch von Falschungen 
sind, soweit es sich urn Pri vatur kunden handelt, nie selbstandig straf
bar. Sie werden nur beriicksichtigt als Mittel zur Veriibung von Be
trug - ausgezeichneter Betrug gemaB § 192 Ziff. 2, wobei nachgewiesen 
werden muB, daB der Tater den Betrugstatbestand gemaB § 191 erfiillt 
hat, oder daB mindestens Versuch vorliegt. Die Tei lung , je nachdem es 
sich um Delikte an Offentlichen oder privaten Urkunden handelt, ist auch 
durchgefiihrt in Luzern - einerseits §§ 132ff.: Staats- oder Offentliche 
Kreditpapiere oder Offentliche Urkunden, andererseits §226 lit. a: Privat
urkunden, welche zum Beweise von Vertragen, Verpflichtungen, Befrei
ungen oder iiberhaupt von Rechten oder Rechtsverhaltnissen dienlich 
sind (qualifizierter Betrug). Sehr ahnlich bestimmt auch Aargau § 68 
und § 161 II lit. c und d. Den gleichen Grundsatzen, jedoch mit etwas 
anderer Durchfiihrung, folgt Glarus: 1m AnschluB an das Miinzstraf
recht behandelt es in § 68 die Delikte an Banknoten, Aktien, Interims
scheinen,Obligationen, befaBt sich dann in § 70 mit den offentlichen Ur
kunden und bestraft nach § 140 Ziff. 2 wegen ausgezeichneten Betrugs, 
wenn er durch Falschung, Vernichtung, Unterdriickung oder Entwendung 
einer Privaturkunde oder Gebrauch einer falschen Urkunde veriibt wird. 

In den welschen Rechten und in Bern, die ihre Ordnung unter dem, 
EinfluB der Art. 145ff. des franzosischen Code penaP geschaffen haben, 
ist die Los16sung der Urkundendelikte vom Betrug wenigstens auBerlich 
in der Hauptsache durchgefiihrt. Unterschieden wird auch hier zwischen 
Falschung von offentlichen Schriften, Handels- und Bankpapieren einer
seits, von Privaturkunden andererseits; vgl. z. B. BernArt. 106ff., II Off; 
Genf Art. 13lff., 136ff. Tessin faBt in einem Grundtatbestand (Art. 215.) 
die Falschung von Offentlichen und privaten Urkunden zusammen, dif
ferenziert dann aber in der Durchfiihrung, je nachdem es sich um offent
liche oder private Schriften (atti) handelt, z. B. Art. 217. Zur Geltung 
kommt in den welschen Rechten namentlich auch die franzosische Unter-

sind abgedruckt in Z. IS, 217ff. Dagegen ZELLER: JZ. 3,45f. (Anwalt als negotio
rum gestor; nichts objektiv Unwahres, da der Wechsel akzeptiert war); a. M. 
WIELAND: JZ. 3, S3f. und namentlich ZschwR. N. F. 24, 24Sff. 

1 Dariiber namentlich WEISMANN: 249ff.; Du PASQIDER: 95ff., lO3£f. (schwei
zerische, vom franzosischen Recht beeinfluBte Gesetze); ENGELI: ISff. 
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scheidung zwischen dem faux material und dem faux immateriel, 
der inh3,ltlich falschen amtlichen Beurkundung (dazu unten § 98 I 4); 
vgl. z. B. Bern Art. 107, Genf Art. 132. Die Bewirkung einer Falsch
beurkundung (mittelbare Fiilschung) findet sich auch in einigen deutsch
schweizerischen Rechten, z. B. Solothurn § 85, Basel § 73. 

Diese hier an Einzelbeispielen und in einigen Hauptpunkten ge
zeigten Unterschiede der bisherigen Rechte geniigen, urn die durch das 
G. gebrachte Vereinheitlichung und Vereinfachung der Urkundendelikte 
in helles Licht zu setzen (unten §§ 98/99)1. 

II. Die Urkunde (titre und im italienischen Text documento) ist das 
Angriffsobjekt der ganzen Deliktsgruppe. Bisherige Gesetzgeber haben 
sich zu wenig bemiiht, den Begriff zu definieren und zu umgrenzen 2. Die 
Erklarung mag darin liegen, 9-aB die Problematik des Urkundenbegriffs 
lange zu wenig erkannt wurde. Bevor man aber an eine Erorterung der 
Urkundendelikte herangehen kann, muB man erklaren, was eine echte 
Urkunde ist. Sie ist der Schliissel zum Verstandnis der falschen (BIN
DING). 

EinigermaBen sicher ist der Ausgangspunkt: Urkunden sind sac h
liche Beweismittel- durch ihre Existenz, ihre besondere Beschaffen
heit und durch ihren gedanklichen Inhalt. Damit sie ihre Funktion als 
Hilfsmittel im geschaftlichen Verkehr erfiillen kann, muB die Urkunde 
echt und wahr sein. 

Hier setzen die einzelnen Probleme ein: Es fragt sich, wie weit der 
Urkundenbegriff zu fassen ist. 1st er auf Schriftstiicke zu beschranken 
oder auf andere "Beweiszeichen" auszudehnen? Eine weitere Frage ist, 
ob die Urkunde, die bei einem Urkundendelikt von Bedeutung sein kann, 
zum Beweis bestimmt oder nur dazu geeignet zu sein braucht. Abzu
klaren ist iiberdies die Unterscheidung zwischen privaten und Offent
lichen Urkunden. Namentlich der Kreis der letzteren ist zu bestimmen 3. 

1 Zur Frage des Schutzobjektes und der systematischen Einordnung der Ur
kundendelikte in das Gesetz oben § 91 I. Vgl. noch ENGELI: 5ff. (Untersuchung der 
kantonalen Rechte in bezug auf diese Fragen), 48f. (eidgen6ss. Entwiirfe), 62ff. 
(dogmatische Auseinandersetzung mit der Literatur), 74ff., 135: Schutzobjekt 
der Urkundendelikte der geschaftliche Verkehr und sekundar Vcrm6gen, Ehre, 
Freiheit, Sicherheit der Rechtspflege. Angriffspunkte der Urkundendelikte sind 
Echtheit und Wahrheit der Urkunde. 

2 Rechtsvergleichende Daten bei TEICHMANN: Z. 10, 188ff. 
3 Die einzelnen Probleme sind gut erkannt von ENGELI: llff. und namentlich 

76ff. (Auseinandersetzung mit der Literatur); 77 (Urkunde als sachliches Beweis
mittel); vgl. auch FREY (Lit. zu § 99): 58ff. - Uber das Urkundenrecht allgemein 
und die Offentliche Beurkundung imPrivatrecht im Besonderen Verhandlungen des 
Schweizer. Juristenvereins 1921, Referate von MUTZNER und BERTONI: Z. fiir 
schweizer. Recht, N. F. 40, 103aundff., 146aundff., 226a undff.,fernerSCHELLEN
BERG: Offentliche Beurkundung von Rechtsgeschaften, insbesondere nach zUrcher. 
Recht, Ziircher Diss. (1930). Vgl. auch Das Offentliche Urkundenwesen der euro
paischen Staaten (1913), 136ff.: BLUMENSTEIN iiber die Schweiz. 
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Der Art. 110 Ziff.5 des G. hat die gesetzliche Ordung gebracht. Es 
bleibt die Aufgabe, die Tragweite dieser erklarenden Bestimmung im 
einzelnen zu prtifen: 

1. Entgegen den Entwfrrfen, die nur Schriften als Urkunden be
zeichneten (VE. 1908, Art. 63 Ziff. 8; E. 1918, Art. 97 Ziff. 5)1 dehnt das 
G. den Begriff auf bestimmte Zeichen aus. - Eine Schrift ist eine 
Mehrheit von Buchstaben, Ziffern usw., die Worte versinnbildlichen und 
einen Gedanken so zum Ausdruck bringen, daB er aus dem Schriftsttick 
selbst erkel1l1bar ist, glei0hgiiltig, auf was fUr einem Gegenstand 
die Schrift angebracht ist. Zu den Schriften im Sinne der Bestim
mung gehoren selbstverstandlich auch Drucksachen und durch andere 
Vervielfaltigungsarten hergestellte "Schriften". Ob zum Urkunden
begriff gehort, daB der zum Ausdruck gebrachte Gedanke ohne 
weitere Erklarung einem groBeren Kreis von Personen verstandlich 
wird, ist umstritten 2. Notwendig fUr den Begriff ist dieses Requisit 
nicht. - Entgegen der welschen Auffassung, die den Urkunden
begriff auf "Schriften" beschrankt 3, erfolgte in der parlamentarischen 
Beratung die Ausdehnung auf "Zeichen, die bestimmt sind, eine Tat
sache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen" 4. Das iet eine tible Be
griffsverfalschung, aus der sich neue Schwierigkeiten der Abgrenzung er
geben. Da die Urkundendefinition des Art. 110 nur bei den Urkunden
delikten zur Geltung kommt., mtissen die in dieser Definition genanntell 
"Zeichen" von an anderen Stellen des G. berticksichtigten Zeichen unter
schieden werden: Art. 245 behandelt die amtlichen Wertzeichen, Art. 246 
andere amtliche, von einer Behorde an einem Gegenstand angebrachte 
Zeichen, Art. 248 die Eichzeichen an MaBen, Gewichten usw. Soweit 

1 Prot. II. ExpKom.6, 188ff. (Beschrankung auf Schriften (ecrits) entspre
chend dem Sprachgebrauch). Anders StenBull. StR. 1931, 351: Urkunden miissen 
nicht notwendig Schriftstiicke sein (Siegel, Stempel, Kerbholzzeichen usw.). Zur 
Streitfrage reiche Angaben aus der deutschen Literatur bei BINDING: Lb. 2 I, 
186f.; WEISMANN: 331ff. 

2 Vgl. ENGELI: 81£f. (Mitteilungsfahigkeit). Richtig BINDING: 185 (alles Les
bare ist Urkunde, gleichgiiltig, wie viele diese Lesekunst verstehen. Eine Urkunde 
kann mit einer Stenographie oder in einer Geheimschrift geschrieben sein, die nur 
zwei Personen miteinander vereinbart haben). 

3 Vgl. GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 6, 189; LACHENAL: StenBull. ~R. 1934, 
262 und besonders auch die geistvolle Er6rterung des Urkundenbegriffs bei BINDING: 
175ff. (der Urkunde "war stets die in geschriebene Worte gefaBte Erklarung eines 
Willens oder einer Wahrnehmung wesentlich": 185). Die ganze Er6rterung des Ur
kundenbegriffs durch BINDING ist von der Auffassung getragen, daB nur Schriften 
der Urkundencharakter zukommen solI: "Urkunde ein Schriftstiick, durch welches 
der Aussteller eintritt fiir die Wahrheit einer darin enthaltenen, also bekundeten, 
rechtlich bedeutsamen Tatsache" (208). Sehr fraglich bleibt, ob diese Umschreibung 
die sog. Zufallsurkunde (unten 2) mitumfaBt. 

4 Vgl. namentlich StenBull. StR. 1935, 204: 1936, 174 und 356. Dagegen 
ENGELI: 82f., 135 und schon TEICHMANN: Z. 10, 176ff. 
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Delikte an oder mit solchen Zeichen begangen werden, handelt es sich 
nicht um Urkundendelikte, sondern um die in den genannten Bestim
mungen besonders umschriebenen Falschungen; oben §§ 93 und 96. Leges 
speciales im Verhaltnis zu den Urkundendelikten sind auch die Bestim
mungen uber Delikte an Grenzsteinen und anderen "Grenzzeichen", die 
Grenzverruekung des Art. 256 und das in Art. 257 umschriebene Delikt 
der Beseitigung von Vermessungs- und Wasserstandszeichen; unten § 100. 
Auch auf die privaten Warenzeichen kann sich der Urkunden-Zeiehen
begriff des Art. 110 nieht beziehen, weil hier durch die besondere Marken
schutzgesetzgebung vorgesorgt ist (oben § 92 V). 

Angesichts dieses weit ausgebauten besonderen Zeichenstrafrechts 
fragt man sieh, was unter den Urkundenzeichen des Art. llO noch zu 
verstehen ist. Es k6nnen wohl, namentlich im Hinblick auf den Bereich 
des Art.246 (Falschung amtlicher Zeiehen), nur private Beweis
zeichen sein: Kerbholzzeichen, wie sie in der Alpen-Milchwirtschaft und 
bei den Weinbauern verwendet werden, private Stempel, Siegel, Wappen, 
Monogramme usw., soweit sie nieht als"Schriften"zu gelten haben, viel
leicht auch Haus- und Hofzeichen 1. Die Ausweitung des Urkunden
begriffs auf solche Zeichen und die Anwendung der Urkundenfalschungs
bestimmungen auf sie bleibt problematisch 2 • 

2. Zu der Form 3, der Beschaffenheit, die einem Gegenstand auBerlich 
Urkundencharakter verleitet, muB ein bestimmter gedanklicher Inhalt 
kommen mit der Eignung, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu 
beweisen. Die Urkunde muB in dem Sinne Beweismittel sein, daB sie 
mittelbar oder unmittelbar zum Beweis eines Rechtsverhiiltnisses erheb
lich sein kann. Der Komponist, der seine Gedanken durch Noten, der 
Kiinstler, der sie in einer Zeichnung zum Ausdruck bringt, schreibt keine 
Urkunde 4 • Auch der schlichte Liebesbrief oder das Romanmanuskript 
sind keine "Urkunden". 

Art. llO Ziff. 5 I fordert bei Sehriften, daB sie bestimmt oder 
geeignet, bei Urkundszeichen, daB sie bestimmt sein mussen, eine 

1 Die Zusammenstellung von Entscheidungen des deutschen Reichsgerichts bei 
BINDING: 184f. zeigt, zu was fiir merkwiirdigen Ergebnissen die Anerkennung der 
Beweiszeichen als Urkunden fiihren kann; vgl. auch TEICHMANN: Z. 10, 177ff. 

2 Eigenartige mogliche Konsequenzen: Die FiHschung amtlicher Beweis
zeichen wird nach Art. 246 mit Gefangnis oder mit Bu£e bestraft. Bei Falschung 
eines privaten Beweiszeichens, das als Urkunde zu gelten hat, kann die Strafe 
bis zu 5 Jahren Zuchthaus aufsteigen. Art. 251 setzt freilich die Absicht auf 
Schadenszufiigung oder unrechtma£igen Vorteil voraus, aber ein solches Motiv 
wird auch bei dem Tater, der ein amtliches Zeichen falscht, kaum je feWen. 

3 Erkennbarkeit des Ausstellers: ENGELI: 83ff., 97. Ob bei den Schrift
urkunden die Unterzeichnung (durch den Aussteller) wesentlich ist oder nicht, 
hangt von den Umstanden des Einzelfalles ab; kasuistische Erorterung bei BINDING: 
199ff. 

4 BINDING: 185. 
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rechtlich erhebliche Tatsache zu beweisen. Das weist bei den Schriften 
auf den Unterschied zwischen Absichtsurkunden (titres par desti
nation) und Zufallsurkunden (titres d'occasion) hin. Jene sind zum 
AbschluB eines Rechtsgeschaftes oder zum Zweck der Feststellung rechts
erheblicher Tatsachen errichtet worden, diese erhalten diese Funktion 
erst aus spater eintretenden Umstanden 1. Bei der Herstellung sog. Zu
fallsurkunden, Urkunden des gesellschaftlichen Verkehrs Z. B., mag es nicht 
voraussehbar, oder es mag zweifelhaft sein, ob und wann sie zum Be
weise rechtlich erheblicher Tatsachen verwendbar sein werden. Ihre Ver
wendbarkeit und ihre Verwendung ergibt sich aber in dem Moment, da 
Jemand sich anschickt, mit einer solchen Urkunde einen gerichtlichen 
oder auch einen auBergerichtlichen Beweis zu fiihren - Z. B. Liebesbriefe 
in einem EhescheidungsprozeB, ein Brief, aus dem sich ergibt, daB der 
Schreiber an einem bestimmten Datum sich an einem gewissen Ort auf
gehalten hat 2 • WeI' in Kenntnis solcher Umstande eine ihm zugangliche 
Schrift verfalscht oder unterdriickt, muB, wenn die iibrigen Voraus
setzungen der Art. 251 oder 254; gegeben sind, strafbar sein.3 - Ob der 
im G. gemachte Unterschied, daB die als Urkunden geltenden Zeichen 
immer bestimmt sein miissen, eine rechtserhebliche Tatsache zu be
weisen, daB also bloBe Eignung nicht geniigt, gerechtfertigt ist, hangt 
davon ab, welche Reichweite man diesem Zeichenbegriff gibt. Die 
bereits erwahnten Kerbholzzeichen sind sicherlich von vorneherein zum 
Beweise bestimmt, aber bei privaten Stempeln, Siegeln, Wappen usw. 
kann es anders sein. Werden sie erst nachtraglich - wie die als sog. 
Zufallsurkunden bezeichneten Schriften - zum Beweis verwendbar und 
verwendet, so konnen sie nach Art. 110 Ziff. 5 nicht als Urkunden gelten 
Das ist verfehlt. Wenn man schon neben den Schrifturkunden die 
Zeichenurkunden hat anerkennen wollen, dann hatte man beide 
Gruppen auch in gleicher Weise behandeln sollen. 

3. Bleibt noch die Grenzziehung zwischen privaten und offent
lichen Urkunden 4 • Art. 110 Ziff. 5 II beschreibt nur diese. Das geniigt. 

1 Prot. II. ExpKom. 6,189 (ZURCHER und GAUTIER). Zu diesen Fragen TEICH
MANN: Z.lO, 184ff.; ENGELI: 88ff., del' aHein auf die objektive Beweisfahig
kei t, nicht auf die Beweiswirksamkeit und den Beweiswert einer Urkunde abstellen 
will. Fiir diese Beweisfahigkeit geniigt, daB die urkundliche Erklarung "verstand
lich, lesbar und del' Erklarende deutlich erkennbar ist". Beweiswirksamkeit ist nach 
diesem Autor keine notwendige Eigenschaft del' Urkunde, sondern nul' ein fiir den 
EinzelfaH brauchbares Bestimm ungsmerkmal. 

2 Dazu auch ERNST HUBER: Das Recht del' Urkundsperson in den schweizer. 
Kantonen, Ziircher Diss. (1910), 4ff. Vgl. Z. 40, 243f.; JZ. 35, 281, Nr. 198 (Falle 
von sog. Zufallsurkunden; Basler Urteile). 

3 Teilweise im AnschluB an BINDING: 189ff. 
4 Die erhohte Bedeutung del' offentlichen Urkunde betont ZGB. Art. 9 I: 

Sie erbringt fiir die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die 
Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist. Dazu GMVR: Kommentar ZGB. 
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Sind die Erfordernisse, die an eine Offentliche Urkunde gestellt werden, 
nicht erfilllt, so ist naeh dem ersten Absatz der Ziff. 5 nur das Vorhanden
sein einer privaten Urkunde in Erwagung zu ziehen. 

Das Bedeutsame der neuen gesetzlichen Ordnung liegt darin, daB fiir 
die Unterscheidung nieht mehr aussehlieBlieh die Herkunft der Ur
kunde den Aussehlag gibt, sondern auch der Inhaltl. Den Ausgangs
punkt fiir die Kennzeiehnung der offentliehen Urkunde (titre authen
tique) bildet freilieh der Hinweis auf den Aussteller: eine Behorde oder 
ein Beamter hat sie Kraft seines Amtes, oder eine "Person offentliehen 
Glaubens" hat sie in dieser Eigenschaft errichtet 2 • - Das G. bestimmt 
den Begriffder Behorde nicht. Sieist ein organisiertesAmt. Die Offent
Hehe Urkunde ruhrt von demjenigen Organ der Behorde her, das zur Er
richtung befugt ist. Unter Beamten versteht die Erklarung in Art. 110 
Ziff. 4 "die Beamten und Angestellten einer offentHehen Verwaltung und 
der Reehtspflege". Erganzend wird hinzugefiigt, daB als Beamte aueh Per
sonen zu gelten haben, die provisoriseh ein Amt bekleiden oder angestellt 
sind,oder die vorubergehend amtlieheFunktionen ausuben (naheres unten 
§ 130 II). Diese Erklarung gilt auch fur den in der Ziff. 5 verwendeten Beam
tenbegriff. Als U r k un d s p er son e n kommen im Sinne dieser Bestimmung 
Beamte und Angestellte des Bundes, der Kantone und der Gemeinden in 
Betracht. Fraglieh mag sein,ob die Ziff. 4 z. B. aueh die Lehrer, derenBe
amtenqualitat bestritten ist, umfaBt. Die zutreffende Auslegung hat aber 
davonauszugehen, daB fiirdas StGB. alsBeamter zu gelten hat, wer "amt
licheFunktionen ausubt" . Dasist beidem vomStaa t oder von einerGemein
de bestellten Lehrer gewiB. Eine von ihm Kraft seiner Stellung ausgestellte 
Urkunde ist eine Offentliche. Dagegen gelten nieht als Beamte die Mit
glieder einer Behorde, eines Parlaments, einer Sehulpflege z. B., soweit 
sie nieht zugleieh Beamteneigenschaft haben 3 • - Wenn das G. endlich 

(2. Aufl.), 92ff. und EGGER (2. Auf!.), 128ff.; s. auch unten § 98 II 1. Vgl. ferner 
ENGELI: 16ff., 93ff.; KRATZER: L'acte authentique en droit suisse, These, Lausanne 
(1930); BINDING: 215ff. (Kasuistik); FREY (Lit. zu § 99): 72ff. - Der franzosische 
Text in Art. no Ziff. 5 II nennt die offentlichen Urkunden titres authentiques, der 
italienische Text sagt documenti pubblici. 

1 Den Standpunkt, daB es nur auf den Aussteller, nicht auf den Inhalt - privat
oder Offentlich-rechtliches Geschart - ankommt, vertritt, mit ausfiihrlichen Er
orterungen, noch BE. 32 I, Nr.79 in Aufhebung eines vom Basler Appellations
gericht gefallten Urteils, das unterschieden hatte zwischen dem Staat als Inhaber 
des staatlichen Imperiums und als Trager rein privatrechtlicher Rechte und 
Pflichten. Ebenso wie das Basler Urteil Zurcher Bl. 17, Nr. 36. Vgl. ferner JZ. 14, 
275, Nr. 82 und 29,336, Nr. 59: Fahrrad- und Autonummernschilder als Offentliche 
Urkunden. 

2 Dazu ERNST HUBER: a. a. O. Iff. (uber die Urkundspersonen); 8ff. (Ur
kundsperson als Begriff des offentlichen Rechts). Gut auch HEROLD: JZ. 28, 
36f. 

3 Prot. II. ExpKom. 6, 18Iff. Die Konsequenz ist, daB eine z. B. von einem 
Parlamentsmitglied in solcher Eigenschaft erstellte Schrift keine Offentliche Ur-
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die von Personen offentlichen Glaubens in dieser Eigenschaft er
richteten Urkunden als Offentliche bezeichnet, so weist es auf Privat
personen hin, die durch staatliche Autorisation befugt sind, offentliche 
Urkunden auszustellen, die Notare in den Kantonen, in denen sie nicht 
Beamte sind, z. B. in Bern, Basel, Genfl. - Die Offentliche Urkunde ist 
stets Absichtsurkunde, d. h. sie wird geschaffen, um Tatsachen von 
rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Bei ihr handelt es sich immer um 
Schriften, gewiB nicht um die in Art. 110 Ziff.5 auch genannten 
Zeichen. 

Die groBe praktische Bedeutung von Ziff. 5 II liegt insbesondere in 
dem ausdriicklichen Vorbehalt, daB Schriftstiicke, die von der Verwal
tung wirtschaftlicher Unternehmungen und Monopolbetrieben des Staates 
und anderer Offentlichrechtlicher V er bande in zivilrechtlichen Geschaften 
ausgestellt werden, nicht als Offentliche Urkunden gelten sollen. Der 
Akzent ist auf die Worte in zivilrechtlichen Geschaften - Trans
porto, Kauf-, Mietvertrage usw. - zu legen 2. Der bisher gemachte Unter
schied, je nachdem es sich um Falschungen mit Fahrkarten der Staats
oder einer Privatbahn handelt (oben II), der eine juristische Groteske 
ist, wird damit beschworen 3. Schwierigkeiten, deren Losung der Praxis 
vorbehalten bleibt, bestehen immer noch. Bei der zunehmenden staat
lichen Wirtschaftslenkung wird es im Einzelfall fraglich sein, ob es sich 
um eine wirtschaftliche Unternehmung des Staates oder eines anderen 
offentlich-rechtlichen Verbandes handelt, oder ob der Staat nurreglemen
tiert und beaufsichtigt. Zweifelhaft kann auch sein, ob ein "zivilrecht
liches Geschaft" angenommen werden so1l4. 

kunde darstellt. Eine Falschung oder Verfalschung steht daher unter Art. 251 
Ziff. 1, nicht unter Ziff. 2. Anders ist es nur, wenn ein Behordenmitglied durch das 
Gesetz als Urkundsperson bezeichnet wird - der Vorsitzende, der Aktuar einer 
BehOrde. 

1 Dariiber ausfiihrlich ERNST HUBER: a. a. O. 8ff., 14ff. (private Urkunds
personen); 21ff. (Organisation des Urkundwesens in den Kantonen). 166ff. (straf
rechtliche Verantwortlichkeit der privaten Urkundspersonen). 

2 Zur ganzen Frage BINDING: 213ff. und namentlich Prot. II. ExpKom. 6, 
188ff.; 7, 299f. HUBER, auf dessen Antrage die Vorbehaltsbestimmung zuriickgeht, 
wollte weiter gehen und in den Vorbehalt schlechthin aIle Schriftstiicke von offent
lichen Anstalten und Verbanden, "die nicht unmittelbar Bestandteile der eigent
lichen Staats- und Gemeindeverwaltung sind (Universitaten, Museen, Kantonal
banken, Unfallversicherungsanstalt"), aufnehmen (6, 190). Das hatte aber zu einer 
zu weitgehenden Einschrankung des Bcgriffs dcr offentlichen Urkunde gefiihrt. 

3 Vgl. auch Ziircher Bl. 17, Nr. 36 und .JZ. 14,38, Nr. 12 (Fischereikarten, aus
gestellt von ciner Gemeinde als Inhaberin einer Fischenz, als privatrechtliche Ur
kunde); ferner Bl. 39, 222f. 

4 Vgl. z. B. die Frage von HUBER: Prot. II. ExpKom. 4, 261, ob Akte der 
Alkoholverwaltung Akte einer Steuerbehorde oder Akte okonomischer Funktion 
sind. Bei den Monopolbetrieben treffen kommerzielle und offentlich-rechtliche 
Momentc zusammen. Ferner TUASON: JZ.39, 93f. (Der Postempfangschcin fiir 
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4. Nach Art. 255 des G. finden die Urkundendelikts-Tatbestande der 
Art. 251-254 auch aufUrkunden des Auslands Anwendung 1 . Es steht 
beim auslandischen Recht, wie es seinen Urkundenbegriff festlegen will. 
Wenn aber der schweizerische Richter ein Delikt mit oder an einer frem
den Urkunde zu beurteilen hat, so hat er schweizerisches Strafrecht mit 
EinschluB der in Art. 110 des G. gegebenen Erklarungen anzuwenden. 
Er kann also nicht ein auslandisches Schriftstiick als Offentliche Urkunde 
gelten lassen, wenn es das nach der in Art. 110 Ziff. 5 gegebenen Kenn
zeichnung nicht ist. 

§ 98. Urkundenfalschung. 
Literatur. Angaben zu § 97. 
1. Der Art. 251 des G. mit der als Zusammenfassung zu verstehenden 

Bezeichnung Urkundenfiilschung greift weit aus. Er enthalt nicht weniger 
als sechs verschiedene Tatbestande: 

1. Urkundenfiilschung im engeren Sinne. Sie ist vorsatz
liche Herstellung einer falschen, unechten Urkunde, in der Regel mit 
falschem Text und falscher Unterschrift2. Der franzosische Text sagt 
creer un titre faux, der italienische formare un documento falso. Der in 
Art. 110 Ziff. 5 I bestimmte Urkundenbegriff gewinnt hier seine Bedeu
tung. Der Tater erstellt, ohne dazu berechtigt zu sein, eine Schrift, die 
tauschend eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung beweisen solI (vgl. 
oben § 97 II). Die Falschung solI einem Falschbeweis dienen. Ob der In
halt wahr oder unwahr ist, hat nicht entscheidende Bedeutung. Wesent
lich ist, daB der Tater nicht das Recht hat, eine bestimmte rechtserheb
liche Tatsache zu beurkunden, und daB er, wenn es sich urn eine Urkunde 
handelt, fiir die eine bestimmte Form vorgeschrieben ist, z. B. ein eigen
handiges Testament, ein Wechsel, gewisse Offentliche Urkunden, diese 

eine Postanweisung oder eine Einzahlung im Postscheckverkehr eine Offentliche 
Urkunde; kein zivilrechtlicher Vertrag, sondern Beanspruchung der Post aus Offent
lichem Recht gemaB Art. 4 des Postverkehrsgesetzes). 

1 ENGELI: 93 bezeichnet den ausdrucklichen Hinweis auf auslandischc Ur
kunden als unn6tig. Er ist aber angebracht, um Zweifel zu zerstreuen. Vgl. auch 
Zurcher BI. 17, Nr. 137; IS, Nr. 15. 

2 Die Falschung ist im Grunde gar keine "Urkunde", nur der Schein einer 
solchen; vgl. auch BINDING: 230ff. (Pseudourkunde). - Die Unterschrift kann 
MiBbrauch des Namens einer wirklich existierenden Person oder Gebrauch eines 
erdiehteten Namens sein; ESCHER: 350; vgl. aueh den Basler Fall des Dr. "V., 
oben S. 591, Anm.4, ferner, wenig befriedigend, JZ. 3S, 152, Nr. 70 (Baselstadt): 
Keine Falsehung die Beifugung eines dem Aussteller nicht zukomrnenden Titels 
(Professor) zur an sieh riehtigen Unterschrift. - Eine Falschurkunde braucht 
nicht notwendig eine Unterschrift zu tragen; dazu BINDING: Lb. 2 I, 199ff. -
Falschung von Rotationierungsmarken: Zurcher BI. 19, Nr. IS. Urkunden
falsehung verneint beirn Unterschreiben cines Untersuehungsprotokolles mit fal
sehem Namen (Baselstadt: JZ. 22, 6S, Nr. II), ferner bei falseher Nameneintragung 
in einem Hotelmeldeschein (Zug: JZ. 33,171, Nr. 122). 
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Form miBbrauchtl. Die Frage, ob der Tater sich strafbar macht, bleibt 
zunachst offen. Sie fiihrt bei der schlichten Urkundenfalschung zu den 
im IngreB des Art. 251 umschriebenen subjektiven Momenten, der 
intention frauduleuse nach der franzosisch-rechtlichen Auffassung. Die 
Falschung muB in der Absicht geschehen, jemanden am Vermogen oder 
an anderen Rechten, an der Ehre, an der Freiheit z.E., zu schadigen 2 

oder sich oder einem anderen einen unrechtmaBigen V orteil, im Vermogen 
oder anderen Rechten, zu verschaffen. 

Diese subjektiven Momente haben Giiltigkeit fiir aIle im Art. 251 zu
sammengefaBten Tatbestande 3 • Anders ist es dagegen bei einer Reihe 
von Sonder-Falschungstatbestanden (G. Art. 277,282, 317), nach denen 
Falschungen schlechthin strafbar sind, ohne daB es darauf ankommt, was 
der Tater bezweckte. 

Geniigend ist der Nachweis, daB die Absicht auf Schadigung oder 
auf Vorteilserlangung bestand. Nicht erforderlich, daB der Falscher seine 
Falschurkunde gebraucht. Die Falschung nach Art. 251 ist kein zwei
aktiges Delikt. <1 Noch weniger muB ein Schaden eingetreten oder ein 
Vorteil erlangt worden sein. Die Praxis wird allerdings regelmaBig erst 
dann in der Lage sein, sich mit einer Falschung zu befassen, wenn von 
ihr zum Zwecke der Tauschung Gebrauch gemacht worden ist oder das 
wenigstens versucht wurde. 

Die Vollendung des Deliktes ist nach Art. 251 mit der Falschung 
gegeben, der Versuch mit der angefangenen Falschung erfiillt, immer 
unter der Voraussetzung, daB der Tater in der Absicht, zu schadigen oder 
unrechtmaBigen Vorteil zu erlangen, gehandelt hat, daB also in diesen 
Richtungen eine Gefahr verursacht worden ist 5. 

1 Dagegen BINDING: 227f. Allein del' Hinweis auf den FormmiBbrauch ist 
da berechtigt, wo fUr die Gii1tigkeit einer Urkunde eine bestimmte Form gefordert 
wird. 

2 Vgl. WEISMANN: 348f.; ENGELI: 125 und nament1ich schon ESCRER: (Lit. zu 
§ 91); 40lff. mit bemerkenswerten Beispie1en. 

3 Konsequenz: Straflosigkeit einer Fa1schung, mit del' die Befriedigung eines 
zu Recht bestehenden Anspruchs bewirkt werden solI odeI' die erfolgt, um sich VOl' 
Schaden zu bewahren. Vgl. den Fall Prot. 1. ExpKom. 2, 116: ein Waisenvogt 
hatte sich fiir eine von ihm ausbezah1te Unterstiitzung keine Quittung ausstellen 
lassen und sie nachher se1bst ausgefertigt. Fiir die Strafwiirdigkeit auch solcher 
Falle - mit milderer Strafdrohung. - Du PASQUIER: 162, 175 mit dem Redaktions
vorschlag: si l'avantage recherche par l'agent n'etait que 1a realisation de son droit. 

4 Anders bisherige Rechte, z. B. Zug § 61, Solothurn § 81, Basel § 69, die den 
Tatbestand erst mit dem Gebrauch del' Urkunde zum Zweck del' Tauschung sich 
vollenden lassen; weitere Daten bei STOOSS: Grundziige, 2, 331£., 335. 

5 Die Auffassung ; stl'afwiirdige Gefahrdung vertritt schonEscRER(Lit. zu § 91): 
350ff. Zu del' Fl'age, mit Erortel'ung del' kantona1en Rechte, E:~GELI : 24ff., 52 ff. (eid
genoss. Entwiirfe) und namentlich 106ff., 136f. (Auseinandersetzung mit del' Doktrin 
und dem Postu1at, die Fa1schung offent1icher Biicher, Register und Protokolle sch1echt
hin als strafbar zu erklaren, dagegen, werm es sich um andere offentliche Urkunden 
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2. Verfalschung einer Urkunde. Wie beidenanderenFalschungs
delikten ist gegen die Auffassung Stellung zu nehmen, daB sie eine e c h t e 
Urkunde als Angriffsobjekt notwendig voraussetzt. So kann es sein, 
wird es meistens zutreffen. Aber vom Verfalschungstatbestand ist auch 
der Fall zu erfassen, da der Tater eine gefalschte Urkunde abandert, "ver
falscht", um den Schein eines anderen, eventuell eines hoheren Beweis
werts vorzutauschen. Die Unterscheidung zwischen Falschung und Ver- . 
falschung, die sich in den Gesetzgebungen forterbt, ist im Grunde halt-
10SI. 

3. An dritter Stelle nennt das G. die Blankettfalschung. Es um
schreibt sie dahin, daB der Tater die echte Unterschrift 2 oder das echte 
Handzeichen eines anderen zur Herstellung einer unwahren Urkunde 
beniitzt. DaB der Art. 251 hier von einer unwahren, d. h. einer die 
Wahrheit entstellenden oder verschweigenden Urkunde spricht, ist ver
fehlt. Um eine Falschung, nicht um eine Falschbeurkundung, die aller
dings mit gegeben sein kann, handelt es sich. Der Tater, der eine fremde 
Namensunterschrift vorfindet und einen Text dazu schreibt, stellt eine 
falsche Urkunde her. Die welschen Texte, die hier zur Auslegung des 
deutschen heranzuziehen sind, sagen richtiger "abuser de la signature ... 
d'autrui pour fabriquer un titre suppose" und "abusare dell'altrui firma 
autentica ... per formare un documento suppositizio". Mit dem Aus
druck titre suppose wird die unechte, falsche, nicht die Lugurkunde 
(unten 4-) gekennzeichnet 3. - Keine Urkundenfalschung ist die Falschung 
einer Blankounterschrift, eines Blankoakzeptes z. B. Die "Urkunde" 

und um Privaturkunden handelt, das Gebrauchmachen zu fordern). Vgl. ferner 
ZURCHER: Erlauterungen, 324ff. mit ahnlicher Unterscheidung. Dagcgen, im An· 
schIuB an die franzosische Doktrin und die welschschweizerischen Rechte, GAUTIER: 
Prot. II. ExpKom. 4, 237: Bestrafung der Falschung an sich; THORMANN: eod. 240. 
Vgl. ferner Du PASQUIER: 96f., 139ff.; ENGELI: 30f. (Kantone del' franzosischen 
Grupps). 

1 Siehe schon oben § 91 II mit del' zitierten Literatur, ferner WEISMANN: 369; 
BINDING: 231 (Verfalschung einer unechten Urkunde ist Herstellung einer anderen 
falschen). - Verfalschung einer eigenen echten Urkunde: JZ.28, 100, Nr.lOO 
(Thurgau). 

2 Namen- oder Firmenstempel und ebenso die gedruckte Unterschrift, die zur 
Herstellung einer Blankettfalschung verwendet werden, geniigen: JZ.32, llO, 
Nr. 25 (Baselstadt). 

3 Gut die Unterscheidung boi Du PASQUIER: 22f.: titre faux (unecht) quand 
la declaration qu'il contient n'emane pas integralement du signataire au de celui 
qui en apparait comme l'auteur, c'est it dire quand il a eM materiellement altere 
au fabrique par un tiers. Dagegen "mensongere" ou "inexacte" une declaration 
contraire it la verite. Vgl. ferner ENGELI: 96ff. mit guter Durchfiihrung des Unter
schiedes zwischen del' Herstellung einer unechten Urkunde (Falschung) und einer 
unwahren Urkunde (Falschbeurkundung). BINDING: 237 weist darauf hin, daB 
die unbefugte Blankettausfiillung eine Urkundenfalschung ist, die das Gesetz gar 
nicht besonders zu nennen braucht. 



602 § 98. Urkundenfalschung. 

verlangt eine Erklarung, nicht nur einen Aussteller. Die falsche nackte 
Blankounterschrift kann hochstens Vorbereitung einer Falschung sein. 

4. Von der Falschung und der Verfalschung unterscheidet sich die 
in Art. 251 an vierter Stelle beriicksichtigte Falschbeurkundung da
durch, daB der Tater nicht unbefugt eine falsche Urkunde herstellt oder 
ein bestehendes Dokument verfalscht. Er ist zur Urkundenerrichtung 
berechtigt, aber er gibt ihr einen falschen Inhalt, er beurkundet "eine 
rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig". Das ist das faux immaMriel 
des franzosischen und welscher Rechte1 . Waadt Art. 273 umschreibt, 
allerdings lnit Beschrankung der Falschbeurkundung auf Offentliche Ur
kunden, den Tatbestand mit den Worten constater comme vrai un fait 
qu'on sait etre faux ou comme faux un fait qu'on sait etre vrai. Das ist 
anschaulich, beriicksichtigt aber den Fall nicht, daB rechtswidrig und 
schuldhaft eine rechtlich erhebliche Tatsache vers ch wiegen wird. 

Bei der Falschbeurkundung erhalten die im IngreB des Art. 251 ge
forderten subjektiven Momente - die Absicht zu schadigen oder un
rechtmaBigen Vorteil zu erlangen - ihr besonderes Gewicht. Man muB 
sich vor einer Uberspannung hiiten. Der Verfasser eines liignerischen 
Briefes ist nur strafwiirdig, wenn der klare Beweis vorliegt, daB er mit 
Bezug auf die darin beriihrten rechtserheblichen Tatsachen gelogen hat, 
um Schaden zu stiften oder unrechtmaBigen Vorteil zu erlangen. Damit 
ist allerdings das Delikt vollendet. Aber bevor er seine Lugurkunde ge
braucht oder zu gebrauchen versucht, wird der Tater selten zu fassen 
sein 2. 

5. Strafbar ist nicht nur, wer selbst falsch beurkundet, sondern auch 
wer eine Falsch beur·kundung veranlaBt, "eine rechtlich erhebliche 
Tatsache unrichtig beurkunden laBt" (Art. 251 Ziff. 1 II i. f.). Das ist 
ein Fall der sog. mittelbaren Falschbeurkundung, der aber wohl 

1 STOOSS: Grundziige, 2, 330. Der Tatbestand der Falschbeurkundung ist 
erst in der parlamentarischen Beratung in die Bestimmung eingefiigt worden. Die 
Entwiirfe enthielten ihn nicht; StenBull. N. R. 1929, 557, 559; StR. 1931, 554. 
Auch das schon 1928 in Kraft getretene MilStG. beriicksichtigte in Art. 78 (Fal
schung dienstlicher Aktenstiicke) und in Art. 172 (Urkundenfalschung) die Falsch
beurkundung nicht. Die militargerichtliche Rechtsprechung hat jedoch, anders 
als BE. 34 I, Nr.57, auch die Falschbeurkundung - falsche Eintragungen auf 
Standblattern bei SchieBiibungen - als Falschung bestraft; Entscheidungen des 
MilKassGer. 1926-1935, Nr. 15 und 36, ferner Z. 44, 106ff. und 48, 18ff. (Triissel). 
Das war vielleicht juristisch gewagt, aber sachlich gerechtfertigt. Inzwischen sind 
die Art. 78 und 172 des MilStG. durch die Novelle vom 13. Juni 1941 dem biirger
lichen StGB. angepaBt worden. Vgl. ferner JZ.29, 61, Nr. 57: zu Art. 169 des 
StG. von St. Gallen; bemerkenswert, daB auch Unterlassung von Eintragen in 
einem von einem Beamten zu fiihrenden Kassabuch als Falschbeurkundung be
zeichnet wird. 

2 iller weitere Falle von Falschbeurkundung: Art. 317 (durch Beamte und 
Personen 6ffentlichen Glaubens) und Art. 318 (falsches arztliches Zeugnis) unten 
§ 133. 
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zu unterscheiden ist vom Tatbestand der Erschleichung einer falschen 
Beurkundung gemaB Art. 253 (unten § 99 I). Diese Bestimmung trifft 
die durch Tauschung eines Beamten oder einer Person offentlichen Glau
bens erwirkte Urkunde mit unwahrem Inhalt, wahrend nach Art. 251 
der Tater eine andere Pr-ivatperson zur Ausstellung einer Lugurkunde 
veranlaBt. Ein Ahnungsloser unterzeichnet z. B. seinem Mitkontra
henten einen Vertrag, der als Schenkung ausgemacht war, wahrend die 
Urkunde auf Kauf lautet 1. 

6. Der sechste Tatbestand kniipft an die in Abs. 2 des Art. 251 um
schriebenen Falschungen an: Gebrauch einer von einem Dritten her
gestellten Urkunde "dieser Art" zur Tauschung. Der Gebrauch der Ur
kunde erfolgt, als sei sie echt oder wahr. Zur Tauschung muB sie gebraucht 
werden. Das reicht weiter, als wenn es heiBen wiirde: zum Zwecke des 
Beweises 2• Tater ist ein anderer als der Falscher. Gebraucht er selbst 
seine Falschung, so wird er nur wegen dieser bestraft. Uber die Tau
schungsabsicht hinaus ist dem die falsche Urkunde benutzenden Tater 
zu beweisen, daB er beabsichtigte, Schaden zu stiften oder unrecht
maBigen Vorteil zu erlangen. Der IngreB des Art. 251 gilt auch fiir den 
Tatbestand des Gebrauchs falscher Urkunden 3. 

Die Frage der V ollend ung ist hier besonders heikel. Sicher ist, daB 
die Tauschung nicht gelungen zu sein braucht. Das G. verlangt nur die 
Tauschungsabsicht. Aber der Tater muB die Tauschung versucht haben. 
Er muB an die zu tauschende Person herangekommen sein, sie muB von 
der Urkunde Kenntnis erhalten haben. Wie die Falschung auf den Emp
fanger wirkt, ob er sich irrefiihren laBt, ob er die Urkunde priift oder sie 
wegwirft, ist dagegen gleichgiiltig. Was geschieht, bevor die Urkunde 
der zu tauschenden Person zugekommen ist, die Aufgabe zur Post z. B., 
ist richtigerweise als bloBer Versuch aufzufassen 4. Solange ist auch ein 
Riicktritt moglich. - Gegen diese Auffassung lieBe sich einwenden, 

1 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 268f. - Eine solche Erschleichung einer 
Urkunde mit unwahrem Inhalt wird, wenn die Gefahr eines Vermogensschadens 
besteht und der Tater in Bereicherungsabsicht handelt, auch einen Betrugsversuch 
darstellen (Art. 148 und 22). Nach Art. 251 ist aber bereits Vollendung gegeben. 
Der Betrugstatbestand scheidet von vorneherein dann aus, wenn die Absicht des 
Taters nicht auf Vermogensschadigung oder Vermogensvorteil geht. 

2 Dariiber ENGELI: 113ff., der aber die Fassung "zur Tauschung" als zu wenig 
weitgehend kritisiert. Es solI schlechthin jeder Gebrauch, als ob die Urkunde echt 
ware, strafbar sein. 

3 Zum Tatbestand des Gebrauchmachens schon ESCHER (Lit. ZU § 91): 340ff. 
mit der Erklarung, wer wissentlich eine gefalschte Urkunde gebrauche, er'neuere 
dadurch gewissermaBen die Falschung selbst. Vgl. ferner BINDING: 240ff. 

4 Du PASQillER: 156ff. nimmt dagegen Vollendung (crime consomme) an, so
bald der Tater alles, was an ihm lag, getan hat, um mit der Urkunde eine Tauschung 
zu bewirken. Ubergabe zur Post oder an einen Boten; Einlegung beim Richter, 
damit ein anderer, der getauscht werden soil, von der Urkunde Kenntnis nehme. 
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daB del' Sprachgebrauch das Wort "gebrauchen" weiterreichen laBt. 
Das G. verlangt abel', daB del' Gebrauch zum Zwecke del' Tauschung er
folgen muB; vgl. auch Art. 253 II. Ein solcher Gebrauch wird durch die 
Aufgabe del' Urkunde zur Post - um bei diesem Beispiel zu bleiben -
erst vorbereitetl. 

7. Fur alle sechs in del' Ziff.1 des Art.251 umschriebenen Tat
bestande lautet die Strafdrohung auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren odeI' 
Gefangnis. Die nach Art. 50 I gegebene Moglichkeit, den aus Gewinn
sucht handelnden Tater neben del' Freiheitsstrafe zu BuBe zu verurteilen, 
wird bei Urkundenfalschungen haufig von Bedeutung sein. 

II. Die Ziff. 2 des Art. 251 bestimmt - mit del' Strafdrohung : Zucht
haus bis zu 5 Jahren odeI' Gefangnis nicht unter 6 Monaten - uber 
qualifizierte Falle von Falschung und MiBbrauch. Die Bestimmung 
ist das Ergebnis einer muhsamen, abel' interessanten Beratung in del' 
II. Expertenkommission 2. 

Zunachst ergibt sich, daB die Grundtatbestande del' Ziff. 1 sich nul' 
auf private Urkunden. beziehen konnen, denn die Ziff. 2 weist in erster 
Linie darauf hin, daB die erschwerte Drohung gelten soIl, wenn die Fal
schung odeI' del' MiBbrauch ein Offentliches Register odeI' eine Offentliche 
Urkunde betrifft. Den Offentlichen Urkunden wird jedoch eine Gruppe 
abschlieBend aufgezahlter Privaturkunden gleichgestellt. Del' Gesetz
geber hat damit den bisherigen Wertungsstandpunkt, daB eine Falschung 
privateI' Urkunden in allen Fallen ein leichteres Gewicht haben soIl als 
die Falschung einer Offentlichen Urkunde, aufgegeben 3. 

1. Del' in del' verscharften Strafdrohung zum Ausdruck gebrachte 
Gedanke des erhohten Schutzes gilt zunachst fiir offentliche Register 
und offentliche Urkunden. Weshalb die offentlichen Register be
sonders genannt werden, ist, da auch sie Offentliche Urkunden sind, zu
nachst verwunderlich. Art. 9 des ZGB. enthalt unter dem Randtitel: 
Beweis mit Offentlicher Urkuude diese zweifache Nennung. Im Zivil
recht wird sie damit gerechtfertigt, daB die offentliche Urkunde i. e. S. 
eine Willenserklarung in qualifizierter Form darstellt, wahrend das 

1 1m wesentlichen wie del' Text; BINDING: 249ff.; vgl. ferner VVEISMANN: 
365£f., ENGELI: 115ff., Vollendung, wenn durch die Ubermittlung an die zu 
tauschende Person die Verfiigungsmoglichkeit des Taters iiber die Urkunde entfallen 
ist (U8). - Mehrmaliges Gebrauchen del' falsehen Urkunde durch denselben Tater 
wird regelmaBig ein fortgesetztes Delikt (G. Art. 71 III) sein; vgl. auch das thur
gauische Urteil JZ. 26, 282, Nr. 196. 

2 Prot. II. ExpKom. namentlich 4, 247ff., 258f.; 5, 62ff. Zum Folgenden auch 
Du PASQUIER: 145ff. (De la falsification ou contrefa90n de certaines categories 
de titres). 

3 Dazu bemerkenswerte Begriindung von GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 
249f.; dagegen, mit dem Hinweis auf die regelmaBig hohere Beweiskraft del' offent
lichen Urkunde, BURCKHARDT: eodem, 257. 
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OffentlicheRegister Pu blizitatsinteressen dient!. Das Zivilrecht hat 
die Zivilstands-, Handels-, Giiterrechts-, Erbausschlags-, Eigentums
vorbehalts-, Viehverpfandungsregister, das Grundbuch und die Grund
buchplane geschaffen 2• Den Ausziigen und Abschriften aus einem 
offentlichen Register kommt die gleiche Bedeutung wie dem Register 
selbst zu, wenn der Auszug von dem zur Registerfiihrung berechtigten 
Organ ausgestellt wurde 3 • Praktisch konnen namentlich solche Ausziige 
einer Falschung oder Verfalschung verfallen. Als Tater einer Falschung 
der Register selbst konnen insbesondere Beamte in Frage kommen (G. 
Art. 317). - rm StGB. ware die besondere Nennung der Offentlichen 
Register nicht notwendig gewesen, weil die Erklarung des Urkunden
begriffs in Art. 110 Ziff. 5 auch die Offentlichen Register deckt 4 und der 
Falscher eines Offentlichen Registers oder eines Registerauszugs ohnehin 
als Falscher einer Offentlichen Urkunde strafbar ist. 1m iibrigen gilt, 
was oben § 97 II 3 iiber die Offentliche Urkunde gesagt wird 5. 

2. Art. 251 Ziff. 2 nennt an zweiter Stelle die eigenhandige letzt
willige Verfiigung (ZGB. Art. 505). Sie ist Privaturkunde. Sie hat, 
wenn sie formgerecht errichtet wird, die gleiche Wirkung und die gleiche 
Beweiskraft wie die offentlich beurkundete letztwillige Verfiigung. Dann 
ist es auch gerechtfertigt, Falschungen gleich wie bei einer offentlichen 
Urkunde zu behande1n6 • 

3. Bei den femer in der Ziff. 2 genannten Emissionspapieren han
delt es sich je nach der ausgebenden Stelle um private oder um Offentliche 
Urkunden. Der VE. 1908 hatte in Art. 63 Ziff. 7 als Emissionspapiere 
bezeichnet "Obligationen, Gold- und Silberzertifikate, Aktien, Anteil
scheine, Pfandbriefe und Anleihenstitel mit Grundpfand, die in groBerer 
Zahl ausgegeben werden (Schweizer. ZGB. Art. 875ff. und 916ff.), und 
die Zins- und Dividendenkoupons solcher Papiere". Das Besondere war, 
daB die Vorentwiirfe die Delikte an und mit solchen Emissionspapieren 
bei den Gelddelikten eingefiigt hatten (VE. 1908 Art. 166ff.). Auch 

1 EGGER: Kommentar ZGB. (2. Aufl.), Art. 9, N.2-4 und 7; dazu auch 
ENGELI: IlIff. 

2 Dazu GMUR: Kommentar ZGB. (2. Aufl.), Art. 9, N.7; EGGER: a. a. O. 
Allg. Einleitung, N. 23. 

3 GMUR: Art. 9, N. 8; EGGER: Art. 9, N. 13. 
4 So auch GAUTIER und REICHEL: Prot. II. ExpKom. 5, 64f., 70. ZURCHER: 

eadem 5, 62 bemerkte lediglich, das G. folge dem "Sprachgebrauch" des ZGB. 
5 Weshalb, wie GMUR: a. a. O. Art. 9, N. 6 annimmt, Gerichtsprotokolle und 

Auszuge aus denselben nicht als offentliche Urkunden betrachtet werden sollen, 
ist nicht verstandlich. G. Art. no Ziff. 5 II in Verbindung mit Ziff. 4 deckt auch 
Gerichtsakten. Zutreffend zUrcher. EG. zum ZGB. § 231: gerichtliche Akten als 
offentliche Urkunden und dazu JZ. 10, 100, Nr. 22. 

6 Nicht notwendig war, den Erbvertrag besonders zu nennen, wie man vor
geschlagen hatte. Der Erbvertrag bedarf zu seiner Giiltigkeit der Form der offent
lichen letztwilligen Verfiigung (ZGB. Art. 512 I). Er ist cine offentliche Urkunde. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 39 
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in bisherigen kantonalen Rechten war das nicht selten der Fall. Glarus 
§ 68 bestimmte z. B.: "Das Nachmachen von Kreditpapieren auf den 
Inhaber, wie Banknoten, Aktien oder deren Stelle vertretende Interims
scheine, Obligationen, Zins- oder Dividenden-Koupons u. dgl. ... wird 
gleich der Miinzfalschung ... bestraft." Basel § 67 stellte ausdriicklich 
die auf den Inhaber lautenden Kreditpapiere dem Geld gleich 1. Fiir den 
Gesetzgeber war die Frage eine lange Zeit unabgeklart 2. Die II. Experten
kommission hat richtigerweise die Delikte mit Emissionspapieren aus der 
Verbindung mit den Gelddelikten ge16st. Die in den Vorentwiirfen Vor
gesehene Erklarung und Umgrenzung des Begriffes "Emissionspapier" 
wurde von der II. ExpKom. nicht iibernommen 3. 

4. Der erh6hte Schutz wird endlich dem Wechsel und anderen 
Ordrepapieren zuteil. Diese Begriffe sind in einer fiir das Strafrecht 
verbindlichen Weise durch die Art. 965ff., 990ff. (Wechsel), llOOff. 
(Scheck), 1153 (Warenpapiere) des revidierten OR. von 1936 festgelegt. 
Zu beachten ist besonders der den Abschnitt: Wechselahnliche und an
dere Ordrepapiere einleitende Art. ll45 mit der Bestimmung, daB ein 
Wertpapier als Ordrepapier gilt, wenn es an Ordre lautet oder vom Gesetz 
als Ordrepapier erklart ist. Beim Wechsel trifft das immer zu. Er ist 
auch dann Ordrepapier, wenn er nicht ausdriicklich an Ordre ausgestellt 
ist. - Namenpapiere (OR. Art. 974) und Inhaberpapiere (OR. 
Art. 978) genieBen den erh6hten Schutz, wenn sie Emissionspapiere sind 
und wenn sie von der 6ffentlichen Hand ausgegeben oder ausgestellt wur
den, als Offentliche Urkunden 4 (oben 3). Bei "Banknoten und anderen in 
gr6Berer Zahl ausgegebenen, auf Sicht zahlbaren Inhaberpapieren, die 
zum Umlauf als Ersatzmittel fiir Geld bestimmt sind und auf feste Be
trage lauten" (OR. Art. 988) kommt bei Falschungen Art. 251 Ziff. 2 nicht 
zur Anwendung. Delikte an oder mit solchen Papieren stehen unter 
den Art. 240ff.; oben § 94 II. 

III. Den aus der Ziff. 2 des Art. 251 herauszulesenden Scharfungen 
steht die Privilegierung besonders leichter Falle mit der Straf
drohung Gefangnis oder BuBe gegeniiber (Ziff. 3). In den Vorentwiirfen 
(VE. 1908 Art. 274) stand dafiir ein Ubertretungstatbestand mit der Be
zeichnung: geringfiigige Urkundenfalschung. 

1 Weitere Daten bei ENGELI: 18,50. 
• Vgl. schon Prot. 1. ExpKom. 2, 634f.; Du PASQUIER: 146ff. Gegen die Ver

bindung mit den Gelddelikten bereits GUBSER (Lit. zu § 94): 103ff.; BINDING: 
a. a. O. 330ff. 

3 Prot. 5, 51, 65, 71. 
4 So der Schuldbriefund die Giilt, die Namen- oder Inhaberpapiere sind (ZGB. 

Art. 859) und die, ebenso wie die Grundpfandverschreibung (ZGB. Art. 824f.), als 
Offentliche Urkunden errichtet werden. Vgl. das Luzerner Urteil JZ. 32, 266, 
Nr. 196: der Tater hatte auf gel6schten, mit dem "Kassationsvermerk" versehenen 
Gillten diesen Vermerk ausradiert. 
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Wann ein "besonders leichter Fall" anzunehmen ist,bleibt dem Er
messen des erkennenden Richters iiberlassen 1. Die nach der Ziff. 3 mog
liche Milderung bezieht sich auf alle in der Ziff. I genannten sechs Tat
bestande. Sie kann auch in den qualifizierten Fallen der Ziff. 2, also auch 
wenn eine offentliche Urkunde, ein Wechsel usw. in Frage steht, zur An
wendung gelangen. Auch der IngreB des Art. 251, mit der Absicht 
des Taters, zu schadigen oder sich oder anderen unrechtmaBigen Vorteil 
zu verschaffen, muB gegeben sein. Nach dieser Richtung kann ebenfalls 
ein besonders leichter, geringfiigiger Fall vorliegen 2. 

IV. Von der nach Art. 251 Ziff. 3 moglichen gemilderten Bestrafung 
von Falschungen sind die privilegierten Falschungen von Ausweisen 
(Art. 252) wohl zu unterscheiden. Bei Ihnen ist maBgebend, daB es sich 
um Urkunden besonderer Art handelt und, was damit eng zusammen
hangt, daB der Tater in der zwar nicht entschuldbaren, aber zu beriick
sichtigenden Absicht handelt, sich oder einem anderen das Fortkommen 
zu erleichtern. 

Die Bestimmung iibernimmt altes Rechtsgut. In Anlehnung an die 
Art. 153ff. des franzosischen C. p. (faux commis dans les passe-ports, 
feuilles de route et certificats) berucksichtigen kantonale Rechte mildernd 
Falschungen von amtlichen Ausweisschriften, von Passen, von amtlichen 
Zeugnissen iiber gute Auffiihrung, iiber Armut usw., von Arztzeugnissen 
usw.; so z. B. Bern Art. Ill, Tessin Art. 222-230 (passaporti, fogli di 
via, carte di origine, di dimora 0 di domicilio 0 licenze), Genf Art. 139 
bis 146 und Novelle vom 27. Marz 1915 (actes, diplomes ou certificats 
conferant des grades ou des titres universitaires). Diese besonderen Fal
schungen werden in breiter kasuistischer Ausgestaltung behandelt. Das 
Moment, daB der Tater zum Zwecke besseren Fortkommens gehandelt 
haben muB, wird nicht erwahnt, allein es liegt im Sinne solcher Bestim
mungen. Andere kantonale Rechte heben diese den Tater leitende Ab
sicht ausdriicklich hervor; z. B. Ziirich § 103 lit. b, Glarus § 70 lit. b, 
Freiburg Art. 151 (um seines Nutzens willen), Basel § 74, Waadt Art. 279 
(faux diplomes et certificats), Art. 280 (usage de faux titres dans Ie 
dessein ... de se procurer ou de procurer a un tiers un avantage illegitime, 
materiel ou moral) 3. 

Der Art. 252 Ziff. I des G. enthalt unter Verzicht auf umstandliche 
Kasuistik eine Reihe von Tatbestanden, die alle durch das Moment: Ab-

1 Vgl. dazu die Rechtsprechung des MKG., Entscheidungen 1926/1935, Nr. 5, 
44, 46, S. 132 und dart Zitierte. 

2 Zur ganzenFrage GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 8, 293,fernereodem 7, 148ff.: 
leichte Falle namentlich etwa Falschung von Ausweisen zur Benutzung offentlicher 
Verkehrsanstalten. 

3 Weitere Daten bei ENGELI: 44ff., 129ff. 

39* 
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sicht des Taters, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern 1, 
zusammengehalten werden. Die Strafdrohung ist Gefangnis oder BuBe. 

1. Falschung von Ausweisschriften, Zeugnissen, Bescheinigungen. 
Unter Ausweisschriften werden ausschlieBlich amtliche Urkunden: 
Passe, Heimats-, Geburtsscheine usw., allgemein Offentliche Urkunden 
zur Feststellung der Personlichkeit, der Standes- und der Familienverhalt
nisse ihres Tragers zu verstehen sein 2. - Fur Falschung und auch fill 
den MiBbrauch einzelner besonderer amtlicher Ausweis
schriften bestehen bundesrechtliche Spezialvorschriften. Das trifft zu 
fiir den auch weiter vorzubehaltenden Art. 13 des BGes. von 1930 iiber 
die Handelsreisenden (Eidg. GesSlg.47, 361ff.) mit den Tatbestanden 
der Erschleichung, der eigenmachtigen Abanderung und der wissent
lichen Benutzung einer derart abgeanderten Karte 3. Ferner bestimmt 
Art. 23 I, II und IV des BGes. von 1931 iiber Aufenthalt und Nieder
lassung der Auslander (sog. Fremdenpolizeigesetz: GesSlg.49, 279ff.) 
iiber Falschung, Verfalschung, MiBbrauch fremdenpolizeilicher Ausweis
papiere. Die Strafdrohung lautet auf Gefangnis bis zu 6 Monaten und
fakultativ - auf BuBe 4 • Es gehort zu den gesetzgeberischen Zufallig
keiten und Unstimmigkeiten, daB z. B. das mit einem auslandischen PaB 
veriibte Delikt unter einer geringeren Strafdrohung steht als der Art. 252 
·des G. sie vorsieht. Fiir solche Sondernormen besteht im Hinblick auf 
den ausreichenden Art. 252 des G. kein Bediirfnis mehr. Sie sollten 
richtigerweise als aufgehoben gelten. - Die ferner genannten Z eugnisse 
und Bescheinigungen konnen offentliche oder private Urkunden sein. 
Das G. hat auf die in bisherigen kantonalen Rechten iibliche beispiels
weise Aufzahlung 5 verzichtet. Die Praxis hat den Begriffen "Zeugnis" 
und "Bescheinigung" den zutreffenden Inhalt zu geben, wobei entschei
dend sein muB, daB, nach der Absicht des Tiiters, das Dokument ihm oder 
einem anderen das Fortkommen erleichtern solI. Ob das Zeugnis objektiv 
dazu geeignet ist oder nicht, ist nicht von Bedeutung. 

2. An zweiter Stelle nennt der Art. 252 die V erfals ch ung, wozu 
die Erorterungen oben I2 und schon § 91 II zu beachten sind. 

1 1m YE. 1908lautete das Marginale des entsprechenden Art. 275: Urkunden
fiiJschilllg ohue schadigende Absicht. Zur Entwicklungsgeschichte des Art. 252 
GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 7, 150ff. 

2 ZURCHER: Erlauterungen, 483; Prot. II. ExpKom. 7, 152 (Heimatscheine). 
3 Strafdrohung: Gefangnis (Haft) bis zu 3 Monaten und BuBc, oder Gefang

nis (Haft) oder BuBe allein. Anders als bei Art. 252 ist hier nul' eine Ubertretung 
angenommen; vgl. StGB. Art.333 II. 

4 Rechtsprechung zum Fremdenpolizeigesetz: Ziircher Bl. 36, Nr. 10 und 63: 
Falschung, Verfalschung, MiBbrauch auslandischer Passe. 

5 Ziirich § 103 nennt als Beispiele Wanderbiicher, Arbeits- und Dienstbiicher, 
Gesundheitsscheine, amtliehe Zeugnisse iiber Auffiihrung, Armut, Krankheit, Un
gliicksfalle oder ahnliche Umstande. Rechtsprechung dazu bei KOPFLI: Ziircher 
StGB. zu § 103. 
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3. Abweichend von Art. 251 nennt der Art. 252 weder die Blankett
falschung, noch die Falschbeurkundung oder die Veranlassung einer 
solchen. Aber es darf nicht angenommen werden, daB, wenn in solchen 
Fallen die Voraussetzungen fUr eine Privilegierung zutreffen, der Art. 252 
nicht zur Geltung gebracht werden solI. Zur Not konnen aIle diese FaIle 
unter den Falschungsbegriff gebracht werden 1. 

4. DerTatbestandinZiff.l III: GebraucheinervoneinemDritten 
hergestellten Schrift "dieser Art" zur Tauschung deckt sich mit Art. 251 
Ziff. 1 III mit der einzigen Abweichung, daB der Art. 252 nur S chriften 
nennt, wahrend der Art. 251 den weiteren Urkundenbegriff (Art. 110 
Ziff. 5) verwendet. V gl. oben I6. 

5. Der MiBbrauch echter, nicht fUr den Benutzer bestimmter Aus
weisschriften zur Tauschung, der in Ziff. 1 IV des Art. 252 erfaBt wird, 
ist kein Falschungsdelikt mehr2. In sol chen Fallen wird haufig - sobald 
Bereicherungsabsicht vorhanden ist - Betrug (Art. 148) oder Betrugs
versuch gegeben sein. Ob dem Tater das Privileg aus Art. 252 zugute 
kommen solI, entscheidet sich nach dem subjektiven Moment, ob lediglich 
die Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, an
zunehmen ist. - Auch hier sind, namentlich zur Frage del: Vollendung, 
die Erorterungen oben I6 zu vergleichen. 

6. GewerbsmaBige Falschung und Verfalschung und das mit solchen 
Schriften Handeltreiben bedroht Art. 252 Ziff. 2 mit der gescharften 
Strafe: Gefangnis nicht unter 1 Monat. DaB damit BuBe verbunden wer
den kann, ergibt sich aus Art. 50 1. 

§ 99. Weitere Urkundendelikte. 
Literatur. Angaben zu § 97. - FREY: Die Unterdruckung von Urkunden auf 

der Grundlage des YE. von 1916 zu einem schweizer. StGB., Zurcher Diss. (1917).
LEEMANN: JZ.ll, If. - MElLI: Die Falschung einer telegraphischen Depesche, 
Rechtsgutachten (1889). - STAMPFLI: Z.36, 246ff. - SCHULTHESS: Das mili
tarische Kontrollwesen und dessen strafrechtlicher Schutz, Zurcher Diss. (1942). 

1. Erschleichung einer Falschbeurkundung 3 • Der Art. 253 schlieBt 
sich an den bereits in Art. 251 Ziff. 1 II umschriebenen Tatbestand der 
mittelbaren Falschbeurkundung an (oben § 98 I 5). Die beiden Vor
schriften stimmen darin iiberein, daB der Tater eine rechtlich erheb-

1 1m Einzelfall ist die Anwendung von Art. 251 Ziff. 3 (besonders leichte FaIle) 
zu erwagen. Ob diese Bestimmung oder Art. 252 zur Geltung kommen solI, ist im 
Hinblick auf die Absicht, von der sich der Tater leiten lieE, zu entscheiden. 

2 Art. 23 II des Fremdenpolizeigesetzes von 1931 sieht vor: wissentliche Ver
wendung durch Unberechtigte und Uberlassung echter Papiere an Unberechtigte 
zum Gebrauch. Bei zweckmaEiger Auslegung genugt jetzt der Art. 252 des G. auch 
in diesen Fallen. - Z. 49, 115: Benutzung eines fremden Fuhrerausweises fUr ein 
Motorfahrzeug durch eine Person, die keinen Ausweis besitzt (Baselstadt). 

3 1m VE. 1908 ungenau als intellektuelle Urkundenfalschung bezeichnet (Art. 
178); dazu ZURCHER: Erlauterungen, 327f. 
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liohe Tatsaohe unriohtig beurkunden laBt. Aus Art. 253 ergeben sioh 
aber folgende Besonderheiten: 

1. Der Tater wendet sioh, um eine sog. Lugurkunde zu erwirken, 
nioht an eine Privatperson, sondern an einen - gutglaubigen - Be
amten oder an eine Person offentliohen Glaubens, z. B. an 
einen nioht beamteten Notar (oben § 97 II 3)1. Abs. I des Art. 253 nennt 
als Beispiele die Erwirkung der Beglaubigung einer falsohen Untersohrift 
oder einer unriohtigen Absohrift2. Der Tater, dem das gelingt, erlangt 
immer eine unwahre offentliohe Urkunde 3 • 

2. Art. 253 fordert ein duroh Tausohung Bewirken, und das Marginale 
lautet: Ersohleiohung einer falsohen Beurkundung. Das steht nioht 
in Art. 251. Aber praktisoh ergibt sioh hier kaum ein Untersohied, denn 
auoh der Tater, der sioh gemaB Art. 251 eine unriohtige Beurkundung er
wirkt, muB sie ersohleiohen, muB tauschen. Mit der Erwirkung der un
wahren Urkunde ist das Delikt vollendet. 

3. Art. 253 fordert nicht, anders als Art. 251, die Absioht des Taters, 
zu schadigen oder sich oder einem anderen einen unreohtmaBigen V orteil 
zu verschaffen. Die bei einem Beamten oder einer Person offentlichen 
Glaubens ersohlichene falsche Beurkundung ist schlechthin strafbar. 
DaB der Tater mindestens auf unreohtmaBigen Vorteil aus sein wird, 
wird kaum je zweifelhaft sein. Allein der ausdriickliohe Beweis eriibrigt 
sich. 

4. Verschieden in der Fassung, aber nicht dem Sinne nach sind 
Art. 251 Ziff. 1 III und Art. 253 II. Wahrend nach Art. 251 der tau
schende Gebrauch einer "von einem Dritten hergestellten Urkunde" 
bedroht ist, lautet Art. 253 umstandlioher: "wer eine so erschliohene 
Urkunde gebraucht, um einen anderen iiber die darin beurkundete Tat
sache zu tauschen". DaB der die Urkunde gebrauohende Tater ein anderer 
sein muB als der mittelbare Falscher kommt hier, anders als in Art. 251, 
nicht klar zum Ausdruck, muB aber auch hier gelten 4 (vgl. oben § 95 
IV 2 und dort Zitierte). 

1 Entsprechender Tatbestand in Art. 173 des MiIStG., der auBer Beamten und 
Personen offentlichen Glaubens noch militarische Vorgesetzte nennt. Dazu Ent
scheidungen des MKG. 2 (1926-1935), Nr. 15, S.44 und namentlich Nr. 56: Er
schleichung eines unrichtigen Gerichtsprotokolls durch Angabe eines falschen 
Namens vor Gericht; vgl. dagegen GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 269. - Beamte 
oder Personen offentlichen Glaubens als Tater: Art. 317 Ziff. 1 II. 

• Dazu LEEMANN: JZ. 11, If. - Rechtsprechung: JZ. 14, 276, Nr. 83 (Basel
stadt zu § 73 I: Erwirkurig der Beglaubigung einer unechten PaBunterschrift); 
Zurcher Bl. 14, Nr. 59: Erwirkung der Beglaubigung einer gefalschten Unterschrift 
auf einer Biirgschaftsurkunde. Anders der Fall Zurcher Bl. 33, Nr. 125 und JZ. 31, 
45, Nr. 34: Falschung einer amtlichen Beglaubigung. 

3 So auch ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 4, 268. 
4 Das gesetzgebungstechnische Postulat, Gleiches mit gleicher Formulierung zu 

erfassen,ist, wenn manArt. 251Ziff. III 1 und Art. 253 II zusammenhalt, miBachtet. 
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fiber den Zeitpunkt der V ollend ung des Gebrauchs siehe oben 
§ 98 I 6. 

Die Strafdrohung des Art. 253lautet wie in Art. 251 Ziff. 1 auf Zucht
haus bis zu 5 Jahren oder auf Gefangnis. 

5. Neben Art. 253 gelten auch weiterhin Sonderbestimmungen: 
Art. 1 des BGes. von 1923 betreffend Strafbestimmungen zum Han

delsregister- und Firmenstrafrecht (Eidg. GSIg.40, 37ff.) bedroht vor
satzliche und auch fahrlassige Veranlassung einer zur Tauschung ge
eigneten Eintragung in das Handelsregister - mit dem Vorbehalt; "so
fern schwerere Strafbestimmungen nicht in Anwendung zu bringen sind" ; 
dazu schon oben § 52 III und dort zitierte. 

Die Ursprungszeugnis-VO. des Bundesrates vom 9. Dezember 1929 
zum Zollgesetz von 1925 (Eidg. GSIg.45, 585ff.) nennt in Art. 14 FaIle 
von mittelbarer Falschbeurkundung mit Bedrohung sowohl der vorsatz
lichen als auch der fahrlassigen Tat. Sie sind durch die Strafdrohungen 
- BuSen und in schwerenFaIlen maximal Gefangnis (Haft) bis zu 3 Mona
ten - als fibertretungen gekennzeichnet. 

fiber das Verhaltnis zwischen Art. 253 und Art. 216 (Unterdriickung 
und Falschung des Familienstandes) siehe oben § 74 III i. f. 

II. Urkundenunterdriickung. In Art. 61 des BStG. von 1853 wird 
die unbefugte Zerstorung von Bundesakten 1 genannt, in Art. 38 die 
Unterstiitzung eines fremden Staates zum Nachteilder Eidgenossenschaft 
durch Entwendung oder Vernichtung von Urkunden. Die Unterdriickung 
findet sich in verschiedener Ausgestaltung auch in kantonalen Rechten; 
Ziirich z. B. behandelt als Falschung auch die Unterdriickung einer echten 
Offentlichen Urkunde (§ 102) und nach § 192 Ziff. 2liegt ausgezeichneter 
Betrug vor, wenn der Tater ihn durch "Vernichtung, Unbrauchbar
machung, Unterdriickung oder Entwendung 2 einer Privaturkunde" ver
iibt. Ahnlich bestimmt Thurgau § 160. Basel § 76 Ziff. 1 bestraft den 
Tater, der "eine Urkunde, welche ihm nicht oder nicht ausschlieBlich 
gehOrt, in rechtswidriger Absicht, vernichtet, beschadigt oder unter
driickt". Tessin Art. 221 bestraft wie die Falschung "la dQlosa soppres
sione 0 distruzione in tutto od in parte di un documento" 3. 

1. Art. 254 des G. setzt eine echte Urkunde voraus. Er besC'hreibt die 
Urkundenunterdriickung im einz.elnen als Beschadigen - teilweise Unter-

1 Spitzfindige Untersuchung, ob das Auskratzen des Datums auf einer Bahn
fahrkarte die teilweise Zerstorung einer Bundesakte (JZ. 16, 65, Nr. 39) oder eine 
VerfiiJschung darstellt. Besser JZ.26, 264, Nr. 185 (Bundesanwaltschaft: Be
schadigen und Verandern = Verfalschen); vgl. auch BINDING: Lb.2 I, 238f.; FREY: 
92ff. mit der Erorterung von Einzelfallen. 

2 Zurcher Bl. 17, Nr. 120: nicht im Falle der Unterschlagung. Das ist eine zu 
angstliche Jurisprudenz. 

3 Weitere Daten bei STOOSS: Grundzuge, 2, 333; FREY: 26ff., 38ff. (kantonale 
Rechte). 
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driickung -; Vernichten - vollstandige Unterdriickungl, Beiseite
schaffen 2 oder Entwenden 3 • Das muB, gleich wie bei der Falschung 
Art. (251), geschehen in der Absicht, jemanden am Vermogen oder an 
anderen Rechten zu schadigen oder sich oder einem anderen einen un
rechtmaBigen Vorteil zu verschaffen 4 • Freiburg Art. 154 sagt kiirzer: 
in rechtswidriger Absicht, Waadt Art. 277 erwahnt besonders auch die 
Absicht auf moralischen Schaden oder auf unrechtmaBigen mora
lischen Vorteil. 

2. Zwischen i:iffentlichen und privaten Urkunden unterscheidet der 
Art. 254nicht. Dagegen verlangt er eine Urkunde, iiber die der Tater 
nicht allein verfiigen darf. Dieses Moment gibt dem Tatbestand 
die besondere Note: 

Geschiitzt gegen die "Unterdriickung" einer Urkunde ist einmal der 
Eigentiimer gegen jedermann, ferner auch wer an gemeinschaftlichem 
Eigentum (ZGB. Art. 646ff.) teilhat. Tater einer Vernichtung oder einer 
Entwendung z. B. kann daher auch der Mit- und der Gesamteigentiimer 
sein, ebenso der Miterbe, der ein Testament unterdriickt. 

Geschiitzt ist ferner der Besitzer, z. B. der Pfandbesitzer einer Ur
kunde, auch gegeniiber dem Eigentiimer 5. 

Der Art. 254 soll endlich die FaIle treffen, in denen eine Pflicht - des 
Eigentiimers oder eines Inhabers - zur Edition einer Urkunde besteht, 
wenn durch die "Unterdriickung" die ErfiiIlung der Editionspflicht un
moglich gemacht wird. Die Pflicht zur Edition - in einem Zivil- oder 
StrafprozeB, in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren - muB aber 
im Zeitpunkt der Tat feststehen, der Tater muB wissen, daB er iiber die 
Urkunde "nicht allein" verfiigen darf6. 

3. Die Strafdrohung ist fUr die Urkundenunterdriickung gleich wie 
bei der Fiilschung (Art. 251 Ziff. 1) mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder 

1 Dazu BINDING: 299f.; FREY: 87 hebt hervor, daB nicht die ZerstDrung der 
Substanz das Entscheidende ist, sondern die Ausschaltung als Beweismittel, z. B. 
durch Beseitigung des Textes. 

2 Andere, besondere Faile: Nichtaufbewahrung von Geschaftsbiichern, Ge
schaftsbriefen und -telegrammen: Art. 166 und 325 II; vgl. oben § 62 I und II, 
iiber die Unterdriickung von Telegrammen siehe auch unten III 3. 

a Diebstahl oder Urkundenunterdriickung 7 Vgl. JZ.35, 281, Nr. 198 (Basel
stadt: Entscheidend ist der Wille, die Absicht des Taters). Diebstahl setzt nach 
G. Art. 137 Bereicherungsabsicht voraus. Das ist spezieller als die in Art. 254 
genannten Motive; FREY: 98ff., der das Beiseiteschaffen und das Entziehen zu
treffend als ein Unterdriicken ohne Veranderung der Substanz kennzeichnet. 

4 Kasuistische Erorterungen bei FREY: 115ff. 
5 Zu den einzelnen Fallen FREY: 74ff. Entscheidend ist: wer ein Recht am 

Inhalt einer Urkunde hat, dem steht auch ein Recht an ihr zu (78). 
6 Diese Verhaltnisse sind in den Beratungen der II. ExpKom. 4, 273 bespro

chen, aber nicht recht abgeklart werden; vgl. auch FREY: 79ff. - BINDING: 300 
(Urkunden, deren Vorlegung durch den Richter veriangt ist oder die mit Beschlag 
belegt sind, gehoren stets auch dem Staate, der sie beschiagnahmt hat). 
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Gefangnis angesetzt. Geschieht die Tat zum Nachteil eines Angehorigen 
oder Familiengenossen, z. B. bei einem Testament, so ist ein Strafantrag 
erforderlich (Art. 254 II) 1. 

Die Unterdriickung einer Zivilstandsurkunde ist nicht aus Art. 254, 
sondem gemaB Art. 216 zu strafen 2. 

III. Die Art. 251-255 des G. erschOpfen das Strafrecht der Ur
kundenfalschung nicht. AuBer schon in der vorangehenden Darstellung 
erwahnten Spezialbestimmungen sind als Sondertatbestande 3 na
mentlich zu nennen: 

1. Aus dem StGB. die in Art. 267 Ziff. I II enthaltenen, als diploma
tischer Landesyerrat bezeichneten FaIle von Urkundenverfalschung und 
-unterdruckung; 

die Falschung und Unterdruckung von militarischen Aufgeboten und 
Weisungen gemaB Art. 277 mit der Erganzung in Art. 103 des MiIStG.; 

die Wahlfalschung nach Art. 282 Ziff. I I; 
die Falschungen durch Beamte oder Personen Offentlichen Glaubens 

als Tater (Art. 317) und die Falschbeurkundung durch .A.rzte und Heb
ammen (Art. 318). 

Diese Tatbestande sind in den Zusammenhangen, in die sie gehoren, 
naher zu erortern. 

2. Reich an Sondertatbestanden ist femer dieN e bengesetzge bung 
des Bundes und, soweit nach Art. 335 kantonale Vorbehalte - z. B. fiir 
das Steuerstrafrecht - gelten, auch der Kantone. Diese besonderen Vor
schriften gehen den Art. 25 Iff. des G. vor. AuBer fur die schon in 
fruheren Zusammenhangen genannten Bestimmungen trifft das fur 
folgende, hier nur beispielsweise genannten Falle 4 zu: 

Falschung dienstlicher Aktenstucke nach MiIStG. Art. 78; 
unberechtigte Eintragungen, Falschungen und Anderungen im Dienst

buchlein gemaB Art. 85 und 86 der YO. von 1925 uber das militarische 
Kontrollwesen (Eidg. GSIg. 41, 755ff.)5; 

aus dem Betaubungsmittelgesetz von 1924 (GSlg. 41, 439ff.) Art. II 
III und V: vorsatzlicher und fahrlassiger Gebrauch gefalschter oder ab
geanderter Rezepte; Art. 12: falsche Angaben in den vorgeschriebenen 
Lagerbuchern, Unterlassung von Eintragungen, Gebrauch eines Lager
buches mit falschen oder unvollstandigen Angaben - strafbar auch die 
Fahrlassigkeit; 

1 Richtige Begriindung dafiir HILDEBRAND: Prot. II. ExpKom. 4, 275: Wenn 
unter Verwandten der Diebstahl von Geld nur auf Antrag strafbar ist, so solI es 
auch die "Unterdriickung" eines Schuldbriefs sein. Vgl. noch Art. no Ziff.2/3. 

2 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4,274; vgl. auch oben § 74 i. f. 
3 Dazu besonders auch FREY: 123ff. 
4 WeitereAngaben namentlich bei GERMANN: Amnerkungen zuArt.148 und 251-
5 Dazu und iiber das Verhaltnis der Strafbestimmungen der Kontrollverord· 

nung ZUlli biirgerIichen und zum Jl.fiIStG. SCHULTHESS: 77ff. 
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aus dem BGes. von 1919 iiber die Kautionen der Versicherungsgesell
schaften (GSlg. 35, 35lff.) Art. 20: vorsatzliche und fahrlassige unrich
tige Darstellung von auf die Kaution beziiglichen Verhaltnissen (Falsch
beurkundung). 

Durchgangig handelt es sich bei diesen Nebengesetzen um Privilegie
rungen, die ihren Grund in besonderen Verhaltnissen haben. Die General
klausel in Art. 398 I des G., daB die ihm widersprechenden strafrecht
lichen Bestimmungen des Bundes aufgehoben werden, trifft hier nicht 
zu. 

3. Zweifelsfragen bestehen beim besonderen Fall der Telegramm
falschung 1 . Das BGes. von 1922 betreffend den Telegraphen- und 
Telephonverkehr (GSlg.39, 13ff.) bedroht mit Gefangnis die mit tele
graphendienstlichen Verrichtungen betraute Person, die ein Telegramm 
oder Radiogramm falscht, unrichtig wiedergibt, verandert, unterdriickt 
oder dem Empfangsberechtigten vorenthalt oder irgend jemandem Ge
legenheit verschafft, solche Handlungen vorzunehmen (Art. 39 lit. b 
und c). Die Vorentwiirfe zum StGB. und noch der E. 1918 Art. 287 III 
und IV hatten als besondere Beamtendelikte entsprechende Tatbestande 
vorgeschen 2. In derparlamentarischenBeratungwurdendiese Bestimmun
gen mit der Begriindung ,sie sollten derSondergesetzgebung iiberlassen blei
ben, gestrichen 3. Es bleibt also bei der Sonderordnung nach Art. 39 
des Telegraphen- und Telephonverkehrsgesetzes, wofiir im einzelnen 
gilt: 

Anders als in den E. zum StGB., die Telegraphenbeamte als Tater 
nannten, wird im Sondergesetz eine mit telegraphendienstlichen Ver
richtungen betraute Person als Tater bezeichnet. Damit wird aber auf 
amtliche Funktionen hingewiesen, so daB, wenn man den in Art. 110 
Ziff. 4 umgrenzten Beamtenbegriff heranzieht, es sich auch nach Art. 39 
des Verkehrsgesetzes um Beamtendelikte handelt. 

Wie aber, wenn ein Nicht beamter ein Aufgabetelegramm falscht, 
verandert (verfalscht), unterdriickt oder z. B. ein Ankunftstelegramm be
seitigt oder dem Empfangsberechtigten vorenthalt? Dann ist die An
wendung der Art 251 und 254 zu erwagen mit dem Beweis, daB der Tater 

1 BINDING: a. a. O. 217, 254ff. 
2 ZURCHER: Erlauterungen, 425 nennt als Einzelfalle: Falschung mit oder ohne 

Beseitigung eines echten Schriftstiickes (Aufgabetelegramm), Verfalschung durch 
unbefugte Veranderung, unrichtige telegraphische oder schriftliche Wiedergabe 
(Ankunftsdepesche), Unterdriickung durch Beseitigung des Aufgabetelegramms, 
ehe der Inhalt telegraphiert wurde, Unterlassen der telegraphischen Ubertragung, 
Beseitigung und Nichtbefordern des Ankunftstelegramms. V gl. femer Prot. 
II. ExpKom. 5, 391ff.; 6, 148f.; WETTSTEIN: Telegraphenstrafrecht (Lit.-Angaben 
zu § 87), 89ff. und dazu STOOSS: Z. 16, 335ff.; STAMPFLI: Z. 36, 247, 249. 

3 StenBull .. NR. 1929, 612, 614. 
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in del' Absicht auf Scha.digung odeI' auf Erlangung eines unrechtmaBigen 
Vorteils gehandelt hat. Wird eine solche Absicht auch dem das Tele
grammdelikt begehenden Beamten bewiesen, so muE Konkurrenz von 
Art. 39 des Verkehrsgesetzes mit Art. 251 odeI' 254 des StGB. angenom
men werden 1. 

Del' in Art. 39 lit. c des Verkehrsgesetzes weiter genannte Tatbestand: 
irgend jemandem Gelegenheit verschaffen, solche Telegrammdelikte 
zu veriiben, ist ebenfalls auf den Beamten als Tater gemiinzt. Fur die 
das Delikt ausfUhrende Privatperson konnen wiederum die Art. 251 und 
254 in Betracht kommen. Trifft das zu, so hat del' Beamte dazu Beihilfe 
geleistet 2• Abel' die besondere Bestimmung del' lit. c des Art. 39 lii.Bt 
den Beamten auch dann strafbar werden, wenn den ausfiihrenden 
Dritten - beim Fehlen del' schadigenden odeI' gewinnsuchtigen Absicht 
- keine Strafe trifft3. 

Bei del' Anwendung von Art. 39 lit. b und c des Verkehrsgesetzes kann 
dahingestellt bleiben, ob ein Telegramm odeI' ein Radiogramm eine Ur
kunde im Sinne von Art. 110 Ziff. 5 I des G. ist 4 , und - eventuell- ob 
solche Schriften als Offentliche odeI' als private Urkunden zu gelten 
haben. Wenn abel' bei einer Telegrammfalschung die Anwendung des 
Art. 251 erwogen werden muB, so bedarf die Frage del' Losung: Das 
Aufgabetelegramm kann, je nach dem Inhalt und del' Person des 
Ausstellers, private odeI' Offentliche Urkunde sein. Das Ankunftstele
gramm ist die Wiedergabe del' Aufgabedepesche odeI' solI es wenigstens 
sein. Fraglich bleibt allein, ob die vom Ankunftsamt angebrachten amt
lichen Vermerke fUr sich allein den Charakter einer offentlichen Beurkun
dung haben. Das Amt vermerkt den Namen der Aufgabestelle, die Tele
grammnummer, die Wortzahl, Tag und Stunde del' Aufgabe (Tele
graphenordnung vom 17. Dezember 1923, § 19 III; GSlg. 39,480). Das 
ist Offentliche Beurkundung 5. Wer sie falscht odeI' verfalscht, steht unter 
del' Strafdrohung del' Ziff. 2 des Art. 251 und, wenn er Beamter ist, unter 
Art. 317. 

1 Ebenso GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 393; STAJ\lPFLI: Z.36, 248; a. M. 
LANG: Prot. II. ExpKom. 5,394 (nur, je nach del' Sachlage, entweder das Beamten
delikt odeI' Falschung gemaB Art. 251). 

2 So wohl auch GAUTIER: a. a. O. 393. Umgekehrt kann auch Teilnahme des 
Dritten am Beamtendelikt vorkommen; STAMPFLI: 250. 

3 Ebenso STAMPFLI: 250. 

4 STAMPFLI: Z. 247. Del' Schutz bezieht sich au f alle Telegramme, nicht nul' 
auf solche mit Urkundencharakter. 

5 Temp8ramentvoll bestritten von BINDING: 259. STAMPFLI: Z. 36, 246 stellt 
zutreffend fest, daB die Telegraphenverwaltung die telegraphische Nachricht nur 
vermittelt, daB die Ankunftsdepesche also nicht offentliche Urkunde ist. Die 
Frage jedoch, ob "die dienstlichen Zusatze am Kopf des Telegramms als amtliche 
Erklarungen mit Urkundenqualitat" zu gelten haben, laBt STAMPFLI offen. 
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§ 100. Grenzverriickung und erganzende Tatbestande. 
Literatur. Angaben zu § 97. - v. SEGESSER: Die Grenzverriickung, Berner 

Diss. (ohne Jahreszahl). 

1. 1m G. ist von der Grenzverriickung an zwei Stellen die Rede: im 
Titel "Urkundenfii,lschung" in Art. 256, ferner bei den Staatsdelikten 
in Art. 268 mit der Bezeichnung Verruckung staatlicher Grenz
zeichen. Die zusammenfassende Erorterung der Art. 256 und 268 
laBt sich, trotz der verschiedenen Schutzrichtung, rechtfertigen. 

Schon in Art. 38 des BStR. von 1853 steht im Titel: Verbrechen 
gegen die auBere Sicherheit und Ruhe der Eidgenossenschaft der sehr 
unbestimmt gefaBte Tatbestand: "Wer die Grenzen der Schweiz ab
sichtlich verandert oder ungewiB macht." Die Erfassung der Grenz
verruckung ohne politische Bedeutung war dagegen bisher den kanto
nalen Rechten iiberlassen. Die Ordnung geschah auf sehr verschiedene 
Weise, was hier nur mit einigen Beispielen zu zeigen ist1: Ziirich § 192 
Ziff. 4 nimmt ausgezeichneten Betrug an, wenn er durch Veranderung 
oder Beseitigung von Marken oder anderen Grenzzeichen verubt wird. 
A.hnlich bestimmt Schwyz § 83 lit. b (Marchverruckung). Zug § 61 be
zeichnet als Urkunden auch Grenzsteine und -marken und laBt die Delikte 
an solchen in der Urkundenfalschung aufgehen. Basel § 76 Ziff. 2 stellt 
die "Grenzsteinveranderung" mit der Urkundenunterdruckung zu
sammen mit der Fassung: wer einen Grenzstein in rechtswidriger Ab
sicht wegnimmt, unkenntlich macht, verruckt oder falschlich setzt. 1m 
AnschluB an Art. 456 des franzosischen C. p. erfaBt Bern in den Art. 234 
und 235 in ausfiihrlicher Kasuistik zahlreiche Angriffe auf die Grenzen 
eines fremden Grundstucks, wenn sie in der Absicht erfolgen, die Grenzen 
zu verandern oder unkenntlich zu machen. A.hnlich wie das eidgenos
sische G. bestimmt Waadt Art. 278, das im selben Artikel die Grenz
verruckung mit Bezug auf privates Eigentum (Abs. I) und mit Bezug 
auf Kantons- und Gemeindegrenzen (Abs. II) zusammenfaBt. 

II. DaB das G. den Art. 256 im Titel uber die Urkundenfalschung 
untergebracht hat, liegt im Zuge der Entwicklung und laBt sich auch 
damit rechtfertigen, daB gewisse Grenzzeichen bei der weitreichenden 
Fassung von Art. llO Ziff. 5 zu den Urkunden gezahlt werden konnen 2. 

1. Angriffsobjekt ist nach Art. 256 ein zur Feststellung privater 
Grundstucksgrenzen dienender Grenzstein oder ein anderes Grenz-

1 Ausfiihrliche, namentlich auch die geschichtliche Entwicklung des Tat
bestandes beriicksichtigende Darstellung bei v. SEGESSER: 7ff., 105ff. (Entwick
lung del' schweizer. Rechte). 

2 Uber die wechselvolle systematische Einfiigung del' Grenzverriickung -
Sachbeschadigung, Betrug, Falschung, Delikt gegen die publica fides - v. SEGESSER 
4f., 105ff., 134ff.; vgl. auch GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4,285 und THORMANN: 
eodem 287; WEISMANN: (Lit. zu §96) 395£f. (Grenzfalschung). 
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zeichen. Art. 668 I des ZGB. erklart, daB die Grenzen durch die Grund
buchplane und durch Abgrenzungen auf dem Grundstiick selbst - An
bringung von Grenzzeichen (Art. 669) - angegeben werden. Wo das 
Grundbuch besteht, verlieren freilich Grenzzeichen und das Delikt der 
Verriickung an Bedeutung. Nur wo noch Grenzzeichen vorhanden oder 
angebracht sind, was nicht verbindlich vorgeschrieben istl, kann das 
Delikt der Verriickung veriibt werden. Grenzzeichen k6nnen kiinstlich 
geschaffen werden - Steine, Pfahle mit darauf angebrachten Zeichen 
usw. -, sie k6nnen aber auch von Natur bestehen - Graben, Wasser
laufe usw. 2 • 

Wahrend die Grenzzeichen, auf die der Art. 256 hinweist, der Er
kennbarmachung und damit dem Schutz des Privateigentums, dem 
Beweise von Privatrechten, dienen, sind die Zeichen gemaB Art. 268 "zur 
Feststellung der Landes-, Kantons- oder Gemeindegrenzen" bestimmt 3 • 

Sie sind wichtige 6ffentlich-rechtliche Zeichen. Das G. nennt Grenz
steine oder andere Grenzzeichen. Das k6nnen Grenzpfahle, Schlag
baume, Tafeln usw. sein. 

2. In beiden Bestimmungen ist die Art der Tatveriibung mit den 
gleichen Worten umschrieben: beseitigen, verriicken, unkenntlich 
machen, falsch setzen und verfalschen. Verwandtes mit den eigentlichen 
Urkundendelikten kommt darill zum Ausdruck: das Falschsetzell 4 steht 
der Falschbeurkundung nahe, das Beseitigen und das Ullkenntlichmachen 
der Urkundenunterdriickung. Fiir sich steht die V erriickung, die dem 
Delikt den Namen gegeben hat. 

3. Mit der ullterschiedlichen Schutzrichtung der Art. 256 und 268 
hangt zusammell, daB bei der Grenzverriickung nach Art. 256 dem Tater 
die Absicht, jemanden am Verm6gen oder an allderen Rechten zu scha
digen oder sich oder einem anderen einen unrechtmaBigen V orteil zu 
verschaffen, bewiesell werden muB5. Das G. verwendet hier die gleiche 

1 Dazu die Kommentare zum ZGB., z. B. LEEl'iIANN: Sachenrecht (2. AufI.), 
Art. 668, N. 1. 

2 LEEMANN: a. a. O. N. 5. 
3 Die VO. des Bundesrates vom 15. Dezember 1910 - Instruktion fiir die 

Grundbuchvermessungen - (GSlg. 26, 1402ff.) fordert in Art. 11 lit. b die Ver
markung der Landes-, Kantons-, Amts- oder Bezirksgrenzen, der politischen 
Gemeindegrenzen, eventuell der Orts- oder Zivilgemeindegrenzen und der Grenzen 
von Gebieten, welche politisch mehreren Gemeinden angehoren. Danach bestimmt 
sich auch die Reichweite des Art. 268 des StGB. - In Art. 15 lit. g und k der er
wahnten Instruktion wird Naheres iiber Art und Beschaffenheit der Grenzzeichen 
gesagt. 

4 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 286 nimmt, nicht zutreffend an, daB hier 
als Tater nur Beamte (Geometer) in Frage kommen. 

5 Absicht, iiber die Eigentumsgrenze zu tauschen. Anders der - auch mogliche 
- Diebstahl von Grenzzeichen und die Zerstiirung und Beschadigung aus Bosheit 
(Sachbeschadigung nach Art. 145); vgl. ZURCHER: Erlauterungen, 334; BURCK
HARDT: Prot. II. ExpKom. 5, 78. 
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Formel wie bei der Falschung und der Unterdriickung von Urkunden 
(Art. 251, 254). DaB die Absicht der Vermogensschadigung genannt wird, 
ist gegeben. Wieso aber bei der Grenzverriickung des Art. 256 auch an
dere als Vermogensrechte beriihrt werden konnten, ist nicht erfindlich. -
Bei derVerriickung staatlicher Grenzzeichen, dem Staatsdelikt des 
Art. 268, eriibrigen sich Hervorhebung und Beweis einer besonderen Ab
sicht. Die vorsatzliche Verriickung staatlicher Zeichen muB schlechthin 
strafbar sein. Die Schwere des Delikts kommt auch in der Strafdrohung 
- Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Gefangnis - zum Ausdruck 1 . Der 
Gesetzgeber hat dem gegeniiber die nur Privatrechte beriihrende Tat des 
Art. 256 tie fer - mit der Drohung Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder Ge
fangnis - bewertet. 

4. DaB der Art. 268 im Titel der Delikte gegen den Staat und die 
Landesverteidigung - zwischen die Tatbestande des diplomatischen 
Landesverrats und der Verletzung schweizerischer Gebietshoheit - ein
gefiigt wurde, ist insoweit nicht recht befriedigend, als der Schutz auBer 
auf die Landesgrenzen sich auch auf Kantons- und Gemeindegrenzen er
streckt. Die Entwiirfe hatten die Verriickung staatlicher Grenzzeichen 
zusammen mit dem Tatbestand an Grenzzeichen mit privatrechtlicher 
Bedeutung behandelt (z. B. E. 1918 Art. 222). Erst in der parlamen
tarischen Beratung erfolgte die Ubernahme zu den Staatsdelikten. 

III. Nicht yom Schutz der Grenzen, aber yom Schutz von Zeichen, 
denen im Grundstiicks- und im Wasserrecht ebenfalls Offentlich-recht
liche Bedeutung zukommt, handelt Art. 257 mit dem Randtitel: Be
seitigung von Vermessungs- und Wasserstandszeichen. Als Arten der Ta t
veriibung bezeichnet das G. wie in den Art. 256 und 268 das Beseitigen, 
Verriicken, Unkenntlichmachen und Falschsetzen, wahrend das Ver
falschen, das auch moglich sein kann, nicht besonders genannt wird. 

Nur offentliche, d. h. behordlich gesetzte und verwendete Zeichen 
erhalten den Schutz. 

Vermessungszeichen (signaux trigonometriques) sind technische 
Hilfsmittel zur Aufnahme des Landes und der Grenzen. Naheres dariiber 
bestimmen die auf Grund des Art. 950 des ZGB. (auf amtlicher Ver
messung beruhende Grundstiicksplane) erlassenen bundesratlichen Ver
ordnungen yom 15. Dezember 1910 betreffend die Grundbuchvermes
sung en (GSlg. 26, 1389ff., 1402ff.). Anders als die Grenzzeichen dienen 
Vermessungszeichen nicht zum Beweis von Rechten 2. Deshalb sind sie 
auch nicht Urkunden im Sinne der Begriffserklarung in Art. 110 Ziff. 5. 

Der Begriff Wasserstandszeichen scheint mir ungeniigend ab-

1 Die Bedeutung und die Schwere des Delikts der Verriickung staatlicher 
Grenzzeichen wird in Prot. II. ExpKom. 5, 81 erortert. Uber das Verhaltnis der 
Bestimmung zu Art. 267 Ziff. 1 II (diplomatischer Landesverrat) unten § 104 IV 2. 

2 Ebenso HUBER: Prot. II. EXJ)Kom. 5, 81. 
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geklartl. Sicher gehoren darunter "Zeichen, die angebracht worden sind, 
um einen bestimmten Wasserstand ein fiir allemal zu fixieren, wie Hoch
wassertafeln, Niederwassertafeln" 2. Allein bei solchen Erinnerungs
zeichen wiirde der durch den Sachbeschadigungstatbestand (Art. 145) 
gewahrte Strafschutz genugen. Wichtig ist aber daneben der Schutz von 
Vorrichtungen und Apparaten - Pegel, Limnigraphen usw. -, "die zur 
Messung der jeweiligen Wasserstande dienen und deren Aufzeichnungen 
die notwendige Grundlage fur die von der Landeshydrographie vorzu
nehmenden Berechnungen bilden"2. Diese Beobachtungen dienen der 
Wissenschaft, aber direkt auch der Praxis, z. B. der Schiffahrt, Wasser
kraftwerken. Bleibt man am Worte hangen, so ist mindestens fraglich, 
ob solche Apparate und Vorrichtungen Wasserstandszeichen sind. Aber 
die zweckmaBige Auslegung des Art. 257 muB das annehmen. 

Im Vergleich mit Art. 256 ist die in Art. 257 ausgesetzte Strafdrohung 
merkwiirdig gering. Sie lautet wie bei der einfachen Sachbeschadigung, 
die freilich nur auf Antrag strafbar ist (Art. 145 I), auf Gefangnis oder 
BuBe 3 • 

1 Prot. II. ExpKom. 5, 76ff.: auseinandergehende Meinungen. 
2 Gutachtliche AuBerungen der Schweizerischen Landeshydrographie: Prot. 

II. ExpKom. 5, 79f. 
3 BUROKHARDT: Prot. a. a. O. 78 hatte die gleiche Strafdrohung wie fUr die 

Grenzverriickung beantragt. 



Delikte gegen den Staat, staatliche 
Organisation und Ordnung. 

§ 101. Staatsdelikte. Einleitung. 
Literatur. STOOSS: Grundzuge, 2, 400f. - TmLo: Contre les espions, les 

mouchards et les agents provocateurs (ohne Jahreszahl). - LUTHI: Zum Staats
schutz in del' Schweiz (1939); Das Verbot del' staatsgefahrlichen Propaganda in 
del' Armee (1941); Derstrafrechtliche Staatsschutz del' Schweiz (1942). - STAMPFLI 
Z. 35, 97ff.; 51, 15ff. - STOOSS: Z. 36, 46ff. - LE FORT: Z. 41, 43ff. - TRUSSEL
Z. 54, 237ff. - LUTHI: Berner Z. 77, 385ff. - Angaben zu denfolgenden §§ (Einzel
darstellung). - Vgl. auch VALER: Die Bestrafung von Staatsvergehen in del' 
Republik del' drei Bunde. Ein Beitrag zur mittelalterlichen Rugegerichtsbarkeit 
und zur Geschichte del' Demokratie in Graubiinden (1904). 

1. DaB auch die sog. Staatsdelikte gegen die Gemeinschaftsinter
essen sich richten, ist selbstverstandlich. Aber die gesonderte Betrach
tung rechtfertigt sich damit, daB hier eine besondere Art des Gemein
schaftslebens, der Staat als Organisation und der Staat in seinen Funk
tionen, als Angriffsziel verbrecherischer Handlungen hervortritt. Je 
starker und machtiger der Staat ist, um so mehr erweitern sich seine 
Bereiche und seine Funktionen, um so mehr vergroBern sich aber auch 
die Fliichen, die verbrecherischen Angriffen ausgesetzt sind. Daraus 
ergibt sich das MaB des strafrechtlichen Schutzbediirfnisses. Der Staat 
muB sich in seiner Existenz, in seinen Funktionaren und in der Er
fiillung der A ufgaben, die ihm obliegen, zu schiitzen suchen. Aber das 
staatliche Leben ist wechselvoller Entwicklung unterworfen. Schutz
bediirfnisse verschwinden und neue entstehen. In inneren oder auBeren 
Krisen des staatlichen Lebens offenbart sich das mit unheirnlicher Ge
walt und P16tzlichkeit und an den Gesetzgeber tritt die Aufgabe heran, 
neue Deliktsmoglichkeiten zu erkennen und gegen sie wirkungsvolle 
strafrechtliche Waffen zur Verfiigung zu stellen. 

Damit hangt zusammen: Ein neues Strafgesetzbuch, das in einer 
Zeit ruhigen staatlichen Lebens geschaffen wurde, ist in Krisenzeiten 
auf dem Gebiet der Staatsdelikte der Gefahr des Ungeniigens ausgesetzt. 
Die Nebengesetzgebung muB eingreifen. Aber sie ist, wie wir das immer 
wieder auch in der Schweiz erleben, von vielleicht nur voriibergehenden 
Bediirfnissen inspiriert und tragt daher leicht Momente der Zufalligkeit 
und Unsicherheit in sich. Das fiihrt, wenigstens bei einem Teil der 
Staatsdelikte, dazu, daB es schwer halt, gewisse Tatbestande scharf zu 
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umgrenzen und sie zugleich so abschlieBend zu gestalten, daB sie auch 
neu auftauchenden Gefahren, die das staatliche Leben bedrohen konnen, 
zu trotzen geeignet sind. 

Die bisherige Ordnung der Staatsdelikte, die vor ailem im Bundes
strafrecht von 1853 erfolgte, war veraltet, entsprach heutigen Bedurf
nissen nicht mehr. Die Nebenstrafgesetzgebung hat seit Jahren, zum 
Teil mit Erfolg, zum Teil auch nur mit tastenden Versuchen, eingegriffen. 
Auf diese Entwicklungen soIl noch eingegangen werden (unten IV). Auf 
aIle Faile bedeutet jetzt die neue Ordnung, die im StGB. zusammen mit 
den Art. 86ff. des MilStG. gegeben wird, einen Fortschritt, der nicht 
hoch genug bewertet werden kann 1. 

II. Wie weit man das Gebiet der Staatsdelikte reichen lassen 
8011, ist umstritten. Fiir das neue Recht ist es richtig, der Ordnung des 
G. zu folgen. 

Zahlreiche, auch bisherige kantonale Gesetzbticher, z. B. Bern, Basel, 
Tessin, Genf, haben die Staatsdelikte an den Anfang des Besonderen 
Teils gestellt. Das eidgenossische G. lii,Bt sie den Delikten gegen Inter
essen des Einzelnen und gegen geseilschaftliche Gemeinschaftsinter
essen nachgehen. Man braucht tiber diese systematische Verschiedenheit 
keine politisch-ideologischen Betrachtungen anzusteilen. In den Mo
tiven zum 1. VE. von 1894 hat STOOSS dieseAnordnung damit begrtindet, 
daB "die Verbrechen gegen die Person fur die Strafrechtspflege die wich
tigsten sind" (145). Jedenfails sind sie die Delikte, mit denen die Recht
sprechung sich am haufigsten zu befassen hat. Das veranIaBte Gesetz
geber, sie voranzustellen. 

Ein Uberblick uber die Tite113-18 des Besonderen Teils des G. er
gibt folgende Gruppen von Staatsdelikten: 

1. Delikte gegen den Staat in seiner Existenz und gegen die staat
lichen Grundlagen, insbesondere Landesverrat und Hochverrat, abel' 
auch Storung del' militarischen Sicherheit (Art. 265ff.). Auf diesem 
letzteren Gebiet enthalt das G. nur wenige Bestimmungen (Art. 276 bis 
278) 2. Die notwendige Erganzung liegt in den Art. 86ff. des MilStG., die 
unter dem Titel: Verbrechen und Vergehen gegen die Landesverteidigung 
und gegen die Wehrkraft stehen. Da diese Delikte in allen Fallen dem 
militarischen Recht und del' Militargerichtsbarkeit unterstehen, waren 
sie nicht in das biirgerliche StGB. zu tibernehmen. 

2. Delikte gegen den Volkswillen, die strafbaren Handlungen 1m 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen (Art. 279-284). 

1 Fiir eine Weiterausgestaltung des Hochverratsschutzes (G. Art. 265) tritt 
namentlich LUTID: Zum Staatsschutz, 11 ff. ein. Dazu unten § 103 IV. 

2 Drei Ubertretungstatbestande kommen dazu: Verletzung militarischer Ge
heimnisse gemaB Art. 329, Handel mit militarisch beschlagnahmtem Material 
(Art. 330), Unbefugtes Tragen der militarischen Uniform (Art. 331). 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 40 



622 § WI. Staatsdelikte. Einleitung. 

3. Stra"fbare Handlungen gegen die Amtsgewalt und die Offentliche 
Ordnung (Art. 285-295), Bestimmungen, durch welche namentlich die 
Inhaber der Amtsgewalt in der Ausiibung und Durchfiihrung ihrer Auf
gaben geschiitzt werden sollen. 

4. Die unter dem Titel: Storung der Beziehungen zum Ausland 
stehenden Art. 296-302 treten an die Stelle der im alten BStrG. von 
1853 sog. Verbrechen gegen fremde Staaten. Die neue Bezeichnung dieser 
Gruppe deutet darauf hin, daB nicht der Schutz fremder Staaten, son
dern der Schutz des eigenen Staates im Vordergrund steht. 

5. Die mit der Bezeichnung: Verbrechen und Vergehen gegen die 
RechtspfIege zusammengefaBten Art. 303-311 enthalten nicht nur die 
ProzeBverbrechen, sondern auch die Delikte der Begiinstigung - die in 
gewissen Fallen allerdings auch den gesetzmaBigen ProzeBverlauf 
hemmt -, die Gefangenenbefreiung und die Gefangenenmeuterei. 

6. Den Amtsdelikten (Art. 312ff.) sind zwei Tatbestande, die straf
bare Handlungen gegen die Berufspflicht erfassen, angefiigt: das falsche 
arztliche Zeugnis (Art. 318) und die Verletzung des Berufsgeheimnisses 
(Art. 321). 

Aus d,iesen Gruppen hebt derArt. 4 des G. die Art. 265-268,270/71 
(Staatsdelikte in einem engeren Sinn), 272-274 (verbotener Nach
richtendienst), 275 (rechtswidrige Vereinigung) und 276/77 (Storung der 
militarischen Sicherheit) mit der Bestimmung heraus, daB auch die im 
Ausland veriibte Tat dem schweizerischen Gesetz unterworfen ist. 
Fiir die in Betracht kommenden Staatsdelikte, die in das MilStG. iiber
nommen wurden, gilt gemaB Art. 9 dieses Gesetzes das Gleiche. 

An die aus dem G. sich ergebende Umgrenzung des Gebiets der 
Staatsdelikte halt sich die nachfolgende Darstellung. Man konnte den 
Kreis weiter ziehen. Um den Schutz staatlicher Interessen geht es auch 
bei zahlreichen Tatbestanden, die ihre Erorterung im Abschnitt: Delikte 
gegen Gemeinschaftsinteressen gefunden haben - z. B. bei den Friedens
storungen (oben §§ 76-79), bei den Gelddelikten und den Delikten an 
amtlichen Zeichen( §§ 94-96). Es gibtkeine scharfeGrenze zwischen Staats
interessen und gewissen Gemeinschaftsinteressen. A ber die nach ihrem 
Inhalt kurz gekennzeichneten sechs Gruppen von Staa tsdelikts-Ta t bestiin
den haben immerhin das Besondere, daB sie dem Schutz von Interessen 
dienen, die zu jedem staatlichen Gemeinwesen notwendig gehoren. 

III. DaB gewisse Interessen in den einzelnen Staatswesen in verschie
dener Form sich auBern, die Schwergewichte in einer Demokratie anders 
verteilt sind als in einer Monarchie oder einer Diktatur, hat fiir die syste
matische und dogmatische Behandlung der Staatsdelikte kaum groBe 
Bedeutung. Aber die Auswirkung zeigt sich in der Gestaltung einzelner 
Tatbestande, sehr deutlich Z. B. in den mit dem Titel: Vergehen gegen 
den Volkswillen iiberschriebenen Art. 279ff. des schweizerischen Gesetzes. 
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Die gelegentlich auch noch in der schweizerischen Literatur erfolgende 
Kennzeichnung des Staatsdeliktes als crimen laesae majestatis ist ge
dankenlos. Der romische Begriff bezog sich urspriinglich auf die majestas 
populi Romani und als crimen galt jede dem Ansehen der Gemeinde zu
gefugte Schadigung. Spater trat der Schutz der Macht und des Ansehens 
des Kaisers in den V ordergrund 1. Ganz besonders fUr die sch weizerische 
Rechtsentwicklung sollt;e das crimen laesa majestatis keine Bedeutung 
haben. 

IV. Die Unsicherheit, die flir die schweizerische Gesetzgebung auf 
dem Gebiet der Staatsdelikte bezeichnend ist, hat mehrere Grunde: Die 
in den Art. 36ff. des Bundesstrafgesetzes von 1853 bisher gegebene Ord
nung zum Schutz der bundesstaatlichen Interessen hat sich als un
genugend erwiesen. Die Novellen- und Sondergesetzgebung, die im Lauf 
der Jahrzehnte Vieles anderte und erganzte, blieb Stuckwerk. Erst das 
StGB., 2.usammen mit den in das MilStG. ubernommenen Bestimmungen 
uber gewisse Staatsdelikte, schafft eine ubersichtliche und leidlich voll
standige Ordnung. Sie beseitigt auch die Merkwiirdigkeit, daB kanto
nale Rechte neben die Bestimmungen des eidgenossischen Rechtes ein 
umfassendes System der Staatsdelikte mit Bestimmungen gegen Hoch
verrat, Landesverrat, Aufruhr usw. gestellt haben. Das trifft z. B. flir 
die Kantone Bern (Art. 67 ff. , Luzern §§ 88f£., Basel §§ 48ff., mit 
gewissen Einschrankungen auch fiir Genf Art. 85ff. zu. Theoretisch 
ergab sich zwar die Abgrenzung, daB die kantonalen Rechte nur die 
kantonalstaatlichen Interessen zu schutzen hatten 2. Aber bei der 
staatsrechtlichen Verflechtung des Bundes mit den Kantonen muBte 
sich aus dieser Doppelregelung die Gefahr von Kollisionen ergeben 3• 

Wenn sie in der Praxis keine groBe Rolle spielten, so liegt ein Grund 
darin, daf kantonale Falle von Landesverrat und auch von Hochverrat 
nicht allzu haufig waren (vgl. unten § 103 IT). 

Die Unklarheit des Verhiiltnisses zwischen bisherigem Bundes- und 
kantonalem Recht wird durch den Art. 52 des BStrG. vergroBert. Er 
sieht die analoge Anwendung der bundesrechtlichen Bestimmungen 
uber Verbrechen gegen die verfassungsmaBige Ordnung und die innere 

1 MOMMSEN: Romisches Strafrecht, 537-539; BINDING: Lb. 2 II, 364ff.; 
COMTESSE (Lit. zu § 103): 12ff. 

2 STOOSS: Grundzuge, 2, 400ff. mit weiteren kantonalen Daten. tiber die all
gemeine Entwicklung seit der Helvetik LUTHI: Zum Staatsschutz, Iff. 

3 Nach dem m. W. nie ausdrucklich aufgehobenen Art. 67 des bernischen StGB. 
ist z. B. strafbar die Anreizung "eines nicht schweizerischen Staates zu einem Kriege 
gegen den Kanton Bern", die Unterstutzung des Feindes, das Waffentragen des 
Berners gegen den eigenen Kanton (Ziff. 1), ferner der Versuch, den Kanton Bern 
oder einen Teil desselben in die Gewalt oder Abhangigkeit einer fremden Macht 
zu bringen oder einen Teil desselben vom Kantonalverbande loszureiBen (Ziff. 3). 
Die Kollision mit entsprechenden Bestimmungen in Art. 36 und namentlich in 
Art. 37 des BStR. ist offensichtlich. 

40* 
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Sicherheit (BStrG. Art. 45-50) vor, wennsolcheHandlungengegeneinen 
Kanton gerichtet waren, und wenn sie Ursache oder Folge von Unruhen 
waren, durch die eine bewaffnete eidgenossische Intervention veranlaBt 
wurde. Danach so Ute eigentlich der Art. 52 im FaIle der eidgenossischen 
Intervention entsprechende kantonale Bestimmungen iiber Hochverrat, 
Aufruhr usw. vollstandig beisei te schieben. Aber Art. 9 II des BStrPr. 
von 1934 hat nachtraglich einschrankend bestimmt, daB nur wenn das 
kantonale Recht keine entsprechenden Bestimmungen enthalt, Art. 52 
anzuwenden seil. 

Mit dem Inkrafttreten des eidgenossischen G. entfallen diese Fragen. 
Sie behalten jedoch politisch ein iiber das Juristische hinausreichendes 
geschichtliches Interesse. Unterdiesem Gesichtspunkt steht auch die 
nachfolgende Zusammenstellung von Daten iiber die Bestrebungen, 
namentlich des Bundesgesetzgebers, das Gebiet der Staatsdelikte besser 
zu erfassen. Diese Plane setzten besonders intensiv naoh dem ersten Welt
krieg ein, der mit seiner, politischen Aus- undNachwirkungen das Un
geniigen der bestehenden strafrechtlichen Abwehrmittel gegen gewisse 
Aktionen, die sich gegen den Staat richten, schmerzlich offenbarte. Diese 
gesetzgeberischen Entwicklungen und Versuche haben die endgiiltige 
Fassung der Staatsdelikte im StGB. vielfach beeinfluBt und sind daher 
auch wichtig fUr das Verstandnis und die Auslegung der schlieBlich in 
das biirgerliche und auch in das militarische Strafgesetz iibernommenen 
Tatbestande. Wenigstens die hauptsachlichen Daten sollen in einer 
kurzen Skizze hier festgehalten werden 2. 

1. E. und Botschaft des Bundesrates vom n. April 1921 tiber die 
Abanderung des Bundesstrafrechts von 1853 (Titel: Verbrechen gegen 
die verfassungsma Bige Ordnung und die innere Sicherheit). Aus der parla
mentarischen Beratung dieser sog. Umsturznovelle ergab sich das BGes. 
vom 31. Januar 1922 betreffend Abanderung des Bundesstrafrechts vom 
4. Februar 1853 in bezug auf Verbrechen gegen die verfassungs
maBige Ordnung und die innere Sicherheit und in bezug auf 
die Einfiihrung des bedingten Strafvollzugs 3 • Das Geset.zwurde 

1 STAMPFLI: Kommentar BStrPrO. Art. 9, N. 7 erklart, sichel' zu weitgehend, 
das "analoge" Bundesstrafrecht des Art. 52 fUr "grundsatzlich abgeschafft"; 
richtig LUTHI: a. a. O. 5; vgl. auch STOOSS: Z.36, 59ff. Vgl. ferner zu diesen 
Fragen BE. 5, Nr.lOl (Stabiohandel), 480ff. und dazu mit Literaturangaben 
BADER (Lit. ZU § 102): 144ff.: Tragweite des Art. 52 BStrG. im Verhaltnis zum 
kantonalen Recht; ebenso Z. 5, 93ff. (Fall Clericetti); Z. 5, 119ff. (Fall Castioni): 
Zusammentreffen von Hochverrat und vorsatzlicher Totung (BStrG. Art. 45, 51 
und 52 zusammen mit Art. 88, 89 § 2 lit. a des tessinischen StGB.); Z. 47, 489ff.: 
Fall Nicole und dazu ST;L~PFLI: eodem, 420ff. 

2 Dazu jetzt namentiich COMTESSE (Lit. ZU § 103): 27ff., auch LUTHI: 4ff. mit 
Hinweisen auf weiter zuriickliegende Daten, ferner v. ERLACH (Lit. zu § 105): 63ff. 

3 Botschaft und E. BBl. 1921 II, 249ff.; StenBull. StR. 1921, 29o£f.; 1922, 
1 ff., 44; NR. 1921, 507ff.; 1922, If.; Gesetzestext (Referendumsvorlage) BBl. 
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in der Volksabstimmung yom 24. September 1922 abgelehnt. Die ge
plante, Hingst falligeEinfiihrung des bedingten Strafvollzugs in das eid
genossische Strafrecht vermochte es nicht zu retten. In seinem haupt
sachlichen Inhalt sah es verschiirfte Bestimmungen gegen Hochverrat 
(Art. 45), Aufruhr und Widersetzung (Art. 46 und 46 bis), gegen die Ge
fahrdung der verfassungsmaBigen Ordnung und inneren Sicherheit 
(Art. 47), ferner neue Bestimmungen zum Schutz von Wahlen und Ab
stimmungen vorl. 

2. Ein zweiter, nach anderer Richtung ausgreifender Versuch, der E. 
eines Bundesgesetzes zum Schutze der offentlichen Ordnung yom 
13. Oktober 1933 fUhrte ebenfalls zu keinem Zie1 2• In der Volksabstim
mung vom n. Marz 1934 wurde auch dieses Gesetz verworfen. Seine 
Tendenz wa,r, gegen Vorbereitungshandlungen, die auf einen gewalt
samen Umsturz hinzielten, anzukampfen, die demokratische Idee, auf 
welcher die Eidgenossenschaft aufgebaut ist, zu schiitzen. "Wer den 
Biirgerkrieg in seinen Enderscheinungen vermeiden will, der muB ihn in 
seinen Anfangen erdriicken" (BBl. 1933 I, 756). Unter diesem Zeichen 
stehen namentlich die Bestimmungen iiber Aufforderung zu Verbrechen 
und Vergehen gegen den Staat oder die Offentliche Ordnung (Art. 1), 
gegen Landfriedensbruch (Art. 2), Hinderung oder AnmaBung der Aus
iibung staatlicher Gewalt (Art. 6), Ansammeln und Verteilen von Waffen 
oder Munition (Art. 7). "Die klassischen Hochverrats- und Aufruhr
paragraphen", bemerkt dazu die Botschaft zum E. (755), "mogen fUr 
die zielbewuBtenAnstifter und VerfiihrBr in Reserve gehalten werden. 3" 

3. Das in der Volksabstimmung von 1934 verworfene Ordnungsgesetz 
hatte auch Bestimmungen gegen Amtshandlungen auslandischer Be
amter in der Schweiz und gegen politis chen Nachrichtendienst fUr das 
Ausland enthalten (Art. 8). Die Opposition hatte sich nicht gegen diese 
Vorschriften gerichtet. Der ErlaB solcher Bestimmungen erschien not
wendig. Er erfolgte durch dringlichen BundesbeschluB vom 2l. Juni 

1922 I, 137ff. und Z. 35, 92ff.; BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 4, 532ff., 
auch 555ff. 

1 Zum Gesetz kurzer Bericht von DELAQUIS: ZgesStRW. 42, 501 ff. und 
namentlich STAMPFLI: Z. 35, 97ff.; SCHURCH (Lit. zu § 76): Ill. 

2 Veranlassung waren im National- und im Standerat im AnscWuB an die 
Genfer Unruhen yom Herbst 1932 eingebrachte Motionen; StenBul1. StR. 1933, 
123ff., 149ff.; NR. 1933, 144ff., 255ff., Botschaft und E. BBI. 1933 I, 753ff.; 
StenBull. 1933, NR. 346ff., 616ff., 742; StR. 235ff., 353f., 398; Gesetzestext 
(Referendumsvorlage) BBI. 1933 II, 511ff. 

3 Vgl. auch SCHURCH (Lit. zu § 76): 112. - Nach dem MiBerfolg des eid
genossischen Gesetzgebers hat der Kanton Zurich in Entwurfen yom 18. Marz 1935 
zu einer Verfassungsanderung und zu einem Gesetz zum Schutze der verfassungs
maBigen Ordnung auf kantonalem Boden entsprechende Bestimmungen geplant; 
Amtsbl. des Kantons Zurich, 1935, 328ff. In der Volksabstimmung yom 5. Mai 1935 
wurden auch diese Vorlagen verworfen. 
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1935 betreffend den Schutz der Sicherheit der Eidgenossen
schaftl. Inoffiziell hat dieser BB. rasch die Bezeichnung Spitzel
gesetz erhalten. Seine Tatbestande sind, mit wenigen Anderungen, als 
Art. 271-274 in das StGB. iibernommen worden. Ihre Erorterung mit 
Hinweisen auf die Literatur und die bisherige Rechtsprechung findet sich 
unten § lO7. 

4. Schon im folgenden J ahr gelang, ohne daB es zu einer Referendums
abstimmung kam, die Schaffung des BGes. yom 8.0ktober 1936 be
treffend Angriffe auf die Unabhangigkeit der Eidgenossen
schaft (GesSlg. 53, 37f.)2. Es enthalt zwei Bestimmungen gegen Lan
desverrat. VeranlaBt wurde das Gesetz durch die irredentistische 
Tatigkeit des tessinischen J ournalisten OOLOMBl und seiner Mitbeteiligten, 
gegen die eine auf Grund des Art. 37 des BStRs. von 1853 gefiihrte Straf
untersuchung von der Bundesanwaltschaft eingestellt werden muBte. 
Die im Art. 37 enthaltenen Tatbestande, wonach "ein BUrger oder Ein
wohner der Schweiz" sich strafbar macht, wenn er "eine fremde Macht zu 
Feindseligkeiten gegen die Schweiz oder einen Teil derselben oder zu 
einer die Schweiz gefahrdenden Einmischung in ihre inneren Angelegen
heiten anreizt", reichten nicht aus, um die Beschuldigten zu fassen 3. Das 
neue Gesetz iibernahm daher aus dem EStGB. die weiterreichende Be
stimmung gegen Angriffe auf die Unabhangigkeit der Eidgenossenschaft 
(jetzt Art. 266 Ziff. I des StGB.j4, bereinigte den alten Art. 37 des BStR. 
und bestimmte, abweichend yom bisherigen Recht, daB landesverrate
rische Handlungen und Hochverrat auch strafbar sein sollen, wenn die 
Tat im Ausland begangen wurde. 

5. Seit der Verscharfung der internationalen Lage im Jahre 1938 und 
der wachsenden Gefahr ihrer Auswirkung im Inland hat der Bundesrat, 
zunachst unter Hinweis auf Art. 102 Ziff. 9 und 10 der BV., in steigendem 
MaBe von seinem Verordnungsrecht Gebrauch gemacht. Er erlieB am 
5. Dezember 1938 die YO. betreffend MaBnahmen gegen staats
gefahrliche Umtriebe und zum Schutz der Demokratie (Ges-

1 Botschaft und E. BBI. 1935 I, 742ff.; StenBull. 1935, NR.213ff., 265ff., 
289; StR.219ff., 254; Text des BE. GesSlg. 51, 482ff., auch Z.49, 380ff. Dazu 
THILO: passim, ferner kurzer Bericht uber den BB. ZschwR. N. F. 55, 477f. ~ 
Unmittelbar vor dem ErlaB des BB. hat Baselstadt am 16. Mai 1935 eine Erganzung 
des StGB. mit Bestimmungen gegen rechtswidrigen Nachrichtendienst und gegen 
AmtsanmaBung fur eine fremde Behorde oder Organisation dazu ergehen lassen; 
ZschwR. N. F. 55, 504f. 

2 Botschaft und E. BBI. 1936 II, 17lff.; StenBull. 1936, NR. 1293ff.; StR. 
452ff. Kurzer Hinweis auf das Gesetz ZschwR. N. F. 57, 492; Abhandlung von 
STAMPFLI: Z.51, 15ff. Vgl. unten § 104 II. 

3 Vgl. die EinstellungsverfUgung der Bundesanwaltschaft, Z.51, 114ff. und 
BBI. 1936 II, 171f. 

4 Die Einzelerorterungen unten § 104 III, bei der Darstellung des Landes
verrats. 
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SIg.54, 856ff.)1. Diese sog. Demokratieschutzverordnung enthiiJt, mit 
merkwiirdig niederen Strafdrohungen ausgestattet, eine Reihe von Tat
bestanden, die aile auf eine Beseitigung oder Gefahrdung der verfassungs
maBigen Ordnung des Bundes oder der Kantone oder auf die Gefithrdung 
der inneren oder auBeren Sicherheit des Landes hinzielen - Vorschub
leistung politischer auslandischer Propaganda, Offentliche staatsgefahr
liche unwahre Behauptungen, VerachtJichmachung der demokratischen 
Grundlagen des Staates, Aufreizung zum Hasse gegen einzelne Bevolke
rungsgruppen (Art. lund 2). In der Hauptsache treffen diese Bestim
mungen GedankenauBerungsdelikte. Die Straftatbestande werden durch 
verwaltungsrechtliche Bestimmungen - Befugnis zur Auflosung staats
gefahrlicher Unternehmungen, zur Vermogenseinziehung, zu Press ever
boten, zum Verbot von Kundgebungen - erganzt (Art. 5-7). 

Die Demokratieschutzverordnung ist schon typische N otgesetzgebung, 
fUr auBerordentliche Verhaltnisse berechnet 2. Seit dem Beginn des zweiten 
Weltkr.ieges hat sie mit erhohter Macht eingesetzt. Die Grundlage der 
neuen Erlasse bildet der BB. yom 30. August 1939 tiber MaBnahmen 
zum Schutze des Landes und zur Aufrechterhaltung der 
Neutralitat (Ges~lg. 55, 769f.). Die Bundesversammlung hat damit 
dem Bundesrat Vollmacht und Auf trag erteilt, die zur Behauptung der 
Sicherheit, Unabhangigkeit und Neutralitat der Schweiz, zur Wahrung 
des Kredites und der wirtschaftlichen Interessen des Landes und zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes erforderlichen MaBnahmen zu treffen 
(Art. 3). - Der Form und dem Inhalt nach gehoren die auf Grund dieser 
V ollmacht geschaffenen Erlasse nicht mehr in den Kreis der normalen 
Gesetzgebung. Es sind Zeitgesetze, an die sich die Hoffnung kntipft, daB 
sie in einer nicht zu fernen Zeit wieder dahinfallen. Deshalb verzichtet 
dieses Buch auf die Einzelerorterung. 3 

1 Kurze Darstellung ZschwR. N. F. 58, 423. Ausfiihrlich zum Strafrecht der 
Demokratieschutzverordnung COMTESSE (Lit. zu § 103): 31 ff. (Darstellung unter 
dem Gesichtspunkt: den Hochverratstatbestand erganzende Bestimmungen). 

2 COMTESSE: a. a. O. 27ff. kennzeichnet die Demokratieschutzverordnung von 
1938 als den die Hochverratsbestimmung des G. generell erganzenden ErlaB. Ihm 
werden - 38ff. - die besonderen erganzenden Vorbereitungstatbestande gegen
iibergestellt. 

3 Zu diesem VO.-Recht bestehen keine gedruckten Botschaften, wohl aber 
wertvolles Material in nachtraglichen Berichten des Bundesrates an die Bundes
versammlung und Beratung dariiber: I. Bericht BBl. 1939 II, 549ff. und dazu 
StenBull. 1940, NR. 1 ff., StR. 1 ff., 181 ff.; II. Bericht BBl. 1940 I, 645ff. und dazu 
StenBull. 1940, NR. 589ff., StR. 305ff.; III. Bericht BBl. 1940 I, 1196ff. und dazu 
StenBuli. 1940, NR. 625ff., StR. 431£f., 454ff. - Zusammenstellung schweize
rischer kriegsstrafrechtlicher Erlasse im Bulletin de la Commission internationale 
penale et penitentiaire, 9, 47ff., ferner bei TRUSSEL: Z.54, 237ff. Ausfiihrliche 
Darstellung bei COMTESSE: a. a. O. 38ff. 



628 § 102. Politische Delikte. 

§ 102. Politische Delikte. 
Literatur. WEDER: Zur Behandlung der politischen Delikte im internationalen 

Strafrecht, Berner Diss. (1887). - BADER: Der Begriff des politischen Delikts nach 
schweizer. Gesetzgebung und Praxis, Ziircher Diss. (1894). - STIFFLER: Beitrag 
zur Begriffsbestimmung und Beurteilun~ des politischen Verbrechens im Aus· 
lieferungsrecht, Berner Diss. (1909). - CORBAZ: Le crime politi que et la juris. 
prudence du Tribunal federal suisse en matiere d'extradition, Lausanner Diss. 
(1927). - HOFFMANN: Das politische Delikt im schweizer. Recht und in der 
schweizer. Rechtsprechung, Ziircher Diss. (1933). - TmLO: Le delit politique vu 
par Ie Tribunal federal (1933). - MAMELOK: JZ.2, 213ff. - KRAFFT: Z.37, 
Iff. - Weitere Literaturangaben, auBer in den genannten Schriften, auch bei 
BURCKHARDT: Kommentar BV. (3. Auf!.), 606. 

I. Verfehlt ist, wie es gelegentlich geschieht, das politische Delikt 
mit dem Staatsdelikt zu identifizieren. Die politischen Delikte liegen in 
einem engeren Kreis innerhalb des weiteren der Staatsdelikte1. Eine 
moglichst deutliche Umgrenzung ist ein Bedtirfnis - fUr das Ausliefe
recht und fUr das interne Recht. In der Gesetzgebung findet sich der 
Ausdruck: politisches Delikt an zahlreichen Stellen. Aber die Gesetze 
umschreiben den Begriff nicht. Sie tiberlassen es der Wissenschaft und 
der Rechtsprechung, ihn zu erklii,ren und zu umgrenzen 2. Dabei ergibt 
sich eine Unterscheidung zwischen politischen Delikten im internatio
nalen Auslieferungsrecht und im internen Recht. Das erfordert differen
zierte Untersuchungen. 

1. Das BGes. von 1852/1872 tiber die Auslieferung von Verbrechern 
und Angeschuldigten - sog. interkantonales Auslieferungs
ges e t z -, das mit dem Inkrafttreten des eidgenossischen StG B. (Art. 398 
lit. b) entrallt, verpflichtet nicht zur Auslieferung flir "politische Ver
gehen" (Art. 3)3. Die in Art. 2 gegebene Liste der interkantonalen Aus
lieferungsdelikte nennt auch folgende Staatsdelikte: Bestechung, MiB
brauch der Amtsgewalt, AmtsanmaBung, Meineid, falsches Zeugnis und 
falsche Anschuldigung. Da in diesen Fallen eine Auslieferung gestattet 
werden m uB, liegt der SchluB nahe, daB es sich nicht um politische De
likte handelt. Aber das trifft nicht in allen Fallen zu. Jedenfalls ist 

1 BURCKHARDT: Kommentar BV. (3. Auf!.), 598f. 
2 Uber die geschichtliche Entwicklung und iiber Wandlungen des Begriffs 

BADER: 8 ff., 181 ff., STIFFLER: 32 ff. (Entwicklung im Auslieferungsrecht); CORBAZ: 
lIff.; HOFFMANN: 3ff. - In einem Entwurfvon 1890 zur Revision des BStR. von 
1853 findet sich die Definition: "AIs politische Verbrechen und Vergehen ... wer· 
den aIle im Bundesstrafrecht und in den kantonalen Strafgesetzen vorgesehenen 
rechtswidrigen Handlungen betrachtet, welche zu einem politis chen Zweck begangen 
worden sind oder mit politis chen VerhiHtnissen im Zusammenhang stehen"; vg!. 
Z.3, 176. 

3 Grundlage war Art. 55 der BV. von 1848, jetzt BV. von 1874 Art. 67: Fiir 
politische Vergehen und fiir PreBvergehen kann die interkantonale Auslieferung 
nicht verbindlich gemacht werden; BURCKHARDT: a. a. O. 606f.; HOFFMANN: 
61ff. 



§ 102. Politische Delikte. 629 

mit dieser Ordnung fiir einen Begriff des politischen Deliktes noch nichts 
gewonnen. Die Gesetzgebungsmaterialien und die Praxis zum interkan
tonalen Auslieferungsgesetz geben keinen AufschluB. 

An die Stelle des Art. 3 des Auslieferungsgesetzes setzt das StGB. in 
Art. 352 II die Bestimmung, daB bei politis chen Verbrechen und Ver
gehen die interkantonale Zufiihrung eines Beschuldigten oder Ver
urteilten verweigert werden darf, daB aber der verweigernde Kanton 
die Beurteilung des Beschuldigten selbst zu iibernehmen hat. Erfolgt 
eine Zufiihrung, so darf der Zugefiihrte wegen eines politis chen Delikts 
nur verfolgt werden, Wenn "wegen einer solchen Straftat" die Ubergabe 
- ausdriicklich - bewilligt worden ist (Art. 352 III) 1. Diese den Art. 67 
der BV. beriicksichtigenden Bestimmungen gehen auf die Befiirchtung 
zuriick, daB der verletzte Kanton das in Frage stehende Delikt nicht un
befangen beurteilen konnte. Fiir die Umgrenzung des in Art. 352 des G. 
verwendeten Begriffs des politischen Deliktes kann man dara-us folgern, 
daB nicht nur gegen politische Einrichtungen gerichtete oder zu einem 
politischen Zweck veriibte Taten, sondern auch aus politischer Leiden
schaft begangene Delikte gemeint sein sollen 2 • .Iedenfalls ist es richtig, 
den Begriff des politischen Deliktes gemiW Art. 352 des G. weit zu 
fassen 3, was wohl auch noch damit gestiitzt werden kann, daB die Be
s~immung neben den politischen Delikten in gleicher Weise auch die 
durch das Mittel der Druckerpresse begangenen Verbrechen und Ver
gehen in die Ordnung einbezieht. Auch die in Art. 2 des interkantonalen 
Auslieferungsgesetzes genannten Staatsdelikte - MiBbrauch der Amts
gewalt, AmtsanmaBung usw. -, die dieses Gesetz grundsatzlich mit der 
Auslieferungspflicht beschwert hatte, konnen daher unter Umstanden 
politische Delikte sein mit der Wirkung, daB nach Art. 352 des G. eine 
interkantonale Zufiihrung verweigert werden kann. - Die weite Aus
dehnung des Begriffs muB sich ferner im Begnadigungsrecht, bei 
Art. 395 II des G., auswirken. Er bestimmt, daB bei politis chen Verbrechen 
und Vergehen und bei Straftaten, die mit einem politischen Verbrechen 
oder Vergehen zusammenhangen - sog. Konnexitat -, das Begna-

1 Bei der Beratung dieser Bestimmungen wurde iiber den Begriff des poli
tischen Deliktes wenig gesprochen. Nur GAUTIER bemerkte (Prot. II. ExpKom. 8, 
84), daB der Ausdruck nicht nur die absolut politischen, sondern auch die sog. 
konnexen Delikte umfaBt; siehe unten 12. - Zur interkantonalen Rechtshilfe im 
Strafrecht, insbesondere auch zur interkantonalen Auslieferung (Zufiihrung) jetzt 
Verhandlungen des Schweizer. Juristentages 1928, Referate von TnORMANN und 
PILLER: Zschw R. N. F.4 7, 1 a und ff., 40 a und f., 144 a und ff., 199 a und ff. , ferner 
HAFTER: Z.42, 74ff. und HOFFMANN: 71ff. 

2 So BURCKHARDT: BV. Art. 67, N. II 2; vgl. auch Art. 65, zu Abs. I. 
3 Ebenso STOOSS: Z. 36, 56f. und jetzt fUr das neue Recht auch HOFFMANN: 

71£.,109 (aIle Handlungen, die aus politischem Motiv und zu einem politischen End
zweck begangen werden). 
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digungsverfahren auch durch den Bundesrat oder durch die zustandige 
Kantonsregierung eingeleitet werden kann 1. 

2. Die Fragen liegen anders im internationalen Verhaltnis, bei der 
Anwendung der Auslieferungsvertrage und des BGes. von 1892 
betreffend die Auslieferung gegenuber dem Auslande, dem sog. inter
nationalen A uslieferungsgesetz, von dem ausgegangen werden solI. 
Dem in Art. 10 I dieses Gesetzes verkundeten Grundsatz der Nicht
auslieferung wegen politischer Verbrechen und Vergehen ist hinzugefUgt, 
daB die Auslieferung bewilligt wird, "obgleich der Tater einen politischen 
Beweggrund oder Zweck vorschutzt, wenn die Handlung, umderen Willen 
die Auslieferung verlangt wird, vorwiegend den Charakter eines gemeinen 
Verbrechens oder Vergehens hat" (Abs. II) 2. 

Die Tendenz einer Einschrankung des Begriffes ist deutlich. 1m Ver
haltnis zum Ausland sollen gewisse Uberlegungen, die in den inter
kantonalen Beziehungen vielleicht Beachtung verdienen, nicht gelten. 
Der gesetzgeberische Gedanke ist der, daB die Schweiz keine Veranlas
sung hat, den Tater eines vorwiegend gemeinen Deliktes zu schutzen 
bloB deswegen, weil er behauptet, aus politischen Motiven oder zu poli
tischen Zwecken gehandelt zu haben. Aber die derart gegebene Ab
grenzung ist vag. Das Gesetz uberlaBt es daher dem Bundesgericht "im 
einzelnen Faile nach freiem Ermessen uber die Natur der strafbaren 
Handlung" zu entscheiden. Darin liegt im Grunde das Eingestandnis, 
daB es nicht gelingt, den Begriff des politischen Deliktes in einer fUr alle 
Falle gilltigen Art gesetzlich zu bestimmen. 

Bei dieser Sachlage kommt der Rechtsprechung des Bundesgerichts bei 
der Entscheidungvon EinsprachengegeneineAuslieferung(BGes. von 1892, 
Art. 23/24) besondere Bedeutung zu 3. - Kommt es nicht zu einer Ein
sprache oder willigt der Verfolgte selbst in seine Auslieferung ein, so ist 

1 Gerichtsorganisatorisch und prozessual wird die weite Fassung des Begriffs 
des politischen Delikts von Bedeutung im Hinblick auf BV. Art. 112 Ziff. 3 und 
Art. 341 lit. d des StGB. (Zustandigkeit der Bundesassisen in sog. Interventions
fallen). Dazu schon STAMPFLI: Kommentar SBtPrO. zu dem durch das StGB. 
aufgehobenen Art. 9, N. 7. Uber das eidgenossische Interventionsrecht namentlich 
GNEHM: Zurcher Diss. (1912), insbesondere 57ff.; STOOSS: Z. 36, 46ff.; HOFFMANN: 
76ff; STAMPFLI: Z.47, 425ff.; BADER: 141 ff. 

2 Zur Entstehungsgeschichte des Art. 10 BADER: 189ff.; HOFFMANN: 37ff.
In den von der Schweiz abgeschlossenen Auslieferungsvertragen wird regelmaBig 
nur b8stimmt, daB bei politischen Delikten keine Auslieferung erfolgt: z. B. Ver
trag mit Belgien Art. 3 I, mit Deutschland Art. 4 I, mit Frankreich Art. 2 I, mit 
Italien Art. 3, mit Portugal Art. 4 (wegen politischer Verbrechen oder Vergehen 
oder wegen irgendeines anderen daraufbezuglichen Grundes"). Weitere Daten bei 
HOFFMANN: 30ff. 

3 Erstmals Zusammenstellung durch v. CLERIC: Z.24, 33lff.; vgl. auch Z. 27, 
159. tiber FaIle in politischen Auslieferungssachen auch BADER: 197ff. Vgl. ferner 
STIFFLER: 7lff., 76f.; CORBAZ: 67ff. und namentlich 91ff.; HOFFMANN: 43ff. 
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das bedeutungslos, wenn ein politisehes Delikt in Frage steht. Die Pru
fung in dieser Riehtung muB von Amts wegen erfolgen 1. 

Das Bundesgerieht betQnt haufig, daB fiir die Entseheidung, ob ein 
politisehes Delikt vorliegt, unter Wiirdigung samtlieher Umstande des 
Einzelfalles, das f rei e E r m e sse n maBgebend ist (E. 17,456 und nament
lieh 32 I, 539) 2. 

Das bietet dann die geringsten Sehwierigkeiten, wenn es sieh um ab
solut politisehe Delikte handelt, um Angriffe gegen die Existenz des 
Staates oder dessen Institutionen; Beispiele: Hoehverrat, Aufruhr 
(E. 32 I, 538)3, Verabredung Mehrerer und Offentliehe Aufreizung zur 
Begehung von Verbreehen gegen die Sieherheit des Staates (E. 27 I, 63) 4. 

Dem gegenuber stehen die relativ politis chen Delikte. Sie k6nnen 
Staatsdelikte sein, z. B. der Meineid (E. 19, 128), aueh Amtsdelikte, z. B. 
die Amtsuntersehlagung (E. 32 I, 336). Sie k6nnen aber aueh irgend
einen anderen Tatbestand erfiillen. Das Bundesgerieht hat das Gebiet 
des relativ politisehen Deliktes haufig umgrenzt. Besonders deutlieh ist 
schon die Feststellung in E. 27 I 65, daB jede Verbreehenshandlung, 
welehe mit einem politisehen Zweeke zusammenhangen kann, geeignet 
ist, politisehes Verbreehen zu sein: Mord, Totsehlag, Raub, Brand
stiftung, Falsehung, Erpressung u. a. m. "Der Charakter der Tat er
gibt sieh aus der Abwagung der begleitenden Umstande 5." Bemerkens
wert sind zwei yom Bundesgerieht besonders hervorgehobene Falle: In 
E. 19, 130 wird eine Tat (Anstiftung zu Meineid) als relativ politisehes 
Delikt bezeiehnet, weil der Tater damit bezweekte, die staatliehe Repres
sion eines vOn ihm vorher verubten politisehen Deliktes (Majestats
beleidigung) zu verhindern. Das ist zugleieh ein Beispiel fur sog. Kon-

1 Auslieferungsgesetz Art. 22. Dazu MAMELOK: JZ. 2, 214f. 
2 Dazu V. CLERIC: Z. 24, 333f. mit der durch Beispiele belegten Feststellung, 

daB bei gemeinen Verbrechen, bei denen das politische Argument geltend gemacht 
wird, das Bundesgericht allmahlich Zll festeren Grundsatzen gelangtist. - Neuere 
Entscheide: BE. 49 I, Nr. 36; 50 I, Nr. 48; 54 I, Nr.29 und Nr. 45; 56 I, Nr. 72; 
59 I, Nr. 26. 

3 Vgl auch Zurcher Bl. 20, Nr. 71: Aufruhr gemaJ3 § 73 des zurcher. StG. ein 
absolut politisches Delikt. 

4 iller die Wahrung des Asylrechts bei politischen Delikten STIFFLER: 45ff.; 
CORBAZ: 60ff. - Zum Folgenden: Unterscheidung zwischen crimes politiques pures; 
relatifs, complexes ou mixtes, connexes namentlich CORBAZ: 18ff., 140ff., 169ff. 

5 Vgl. auch BE. 49 I, Nr.36 (gemeille Delikte, die als Manifestationen einer 
politischen Bewegung erscheinen und politischen Zwecken dienen); 50 I, Nr. 48 
(delitto in se di natura comune ma avente prevalentemente carattere politico, 
S. 304); 54 I, Nr.29 (Auslieferung bewilligt); 54 I, Nr.45 (Urkundenfalschung als 
relativ politisches Delikt; Auslieferung bewilligt); 56 I, Nr. 72 (Sprengstoffdelikte 
und Brandstiftung; Terrorakte; Auslieferung bewilligt); 59 I, Nr. 26 (Verweigerung 
der Auslieferung fUr einen Totschlag, der beim gewalttatigen Kampf um die Macht 
im Staate erfolgt). Ferner BURCKHARDT: Bundesrecht, 4,235; KRAFFT: Z. 37, 4ff. 
und namentlich THILO: passim. 



632 § 102. Politische Delikte. 

nexitat. Andererseits soll als relativ politisch auch ein an sich gemeines 
Delikt, z. B. ein Mord, gelten, der zu dem Zwecke begangen wird, um 
ein absolut politisches Verbrechen zu decken, "d. h. ein gegen die poli
tische oder soziale Organisation des Staates gerichtetes Verbrechenvor
zubereiten oder den Erfolg eines solchen herbeizufiihren" (E. 34 1,570)1. 

Eine besondere Figur stellt das gemischt politische (komplexe) 
Verbrechen dar. Es erfiillt gleichzeitig den Tatbestand eines gemeinen 
und eines politischen Deliktes, z. B. der Konigsmord, der zugleich Hoch
verrat und Verbrechen gegen das Leben ist (Idealkonkurrenz). Grund
satzlich gilt hier Gleiches wie bei den relativ politischen Delikten, d. h. 
e~ ist zu priifen, ob die Tat, wegen deren die Auslieferung verlangt wird, 
vorwiegend den Charakter eines gemeinen oder eines politis chen 
Delikts hat (vgl. Art. 10 II des Auslieferungsgesetzes). 1m Fall E. 27 I, 
Nr. 10 wurde die Auslieferung zwar wegen Teilnahme am Attentat auf 
den italienischen Konig verweigert, aber wegen Teilnahme am Mord be
willigt (S. 68f.). Ob freilich eine solche Trennung der beiden Tatseiten 
bedenkenfrei ist, mag dahingestellt bleiben 2. - Nach Art. II I des Aus
lieferungsgesetzes wird endlich wegen Fiskaldelikten und wegen rein 
militarischer Delikte die Auslieferung nicht bewilligt. Das gilt ab
solut. Ob man, was namentlich bei den rein militarischen Delikten er
wogen werden kann, sie in den weiteren Kreis del' politischen Delikte ein
fiigen will, kann dahingestellt blei1en 3. 

II. Uberblickt man die Praxis, die das Bundesgericht. in internatio
nalen Auslieferungsfallen entwickelt hat, so kaml man festst,ellen, daB 
sich mit del' Zeit bestimmte Grundsa,tze herausgebildet haben. Abel' sie 
sind nicht so sichel', daB sich daraus ein eindeutiger Begriff des poli
tischen Delik,;es ableiten lieBe. Wenigstens fiir das relativ politische 
Delikt mit EinschluB des gemischt politis chen trifft das nicht zu. Es 
bleibt immer bei dem in Art. 10 II des Auslieferungsgesetzes verkiindeten 

1 Anders, wenn zwischen einem aus politisch-revolutionaren Motiven veriibten 
Mord und dem auf Anderung der Staatsorganisation gerichteten Endziel kein 
direkter Zusammenhang gesehen werden kann; Mord zur Befriedigung eines 
Rachegefiihls (Fall E. 33 I, Nr.63, S. 406f., Auslieferung bewilligt). - Vgl. auch 
Ziircher Bl. 18, Nr. 191: Niitiglmg anlaElich eines Generalstreiks kein politisches 
Delikt, sofern die Niitigung sich nicht gegen den Staat und seine 1nstitutionen 
richtet. Ferner BE. 17, 457: Wenn bei einem Vermiigensdelikt politische oder 
soziale Doktrinen nur zum Schein vorgeschoben werden, muE die Auslieferung 
bewilligt werden; vgl. auch BADER: 192; CORBAZ: 149f. 

2 Dazu die sog. belgische Attentatsklausel, wonach die Tiitung eines fremden 
Staatsoberhauptes nie als politisches Delikt gelten solI; BADER: 182£', 194ff.; 
STIFFLER: 40. Die Schweiz hat die Attentatsklausel nie iibernommen; CORBAZ: 
52ff. 

3 Vgl. BE. 391, Nr. 14 und 37 (Fragen der Ubertretung fiskalischer Gesetze); 
391, Nr.64 (Auslieferung eines italienischen Unteroffiziers bewilligt wegen im 
Dienst begangener Vermiigensdelikte, aber abgelehnt mit Bezug auf Desertion). 
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Grundsatz der FaHentscheidung nach freiem Ermessen. Das ist auch 
gut SOl. Beim Wandel der politischen Verhaltnisse und Anschauungen 
muB vor aHem im international en Auslieferungsrecht ein gewisses MaB 
von Entscheidungsfreiheit gewahrt und die dogmatische Unsicherheit des 
Begriffs des politischen Deliktes in Kauf gnommen werden. Beruck
sichtigt man auch, daB die Tragweite des Begriffs, wie er sich im inter
nationalen Verhaltnis auswirkt, nicht mit der Auswirkung innerhalb des 
Landes identisch zu sein braucht (oben I I) 2, so erscheint eine scharfe 
eindeutige Begriffsbestimmung nicht moglich 3. 

Die von jeher zahlreichen Versuche der Wissenschaft, den Begriff des 
politis chen Delikts in einer Definition oder gar einer gesetzgeberischen 
Formel zu erfassen, sind verlorene Liebesmuh geblieben. Eine reiche 
Literatur, auf die hier verwiesen wird, gibt daruber AufschluB 4. Die 
folgende DarsteHung beschrankt sich darauf, bei den einzelnen in Be
tracht kommenden Tatbestanden zu prUfen, ob sie als absolut poli
tische Delikte zu gelten haben; unten §§ 103ff. 

Erster Abschnitt. 

Delikte gegen die staatlichen Grundlagen und 
gegen den Staat in seiner Existenz. 
I. Hochverrat und Landesverrat. Spionage. 

§ 103. Hochverrat. 
Literatur. Angaben zu §§ 10l und 102. - STOOSS: Grundzuge, 2, 40Iff. -

WILD!: Verbrechen gegen die Staatsmacht (Hochverrat usw.), Berner Diss. (1905). 
- FEINBERG: Das Vergehen des Hochverrates, Zurcher Diss. (1920). - SOHNORF: 
Del' Hochverrat im schweizerischen Recht, Zurcher Diss. (1935). - COMTESSE: Del' 
strafrechtliche Staatsschutz gegen hochverraterische Umtriebe im schweizerischen 
Bundesrecht (1942). - VAN CALKER: YD. Bes. Teil, 1, Iff. - STAMPFLI: Z.35, 
97ff., 104f. - WEBER: Lit. zu § 105. 

r. Hochverrat ist das ausgesprochenste Staatsdelikt. Er geht aufs 
Ganze, auf die Beseitigung der bestehenden staatlichen Ordnung, auf 

1 Kritik im Nationalrat. Die "auBerordentlich elastische Fassung" des Art. 10 
lasse dem Bundesgericht in seinen Entscheidungen zu viel Freiheit; BUROKHARDT: 
Bundesrecht, 4, 227f. 

2 Anders noch - gegen eine Differenzierung - AUg. Teil, § 52 I. Daran halte 
ich nicht mehr fest. 

3 Gut schon PFENNINGER: Referat am 18. Schweizer. Juristentag (1880), 101: 
"Wedel' das Rechtsgut noch das politische Objekt, wedel' Absicht noch Motiv, 
noch del' Ursprung in del' Insurrektion k6nnen einseitig und ausschlieBlich den 
Begriffbestimmen; vielmehr ist er aus dem Ganzen, nach den Regeln del' Erfahrung 
in Wurdigung del' speziellen Lage, zu finden. 

4 BADER: 2lff.; STIFFLER: 59ff., 70f.; CORBAZ: 17ff.; HOFFlI'IANN: 16ff. 
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den Umsturz. Gelingt er, so ist der Hochverrater der Held, der Sieger, 
dem die Macht zufallt. MiBlingt ein hochverraterischer Plan, so muB -
oder sollte wenigstens - das Strafgesetz auf dem Plan erscheinen. Das 
ist selbstverstandlich. Jeder Staat muB die Macht, die er hat, sichern, 
auch das Staatswesen, das objektiver Betrachtung als schlecht, als 
korrupt erscheint. Wenn es das ist, so werden die Machthaber erst recht 
die ihnen gegen einen Umsturz zur Verfiigung stehenden Waffen zur 
Geltung bringen, weil nur in ihnen die Moglichkeit liegt, den Weiter
bestand zu sichern 1. 

Der Hochverrat ist immer ein politisches Delikt, ja er ist dessen 
echtester Typus. Aber gerade an ihm kann sich zeigen, wie verkehrt die 
Auffassung ist, der Unterschied zwischen dem sog. gemeinen und dem 
politischen Verbrechen bestehe darin, daB dieses nicht auf eine gemeine 
Gesinnung zuriickzufUhren sei 2. GewiB kann ihm eine von lauteren 
Motiven geleitete und sachlich und moralisch zu rechtfertigende politische 
Opposition gegen die herrschende Macht zugrunde liegen. DaB es auch 
anders sein kann, daB kalter Egoismus eines Einzelnen oder Machtgier 
einer Gruppe einen Staat zu Fall zu bringen versucht, beweist die Ge
schichte aller Zeiten 3. DaB aber in j edem Fall am Charakter als eines 
politischen Deliktes und an den daraus sich ergebenden Konsequenzen -
namentlich international an der Nichtauslieferung - festgehalten wer
den muB, ist gar nicht zu bestreiten. Andererseits soUte ebenso fest
stehen, daB auch der einen Hochverrat beurteilende Richter bei der Straf
zumessung auf die Verschiedenheit der Motive Riicksicht zu nehmen hat 
(G. Art. 63); unten VI 1. Das wird in revolutionaren Zeiten, die an die 
Unabhangigkeit und die Charakterfestigkeit des Richters hochste An
Anforderungen steUen, nicht immer leicht sein. 

Der in vielen Rechten iibernommene Ausdruck Hochverrat (haute 
trahison, alto tradimento, high treason) ist, wenigstens fUr die heutige 
Zeit, nicht bezeichnend. V err at setzt ein Treueverhaltnis voraus. Er 

1 Zur Geschichte des Hochverratstatbestandes WILDI: 90ff. Uber die schweizer. 
Entwicklung im 19. Jahrhundert PFENNINGER: Strafrecht der Schweiz, 142ff. 
(Helvetik), 222ff. (Periode bis 1830), 295 (1830-1848), 350ff. (1848-1870), 
514ff. 

2 Die AuBerungen in der Literatur sind teilweise mindestens miBverstandlich, 
z. B. FERRI: Z.33, 32: "La delinquence commune est toujours determinee par 
un sentiment egoiste de celui qui l'accomplit . .. La delinquence politico-sociale, 
au contraire, bien qu'elle puisse revetir des formes violentes et sanguinaires, est 
toujours determinee par un sentiment altruiste. Ce sera une aberration de l'altruisme, 
mais c'est toujours de l'altruisme." Vgl. auch WOLF: Verbrechen aus Uberzeugung 
( 1927), worunter strafbare Ta ten verstanden werden, als deren Motiv die Uber
zeugung von einer Pflicht, so zu handeln, erscheint (5). Der Hochverrat mit seinen 
Vorbereitungshandlungen wird dann scWechthin als typisches Uberzeugungs
verbrechen bezeichnet (18ff.). 

3 So auch STOOSS: 2,407. 
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ist Verletzung einer Treupflicht. Fiir den Auslander, der ebenso wie der 
Angehorige des verletzten Staates Tater sein kann, besteht eine solche 
Treupflicht selbstverstandlich nichtl. Da sich jedoch die Bezeichnung 
eingebiirgert hat und sich mit ihr im Werturteil des Volkes gewisse Vor
stellungen verbinden, haben auch neue Gesetze am Ausdruck fest
gehalten 2. 

II. Das bisherige Recht ist doppelspurig. Art. 45 des BStR. von 
1853 umschreibt den Hochverrat - ohne den Ausdruck zu verwenden
als Teilnahme an einem Unternehmen, welches den gewaltsamen Um
sturz der Bundesverfassung oder die gewaltsame Vertreibung oder Auf
lOsung der Bundesbehorden oder eines Teiles derselben zum Zwecke hat 3• 

Als Hochverrat hat iiberdies der in Art. 37 genannte Fall: LosreiBung 
eines Kantons oder eines Kantonsteiles von der Eidgenossenschaft zu 
gelten (unten III 3). Art. 4-8 trifft die offentliche Aufreizung zum Hoch
verrat 4• Zum Schutz der kantonalen Verfassungen mid Behorden 
hinuber fiihrt die Brucke des Art. 52, der die analoge Anwendung der 
eidgenossischen Hochverratsbestimmung in Fallen einer eidgenossischen 
bewaffneten Intervention vorsieht, wenn eine kantonale Bestimmung 
fehlt (oben § 101 IV) 5. 

Daneben stehen zum Schutze der kantonalstaatlichen Interessen zahl
reiche Bestimmungen kantonaler Rechte 6• Da sie mit dem eid
genossischen StGB. entfallen, genugt der Hinweis auf einige Beispiele: 
Bern Art. 68-70 mit der Feststellung, die Tat sei vollendet, sobald der 
Tater "alles getan hat, was von ihm abhing, um diebeabsichtigte Wir
kung hervorzubringen"; Basel §§ 2 Ziff. 2 und 47; Graubunden §§ 61/2, 
die auch den gegen die Eidgenossenschaft gerichteten Hochverrat mit
berucksichtigen, was im Hinblick auf das BStrR. bedeutungslos ist; 

1 Nach der unbestrittenen Auffassung des Gemeinen Rechts waren nur Staats
untertanen Subjekte des Hochverrats; dazu TEMME: Lb. des schweizer. Strafrechts 
(1855),341; WILDI: 120f.; FEINBERG: 23f. 

2 VAN CALKER: 15f.; SCHNORF: 47f. WILDI: 12lf., 181 mit dem Vorschlag, 
anstatt Hochverrat die Bezeichnung "Verbrechen gegen die Regierungsmacht" zu 
wahlen. Das ist als Deliktsbezeichnung zu akademisch. 

3 Keine Anwendung des Art. 45 auf Massenunruhen in Kriegszeiten (General
streik); BURCKHARDT: Bundesrecht, 4, 555. - DaB Art. 73 lit. a des BStR. auch 
die Tatbestande der Art. 36-38 dieses Gesetzes unter die Bezeichnung Hochverrat 
stellte, ist verfehlt. Die Art. 36-38 handeln in der Hauptsache nicht von Hoch-, 
sondern von Landesverrat (unten § 104 II). - Das BGes. vom 31. Januar 1922, 
(sog. Umsturznovelle), das in der Volksabstimmung abgelehnt wurde, hatte eine 
weitgehende Ausdehnung des Hochverratstatbestandes geplant; siehe dazu oben 
§ 101 VI 1 mit Zitaten. 

4 Dazu WILDI: 48f. 
5 Zum bisherigen Bundesrecht SCHNORF: 11ff.,20ff. 
6 Daten bei STOOSS: 2, 402f.; WILDI: 58ff.; FEINBERG: 8ff.; SCHNORF: 24ff. 

und passim. 
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Tessin Art. 88-91 mit breiter Kasuistik (crimini e delitti contro l'ordine 
costituzionale) 1; Neuenburg Art. 115-1212. 

III. Der Art. 265 des G. erfaBt hochverraterische Handlungen, die 
sich einzeln gegen den Bund oder einen Kanton und Handlungen, die 
sich gleichzeitig sowohl gegen den Bund wie auch gegen einen Kanton 
richten k6nnen. Eine die verschiedenen Falle umfassende allgemeine 
Begriffsbestimmung, die gesetzgeberisch'verwert bar ware, gelingt nicht 3. 

Drei verschiedene Ziele und Angriffsobjekte 4 nennt das G., die aHe 
durch das Moment, daB es sich um eine gewaltsame Unternehmung 
(unten IV) handeln muB, zusammengehalten werden. 

1. Abanderung der Verfassung des Bundes oder eines Kantons 
(Art. 265 II, Verfassungshochverrat). Aus dem Wesen des Hochverrats
deliktes muB sich ergeben, daB nicht jede Bestimmung der Verfassungen 
unter dem Schutz des Art. 265 steht, sondern nur Normen, unter Um
standen auch solche, die nicht in der Verfassungsurkunde stehen, in denen 
die Grundorganisation des Bundes und der Kantone niedergelegt sind, 
also namentlich die Staatsmacht, die Staatsform, die Souveranitiit der 
Kantone im Sinne der Art. 3 und 5 der BV, das Wahl- und Stimmrecht, 
die individuellen Freiheitsrechte5 . Das in den Verfassungsurkunden ge
ordnete Recht reicht aber viel weiter. Die Mehrzahl der Bestimmungen 
der Verfassung ist mit dem Hochverratstatbestand in keinen Zusammen
hang zu bringen. Ihr Schutz ist durch die Staatsrechtspflege, vor aHem 
durch das Bundesgericht als Staatsgerichtshof (OrgGBRPfl. Art. 175ff.), 
geniigend gewahrleistet. - In der Praxis muB bei einer Anwendung des 
Art. 265 die einschrankende Auslegung des Begriffs der Verfassung fiir 

1 Einer der seltenen schweizer. Hochverratsfalle seit 1848, der aber, da es zu 
einer eidg. Intervention kam, nach BUlldesrecht beurteilt wurde: Sturz der Tes
siner Regierung im September 1890; vgl. BE. 17, Nr. 62; BADER (Lit. zu § 102): 
42ff.; Z. 5, 119ff. 

2 Neuenburger Royalisten-Handstreich von 1856; durch eine Amnestie er
ledigt; BADER: 38ff. Zu Neuenburg Art. 116 BE. 58 I, 92ff. 

3 Vgl. FEINBERG: 20f.; SCHNORF: 46: Der Hochverrat ist gegen den Staat 
als Einzelwesen gerichtet. Er ist ein vorsatzlicher und rechtswidriger Angriff auf 
die Verfassung, d. h. den grundlegenden rechtlichen und tatsachlichen organi
satorischen Aufbau des Staates. Gesetzgeberisch ist eine solche Definition nicht zu 
verwerten. 

4 SCHNORF: 54ff.; STAMPFLI: Z.35, 104 (Angriffe auf die Staatsverfassung, 
das Staatsgebiet und die Trager der Staatsgewalt); LUTHI: Berner Z. 77, 387ff. 

5 V gl. LUTHI: Berner Z. 77, 388 llild namentlich COMTESSE: 15f. Siehe ferner 
den Antrag HUBER: Prot. II. ExpKom. 4, 381 statt "die Verfassung" "die ver
fassungsma13ige Ordnung" zu sagen. Aber das trifft das Entscheidende auch noch 
nicht. Zu eng WILDI: 126 (Verfassungssturz als Verletzung der durch die Ver
fassung lcgalisierten staatlichen Machtbefuguis); vgl. VAN CALKER: 20. - Art. 265II 
trifft nicht eine Unternehmung, die auf die Beseitigung der staatlichen Ordnung 
iiberhaupt, auf die Verni ch tung des Staates gerichtet ist (Anarchismus). Das ist 
keine blo13e Abanderung der Verfassung; BINDING: Lb. 2 II, 442; FEINBERG: 21£. 
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den Einzelfall gepriift werden. Um eine Unternehmung, die Verfassung 
in ihrer Totalitat zu andern, braucht es sich nicht zu handeln 1. 

2. Art. 265 III umschreibt den zweiten Tatbestand mit den Worten 
"die verfassungsmaBigen Staats behorden abzusetzen oder sie auBer
stand zu setzen, ihre Gewalt auszuiiben" (Behordenhochverrat)2. Eine 
einschrankende Auslegung des Ausdrucks "verfassungsmaBige 
Staatsbehorden" ist auch hier notwendig. Es ist undenkbar, das gewalt
same V orgehen gegen irgendeinen in einer Verfassung genannten und ver
fassungsmaBig bestellten Beamten als Hochverrat zu betrachten. Hoch
verrat ist Zerstorung der bestehenden Regierungsmacht, ist Umsturz. 
Das Delikt muB sich gegen Behorden oder Beamte richten, die die 
Staatsmacht in einem hoheren Sinne reprasentieren 3. Aber das ist un
bestimmt. Bisherige Gesetze haben daher eine Aufzahlung versucht. 
Bern Art. 70 Ziff. 2 spricht von hochsten Staatsbehorden und bezeichnet 
als solche den GroBen Rat, den Regierungsrat, das Obergericht und seine 
Abteilungen. Tessin Art. 88 nennt "il Governo cantonale costituzional
mente stabilito", weist dann aber in Art. 89 auf den GroBen Rat und den 
Staatsrat hin. - Besser als durch die Nennung einzelner Behorden er
folgt die Umgrenzung durrh die Besinnung auf den Hochverratsbegriff 
und durch die Klarstellung des Verhaltnisses zwischen Art. 265 und 285, 
dem Tatbestand: Gewalt und Drohung gegen Behorden und Beamte 
(unten § 114; II). Hinderung, Notigung, tatliche Angriffe werden durch 
den Art. 285 erfaBt. Erst wenn solche Handlungen darauf gerichtet 
sind, die eigentlichen (hochsten) Reprasentanten der Staatsmacht abzu
setzen oder auBerstand zu setzen, ihre Macht auszuiiben, ist Hochverrat 
in Betracht zu ziehen 4 • Der Erfolg oder wenigstens das Ziel Absetzen 
oder AuBerstandsetzen, die Gewalt auszuiiben, muB gegeben sein. 
Das kann auf verschiedenste Art erfolgen: durch eine Absetzungspro
klamation, durch Gefangennahme der Regierung, durch Notigung, durch 
Besetzung der Regierungsgebaude usw. Die Skala der rev-olutionaren 
Mittel wird sich nach der Lage des Einzelfalles richten 5• Wenn der Um
sturz oder wenigstens die Umsturztendenz klar am Tage liegen, so wird 
die Bewertung der einzelnen Handlung - mindestens theoretisch - keine 
groBen Schwierigkeiten mehr bieten. 

1 FEINBERG: 28f. 
2 SOHNORF: 64ff.; COMTESSE: 17f. 
3 Prot. II. ExpKom. 4, 377, 379f. Antrag THORMANN: "die obersten ver

fassungsmaBigen Staatsbeharden"; auch schon WILD!: 128f., ferner FEINBERG: 
29f. - In der Monarchie ist der Monarch hachster Reprasentant der Staatsmacht. 
Fiir den schweizerischen Bundesprasidenten trifft das nicht zu. 

4 Hochverrat richtet sich gegen die Staatsmacht. Die im Art.285 umschrie
benen Tatbestande beriihren nur die Staatsgew,alt, die sich fiir die einzelnen Be
harden und Beamten aus der Staatsmacht ergibt; vgl. auch WILD!: 126, FEINBERG: 
3lf.; COMTESSE: 18. 

5 Kasuistik bei SOHNORF: 82ff. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 41 
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3. Der vierte Absatz des Art. 265 weist auf die Gebietsabtren
nung (Gebietshochverrat) hin mit den zwei Fallen: schweizerisches Ge
biet von der Eidgenossenschaft und kantonales Gebiet von einem Kanton 
10szu16sen. Die Schweiz hat kein Bundesgebiet. In jedem Fall wird es 
sich um die Abtrennung kantonalen Gebiets handeln. Aber der Bund 
ist immer dann mitbetroffen, wenn ein Kanton oder ein Kantonsteil ab
getrennt werden solI, um ihn einem fremden Staate anzugliedern oder 
um a us ihm einen selbstandigen Staat zu bilden 1. Da hier die Ex i s ten z -
macht des Staates mitberiihrt wird, ist fraglich, ob es sich um HQch
oder um Landesverrat handelt. 1m Tatbestand· des vierten Absatzes 
mischen sich Momente aus beiden Delikten. Er steht gleichsam zwi
schen Hoch- und Landesverrat 2• 

4. Verschiedene Hochverratrfalle aus den Absatzen II-IV konnen 
in einer Unternehmung zusammentreffen, z. B. die Absetzung def Regie
rung mit der gewaltsamen Verfassungsanderung. Ergibt sich das Eine 
nur als Folge oder Begleiterscheinung des Anderen, so ist die Verurteilung 
wegen einer Deliktsmehrheit nicht angezeigt. In anderen Fallen kann 
aber eine Deliktsmehrheit, namentlich auch eine Realkonkurrenz ge
geben sein 3. Das ist auf Grund des Sachverhalts zu priifen. 

IV. Die Tatbestande des Art. 265 werden durch das Moment, daB 
die Unternehmungen Gewalt voraussetzen, zusammengeha.lten. Negativ 
folgt daraus, daB Verfassungsanderungen, Gebietsverschiebungen usw., 
die auf gesetzlichem Wege erfolgen oder geplant werden - selbstver
standlich - keinen Hochverrat darstellen. Das muB zunachst auch gelten 
fUr Unternehmungen, bei denen Verfassungs- oder Gesetzesbestimmungen 
miBachtet werden 4. Das G. fordert Gewalt. Der VE. 1908, Art. 63 

1 Dagegen beriihrt die Gebietsverschiebung zwischen Kantonen und auch eine 
Vereinigung vonKantonsgebieten das "schweizerische Gebiet" nicht. - Uber die 
moglichen FaIle der Abtrennung auch FEINBERG: 33, femer THORMANN: Prot. 
II. ExpKom. 4, 380. 

2 So auch WILDI: 130, 150; vgl. femer Prot. II. ExpKom. 4, 378, GAUTIER: 
"II ne s'agit plus d'interets de politique interieure" - was aber fraglich bleibt -
"mais bien de l'interet national"; SCHONRF: 69 (Grenzzone zwischen Hoch- und 
Landesverrat); COMTESSE: 18ff. 

3 Uber den weiteren Fall eines militarischen Hochverrats unten § 105 II. 
4 SCHNORF: 72 (bloBe Rechtswidrigkeit geniigt nicht), 77ff. iiber Rechtferti

gungsgriinde. Zu weitgehend VAN CALKER: 36 mit dem Vorschlag, jede auf un
gesetzlichem Wege oder mit ungesetzlichen Mitteln erfolgende Anderung als Hoch
verrat zu bestrafen und die gewaltsame Begehung nur als qualifizierendes Moment 
zu beriicksichtigen. Abzulehnen auch BINDING: Lb. 2 II, 439 ("gewaltsam" 
gleich "widerrechtlich"); vgl. ferner den Art. 45 des in der Volksabstimmung ver
worfenen sog. Umsturzgesetzes (Z.35, 92ff.). Gegen bloBe Widerrechtlichkeiten 
und Gesetzesverletzungen hat der Rechtsstaat andere Mittel als die Hochverrats
strafe. Zutreffend FEINBERG: 34ff.; vgl. auch LUTHI (Lit. ZU § 101): Zum Staats
schutz, 12. - 1m BundesratsbeschluB yom 5. Dezember 1938 betreffendMaBnahmen 
gegen staatsgefahrliche Umtriebe und zum Schutz der Demokratie (GesSlg. 54, 
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Ziff.5 hatte sie mit den Worten umsehrieben, daB dem Notigen dureh 
Gewalt jede andere Handlung gleiehgestellt wird, die eine Person zum 
Widerstand unfahig maeht. Man mag diese, nieht in das G. iibernom
mene Definition verwenden. Aber bei Art. 265 liegt die Sehwierigkeit 
darin, daB die An wend ung von Gewalt nieht notwendige Voraussetzung 
ist. Sie wird gegeben sein, wenn eine revolutionare Aktion schon weit 
vorgesehritten ist. Aber das G. mmmt vollendeten Hoehverrat schon 
an bei einer Handlung, die daraufgeriehtet ist (aete tendant a; atto 
diretto a), mit Gewalt staatliche Anderungen vorzunehmen (unten V). 
Wenn daher Tater gefaBt werden, bevor es zur - geplanten - Gewalt
anwendung kam, so ist die Voraussetzung des Art. 265 bereits erfiillt. 
W ollte man das nieht annehmen, so wiirde der Gedanke des G., schon 
hochverraterisehe Plane unter Umstanden als vollendetes Delikt zu be
strafen, seine Wirkung verlieren. Der Ausdruek Gewalt muB daher in 
Art. 265 in dem Sinne ausgelegt werden, daB er nieht nur die bereits 
angewendete, sondern auc-h die yom Tater in Aussieht genommene, die 
drohende Gewa.lt trifftl. - Bei dieser Umgrenzung soUte der Hoeh
verratstatbestand stehen bleiben. Ob zum Schutz der - schweizerisehen 
- Staatsform und Staatsordnung noeh weitergehende Bestimmungen als 
wiinsehenswert erseheinen, ist eine Frage fur sieh 2. 

v. Der Hoehverrat ist Vorsatzdelikt. Der Tater muB mit Wissen und 
Willen eine Handlung vornehmen, die darauf geriehtet ist, mit Gewalt 
eine der in den Absatzen II-IV umsehriebenen .Anderungen vonu
nehmen. Besondere ~ehwierigkeiten ergeben sieh in der Sehuldfrage 
nieht. Von Bedeutung - aueh fiir die Sehuldfrage - ist, daB der Gesetz
geber die Vollendung des Delikts denkbar weit vorgesehoben hat: 

Der Hoehverrat gilt nieht nur als voUendet, wenn ein Umsturz dureh
gefiihrt wurde, sondern aueh dann, wenn er gewaltsam versueht wurde 
und dann, wenn Vorbereitungshandlungen, aus denen die Rieh
tung auf gewaltsamen Umsturz deutlieh erkennbar ist, festgestellt wer
den 3: Versehworung, Komplott, Waffenansammlungen, Aufreizung zum 
Umsturz usw. brauehen nieht mehr dureh besondere Tatbestande er
faBt zu werden, wie das noch im BStR. von 1853 (Art. 48) und im 

856ff.) bedroht jetzt freilich Art. 1 I jedes Unternehmen, die verfassungsmaBige 
Ordnung der Eidgenossenschaft oder der Kantone rechtswidrig zu beseitigen oder 
zu gefahrden, mit Gefangnis bis zu 1 Jahr oder mit BuBe bis zu 2000 Franken. Das 
ist aber nicht Hochverrat, was sich auch aus der Strafdrohung ergibt. 

1 Gut SOHNORF: 72ff.; vgl. ferner COMTESSE: 20. 
2 Vgl. jetzt die VO. des Bundesrates yom 5. Dezember 1938 betreffend MaB

nahmen gegen staatsgefahrliche Umtriebe und zum Schutze der Demokratie (Ges
Slg. 54, 856ff.). Dazu oben § 101 IV 5, auch LUTHI: Zum Staatsschutz, 13f. 

3 Siehe dagegen noch VE. 1908 Art. 193: "Wer es versucht, mit Gewalt ... 
abzuandern" usw.; dazu WILDI: 133ff. TIber die Weiterentwicklung zum jetzigen 
Text Prot. II. ExpKom. 4, 379ff.; 5, 92f.; StenBull. NR. 1929, 584ff., 781ff. 
(bemerkenswerte Erorterungen), StR. 1931, 656; vgl. ferner FEINBERG: 37ff., der 

41* 
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weitergehenden sog. Umsturzgesetz von 1922 (Art. 47) der Fall warl. 
Eine Ergiinzung des Art. 265 bringt Art. 275 mit dem Tatbestand: 
Rechtswidrige Vereinigung (unten § 109 I) und als weitere Erganzung 
muB auch die generelle Bestimmung des Art. 259: Offentliche Aufforde
rung zu Verbrechen beachtet werden. Das Verhii.ltnis zwischen Art. 265 
und 259 Art. kann dahin bestimmt werden, daB jener Artikel, der die 
schwerere Strafdrohung enthalt, nur anzuwenden ist bei Vorberei
tungen von einer Art, die deutlich auf einen nahe bevorstehenden Um
sturz hinweisen. Jedenfalls soll man sich davor hliten, den Kreis solcher 
Vorbereitungshandlungen allzu weit, auf jede scharfe und drohende 
Kritik an bestehenden Zustanden, auszudehnen 2. Mit dem Nachweis, daB 
der Tiiter vorsatzlich eine Handlung - die auch in einer Rede 
bestehen kann - vorgenommen hat, aus der nach vernlinftiger SchluB
ziehung gefolgert werden kann, daB sie auf den Umsturz ausgeht, muB 
es streng genommen werden. - Da der Art. 265, im angedeuteten Sinne, 
bereits gewisse V orbereitungshandlungen (Gefahrdungen) erfaBt, fragt 
es sich, ob auch der Versuch solcher Handlungen, z. B. der Versuch, 
eine Waffenansammlung durchzufUhren, strafbar sein soU. Theoretisch 
kann man das nicht verneinen 3. Aber in der Praxis wird der Richter 
entscheidend immer die Frage zu prUfen haben, ob der oder die Tater 
so gehandelt haben, daB aus ihrem Verhalten deutlich erkennbar das 
Ziel auf einen Umsturz sich ergibt, und ob sie dieses Ziel bis zuletzt im 
Auge behalten haben. Bejaht er, so wird er eine strafbare Vorbereitungs
handlung annehmen, verneint er, so wird er freisprechen. 

fiir eine kasuistische Begrenzung der strafbaren Vorbereitungshandlungen eintritt 
(44ff.); SOHNORF: 92ff.; LE FORT: Z. 41, 45ff.; THORMaNN- v. OVERBEOK: Art. 265, 
N.9; LUTID: Berner Z. 77, 388f. 

1 V gl. auch die §§ 82 und 83 des deutsehen StGB. (hoehverraterisehes Komplott; 
Aufforderung, Anreizung zu einem hoehvel'raterisehen Unternehmen, Vorbereitung 
"in anderer Weise"). Freiburg Art. 156 II nennt beispielsweise als strafbare Vor
bereitungshandlungen das Ankaufen und Ansammeln von Waffen, das Komplott, 
die mit Vereinigungen, Versammlungen, Ansehlagen, Drueksaehen, Sehriften oder 
Abbildungen betriebene Propaganda oder Agitation. Ganz ahnlieh Waadt Art. 290 
II. In diesen Bestimmungen offenbart sieh, wie sehwierig, vielleicht aueh wie ge
fahrlieh die Umgrenzung der Vorbereitungshandlungen ist. 

2 Dazu BE. 58 I, 92ff. zu Art. 116 desneuenburg. StGB. Gutaueh VaN CaLKER: 
46: die Vorbereitung muB ein auf die Ausfiihrung eines bestimmten hoehverrate
risehen Angriffs geriehtetes Verhalten offenbaren. - COMTESSE: 94ff. wendet sich 
aus dogmatisehen Griinden gegen die Auffassung, daB Aufforderung zum Hoch
verrat Vorbereitung dazu sein kann. Sie sei eine selbstandige, teilnahmeahnliehe 
Handlung. Das iiberzeugt nicht. 

3 Von Bedeutung konnte hier ein freiwilliger Riicktritt vom unvollendeten 
Versuch werden. Jedoeh bestimmt Art. 21 II des G. fiir ihn nur, daB der Richter 
von einer Bestrafung wegen des Versuches Umgang nehmen kann. Zu dieser 
Frage FEINBERG: 48f.; SOHNORF: 108ff. (IIO und 133, wo de lege ferenda eine 
grundsatzliche Beriicksichtigung des freiwilligen Riicktritts und der tatigen Reue 
gefordert wird). 
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VI. l. Die Strafdrohung des Art. 265 lautet auf Zuchthaus odeI' 
Gefiingnis von 1-5 Jahren. Die fakultative Androhung von Gefangnis 
wurde zutreffend damit begriindet, daB in gewissen Fallen, im Hinblick 
auf die Motive, die entehrende Zuchthausstrafe ungerecht ist 1• Die Aus
schaltung del' Zuchthausstrafe ist abel' auch aus Art. 64 III in Verbin
dung mit Art. 65 IV des G. erreichbar, wenn del' Tater aus achtungs
wert en Beweggriinden gehandelt hat 2• 

2. Wenn bei del' DurchfUhrung eines Hochverrats noch andere Delikte 
veriibt werden, was regelmaBig del' Fall sein wird, so ist zu unterscheiden: 
Sind sie - gleichsam unvermeidliche, notwendige - Mittel del' revolu
tionaren Aktion, z. B. eine Notigung, eine Freiheitsberaubung, so werden 
sie von Art. 265 mitumfaBt. Abel' z. B. fUr Diebstahl, Raub, Brand
stiftung, die bei einer solchen Gelegenheit veriibt werden, darf das nicht 
gelten. Es ware unrichtig, sie im Hochverrat, einem politis chen Delikt, 
aufgehen zu lassen. In solchen Fallen sind die Bestimmungen iiber die 
Konkurrenz (Art. 68) anzuwenden 3. Das G. schweigt sich im Gegensatz 
zu bisherigen Rechten 4, dariiber aus. Die Entscheidung bleibt del' 
richterlichen Priifung iiberlassen, ob im Einzelfall die Konsumption durch 
den Art. 265 angenommen odeI' abgelehnt werden darf. 

3. Hochverrat gegen die Eidgenossenschaft ist von den Bundes
assisen zu beurteilen (G. Art. 341 lit. a)5. Das gilt auch, wenn del' gegen 
einen Kanton gerichtete Hochverrat eine bewaffnete eidgenossische 
Intervention veranlaBt (Art. 341 lit. d). In allen anderen Fallen ist die 
Tat durch die kantonalen Behorden zu verfolgen und zu beurteilen 
(Art. 343). 

§ 104. Landesverrat. 
Literatur. Angaben zu §§ 101-103. - STOOSS: Grundziige, 2, 403ff. -

VAN CALKER: YD. Bes. Teil, I, 55ff. - GUTJAHR: ZgesStRW. 49, 608ff.; vgl. auch 
FINGER: Gerichtssaal, 102, 227ff., 290ff. (Problematik des Tatbestandes des 
Landesverrates). - STAMPFLI: Z. 51, 15ff. 

I. Landesverrat ist, wie del' § 100 des preuBischen Landrechts um
schrieb "ein Unternehmen, wodurch del' Staat gegen fremde Miichte in 
auBere Gefahr und Unsicherheit gesetzt wird". Auf welche Weise das 
geschieht, wird nicht gesagt. GewiB ist nul', daB del' Landesverrat die 
auBere Sicherheit und Unabhangigkeit des Staates verletzt odeI' 

1 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4,379; vgl. auch STOOSS: 407; FEINBERG: 
50ff.; ferner SCHNORF: 118ff., 122ff. (Strafdrohungen kantonaler Rechte). 

2 In diesem Sinne ist die Er6rterung von GERMANN: Z. 54, 376 zu erganzen. 
3 ZURCHER: Erlauterungen, 345f. und namentlich SCHNORF: 128ff. 
4 Beispiele: BStR. von 1853 Art. 51 in Verbindung mit Art. 40; vgl. auch 

Ziirich § 75, Neuenburg Art.1l9. Weitere Daten bei SCHNORF: 13lf.; vgl. auch 
STAMPFLI: 35, 101 f. 

5 Dazu STAMPFLI: ZschwR. N. F. 50, 27a und ff. 
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gefahrdet, wahrend der Hochverrat sich gegen die innere Sicherheit 
wendet 1. 

DaB auch der Landesverrat ein politisches Delikt ist, wird nicht 
bestritten. 

In noch starkerem MaBe, a.ls das beim Hochverrat der Fall ist, setzte 
der Landesverrat ursprunglich ein Treueverhaltnis voraus 2• Altere 
Rechte lassen daher als Tater eines Landesverrates nur Staatsangehorige 
gelten. Art. 37 des BStR. von 1853, der wichtigste Landesverratstat
bestand des bisherigen Rechtes, ist die Remiszenz an diese Auffassung. 
Er nennt als Tater einen "Burger oder Einwohner der Schweiz". Fur 
die heutigen Verhaltnisse und Auffassungen ist auch das zu eng 3. Als 
Tiiter eines Landesverrats kann Jedermann in Betracht kommen und 
ebenso ist fur die Geltung des schweizerischen Rechts unwesentlich, ob 
die Tat im In- oder im Ausland verubt wird (Art. 4 I des G.). Fur die 
unter Militarstrafrechb stehenden landes- und hochverraterischen Hand
lung en (unten § 105) gilt gleichfalls, daB auoh die im Ausland, von einem 
Schweizer oder von einem Auslander verubten Delikte nach sch weize
rischem Recht zu beurteilen sind (MilStG. Art. 9 I). 

Wahrend die Hochverratstatbestande im Art.265 zusammen
gefaBt sind, wozu noch die in der Hauptsache hochverratsahnlichen Tat
bestande in Art. 87 des MilStG. kommen 4 , sind die Verbrechen des 
Landesverrats in eine Reihe von Artikeln aufgeteilt. 1m Vordergrund 
steht der Art. 266 des G. Angriffe auf die Unabhangigkeit der Eid
genossenschaft. Weshalb das G. die Bezeichnung als Landesverrat 
hier vermieden hat, ist nicht zu erklaren. In Art. 267 ist der besondere 
Fall des diplomatischen Landesverrats angeschlossen. Um Landesverrat 
in einem weiteren Sinne handelt es sich auch bei den Delikten der Waffen
hilfe und der Begunstigung des Feindes (MilStG. Art. 90 und 91 und dazu 
unten § 106 I und II). 

1 Unterscheidungskriterium des franziisischen C. p., dem die Bezeichnungen 
Landes- und Hochverrat fremd sind: Crimes et delits contre la sfrrete exterieure 
de l'Etat (Art. 75-85) und Crimes contre la surete interieure de l'Etat (Art. 86 
bis 90). - Vgl. STOOSS: 2, 406: Der Hochverrat bezweckt, die wichtigsten staat
lichen Einrichtungen willkiirlich durch Gewalt aufzuheben oder abzuandern. Der 
Landes verra t besteht in der rechtswidrigen Unterstiitzung eines fremden Staates 
zum Nachteil des einheimischen; WILDI: 126, 142, 149: Hochverrat gerichtet 
gegen die Regierungsmacht, die Macht des Staates, sich nach Innen selbst zu be
stimmen; Landesverrat gerichtet gegen die Existenz!Ds,cht des Staates. Ferner 
zur Abgrenzung WEBER (Lit. zu § 105): llff. 

2 Gegen die Beriicksichtigung des Treuever haItnisses beim Landesverra t W ILDI : 

136ff.; WEBER: 19ff. 
3 So schon STOOSS: 2,405; MAHLER (Lit. ZU § 105): 82ff. (Landesverrat unter 

Beiseiteschiebung des Treubruchsmomentes als Landesschadigung aufzufassen). 
4 Das Marginale des Art. 87 des MilStG.: militarischer Landesverrat ist un

genau; unten § 105 II. 
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II. Die bisherigen Rechte zeigen, wje beim Hochverrat, die Doppel
spur des eidgenossischen und der kantonalen Rechte. 1m BStR. von 1853 
trifft Art. 36 die Waffenhilfe gegen die Eidgenossenschaft. Der Misch
tatbestand des Art. 37 umschreibt, in verschiedenen Varianten, Angriffe 
auf die Unabhangigkeit der Eidgenossenschaft 1, und Art. 38 behandelt 
neben einem Tatbestand der Grenzveranderung FaIle des sog. diploma
tischen Landesverrats 2• Diese im BStG. gegebene Ordnung 1st unklar 
und hat sich als ungenugend erwiesen. Die Anderung und Erganzung 
erfolgte durch das BGes. yom 8. Oktober 1936 betreffend Angriffe auf 
die Unabhangigkeit der Eidgenossenschaft (oben § 10] IV 4). 

Die Frage, ob neben bundesrechtlichen Bestimmungen bisher noch 
Raum fUr kantonale Ordnungen war, steht beim Landesverrat unter an
deren Gedanken als beim Hochverrat. STOOSS (II 406) nimmt an, daB der 
gegen einen Kanton begangene Landesverrat immer als Verrat gegen die 
Eidgenossenschaft strafbar ist, da nur sie volkerrechtliches Subjekt ist 
und allein dem Bund das Recht zusteht, Krieg zu erklaren und Frieden 
zu schlieBen und Staatsvertrage mit dem Ausland eirn.ugehen. Kanto
nale Rechte enthalten aber, zum Teil sehr ausfUhrliche, dem Bundes
recht parallel gehende Landesverratstatbestande, Z. B. Bern Art. 67, 
Schaffhausen § 92. Die neuesten kantonalen Strafgesetzbucher, Frei
burg und Waadt, haben dagegen von Vorschriften gegen den Landes
verrat abgesehen 3. Die zutreffende Losung ergibt sich jedoch aus der 
Uberlegung, daB verraterische Handlungen auch zum Schaden eines 
Kantons moglich sind, ohne daB der Bund davon nachteilig beruhrt 
wird - bei Verhandlungen zwischen dem Bund und einem Kanton oder 
den Kantonen unter sich und namentlich auch bei Vertragen, die ein 
Kanton gemaB Art. 9 der BV. selbstandig mit dem Ausland abschlieBen 
kann 4 • Auf sQlche FaIle eines moglichen sog. diplomatischen Landes
verrats bezieht sich § 71 des zUrcher. StGB. mit dem Tatbestand: "wer 
den Kanton einer fremden Regierung gegenuber durch Auslieferung, Ver
nichtung oder FiHschung von Urkunden oder anderen Beweismitteln 
oder sonst durch geheimes Einverstandnis mit derselben absichtlich in 

1 Der ebenfalls in Art. 37 untergebrachte Tatbestand: Versuch, einen Kanton 
oder einen Kantonstei1 von del' Eidgenossenschaft ,,10szureiBen" kann dann als 
Landesverrat gelten, wenn schweizel'isches Gebiet einem fremden Staat angegliedert 
werden soll; siehe jetzt Art. 265 IV des eidg. StGB. und dazu oben § 103 III 3: 
Gebietshochverrat, der gleichsam zwischen Hoch- und Landesvermt steht; dazu 
auch WILD!: 150. 

2 Zu Art. 36-38 des BStR. STOOSS: 2, 403ff.; WILD!: 52ff. 
3 CAPT und GAMBONI: Kommentar zum waadtlandischen StGB. Art. 290, N. 1 

erkHi,ren wie STOOSS, daB bei Angriffen auf die auBere Sicherheit eines Kantons nul' 
eidgenossisches Recht in Frage kommt. 

4 BURCKHARDT: Kommentar BV. (3. Aun)., 79ff., 91ff.; SCHWARZENBACH: 
Staatsvertrage del' Kantone mit dem Ausland, Zurcher Diss. (1926); HIS: ZschwR. 
N. F. 48, 31ff. mit weiteren Lit.-Angaben. 
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Nachteil zu bringen sucht"l. Art. 267 Ziff.l II des eidgenossischen G. 
hat jetzt solche Falle wenigstens teilweise berucksichtigt (unten IV 2). 

III. Angriffe auf die Unabhiingigkeit der Eidgenossenschaft (G. Art. 
266). Das ist der grundlegende Landesverratstatbestand 2. Wie beim 
Hochverrat lautet der IngreB: "Wer eine Handlung vornimmt, die darauf 
gerichtet ist." Die gleichen Fragen und Losungen, insbesondere mit 
Bezug auf die Vorbereitungshandlungen, ergeben sich (oben § 103 V)3. 
Dagegen spielt das Moment der Gewalt beim Landesverrat keine Rolle. 

1. Der Art. 266 hebt mit der generellen Bestimmung: Verletzung 
oder Gefahrdung der Unabhangigkeit der Eidgenossenschaft an 
" (Ziff. 1 II). 1m Hinblick auf die nachfolgenden besonderen Tatbestande 
(Art. 266 Ziff. 1 III, Ziff. 2 und Art. 267) ist diese Bestimmung als er
ganzende Generalklausel aufzufassen. Sie bedeutet, daB als Landesver
rater auch strafbar ist, wer in anderer Weise, als es in den besonderen 
Fallen bestimmt wird, sich gegen die Unabhangigkeit des Landes ver
geht. Das ist frei.lich sehr vag4 • Das Hauptgewicht ist darauf zu legen, 
daB die politische Unabhangigkeit der Eidgenossenschaft tangiert 
wird 5• Gegeniiber Ziff. 1 III ergibt sich als deutlicher Unterschied, daB 
nicht oder noch nicht die Einmischung einer fremden Macht geplant 
zu sein braucht. Schon eine vorlaufig rein intern bleibende, die Un
abhangigkeit des Landes gefahrdende Aktion soll getroffen werden. 

Da schon jede auf eine Gefahrd ung der Unabhangigkeit gerichtete 
Handlung als strafbar zu gelten hat, ist mit der Fassung "zu verletzen 
oder zu gefahrden" fast zu viel des Guten geschehen. 

2. Den Tatbestand in Ziff. 1 III des Art. 266 kann man das Ein
mischungsdelikt nennen. Die landesverraterische Handlung ist da
rauf gerichtet, eine die Unabhangigkeit des Landes gefahrdende Ein-

1 Dazu gut ZELLER: Konunentar zUrcher StGB., Noten zu § 71. Ahnlich auch 
Basel § 48; vgl. auch BADER: 47 und namentlich WILDI: 58ff., 85ff. (weitere An
gaben iiber kantonale Rechte). 

2 Die Ziff. I des Art. 266 ist schon durch Art. 2 des UnabMngigkeitsgesetzes 
Yom 8. Oktober 1936 (sog. Colombi-Novelle) geltendes Recht geworden; siehe oben 
§ 101 IV 4. Mit dem Inkrafttreten des G. fiel diese Novelle wieder dahin (Art. 398 
lit. a). 

3 Auch hier wirkt sich die Erganzung durch den Tatbestand des Art. 275: 
Rechtswidrige Vereinigung aus; unten § 109 I. 

4 So auch GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 383; 5, 93. LANG: eodem, 5, 94 
nannte als Fall die Offentliche Propaganda fiir den AnschluB an einen anderen Staat. 
Sie zeigte sich spater in der irredentistischen Propaganda des Colombi und seiner 
Mitbeteiligten, die den ErlaB des Unabhangigkeitsgesetzes von 1936 veranlaBte; 
BBl. 1936 II, 171ff.; weitere Zitate oben § 101 IV 4; LUTHI: Berner Z. 77,392. 

5 Denkbar schwerster Fall die Aufhebung der Eidgenossenschaft als Angriffs
ziel. Art. 266 schiitzt aber nur die Eidgenossenschaft, nicht die Kantone. Zu er
wagenist, diese gegen Aufhebung durch den Gebietshochverratstatbestand (Art. 265 
IV) zu schiitzen; so SCHNORF (Lit. zu § 103): 71. Ob eine solche Auslegung des 
Art. 265 zulassig ist, bleibt freilich zweifelliaft. 
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mischung einer fremden Macht herbeizufiihren. Mindestens muB der 
Plan, in dieser Richtung mit der Regierung oder den Agenten eines frem
den Staates in Verbindung zu kommen, nachgewiesen werden. Auch 
wenn das Unternehmen erfolglos bleibt, sei es weil der fremde Staat ab
lehnt, oder weil der Plan rechtzeitig unschadlich gemacht wird, ist der 
Tatbestand erfiillt. Die auf eine gefahrdende Einmis ch ung gerich
tete Tatigkeit geniigtl. Sie ist aber dann nicht gegeben, wenn lediglich 
bei Organen des fremden Staates eine Intervention erreicht oder er
strebt wird, um Differenzen, die sich aus Vertragen oder aus dem V6lker
recht ergeben, auf diplomatischem Wege zu erledigen. Das ist nicht Her
beifiihrung einer "Einmischung" im Sinne des Gesetzes 2• 

Die Strafdrohung auf die in der Ziff. 1 des Art. 266 enthaltenen Tat
bestande lautet auf Zuchthaus oder auf Gefangnis von 1 bis zu 5 Jahren. 
DaB auch Gefangnisstrafe zur Wahl gestellt wird, ist damit zu erklaren, 
daB auch FaIle, die fiir den Staat nicht allzu schwer wiegen, vorkommen 
k6nnen. Dagegen besteht kaum Veranlassung, auf achtenswerte Beweg
griinde - z. B. bei einem auslandischen Tater - Riicksicht zu nehmen. 

3. Zur vollen Schwere steigert sich der Landesverrat beim Tatbestand 
der Ziff.2 des Art. 266, der landesverraterischen Friedensgefahr
dung 3 • Mit Zuchthaus nicht unter 3 Jahren wird bestraft, wer mit einem 
fremden Staat in Beziehung tritt, um einen Krieg gegen die Eidgenossen
schaft herbeizufiihren. In den Vorentwiirfen (VE. 1908 Art. 196 II) war 
dieser Fall zusammen mit einem Tatbestand: Schadigung oder Gefahr
dung der Eidgenossenschaft fiir den Fall eines Krieges oder wahrend 
eines Krieges als militarischer Landesverrat erfaBt4. Aus den Beratungen 

1 Vgl. STAMPFLI: Z. 51, 26f. - Erganzungen durch die Notgesetzgebung des 
Bundesrates: YO. vom 5. Dezember 1938 betreffend MaBnahmen gegen staats
gefahrliche Umtriebe und zum Schutze der Demokratie (GesSlg.54, 856ff.), 
Art. III: Vorschubleistung einer Propaganda des Auslandes, die auf die .Anderung 
der politis chen Einrichtungen der Schweiz abzielt; Strafdrohung Gefangnis bis zu 
3 Jahren und BuBe bis zu 10000 Franken (Erganzende YO. vom 4. August 1942; 
GesSlg.58, 741£f.). Voraussetzung ist hier derNachweis, daB eine solche auslan
dische Propaganda besteht. Diese Bestimmung enthalt zugleich Momente eines 
hochverratsahnlichen Tatbestandes; s. oben § 103 III 1 und IV. Propagandatat
bestande fin,den sich auchin der YO. vom 4. Dezember 1939 betreffend das Verbot der 
staatsgefahrlichen Propaganda in der Armee (GSIg. 55,1461) und dazu LUTHI (Lit. 
zu § 101), feruer in Art. 2 der YO. vom 6. August 1940 iiber MaBnahmen gegen die 
kommunistische und anarchistische Tatigkeit (GSIg. 56, 1336f.): Propaganda in 
irgendwelcher Form" und Vorschubleistung. 

2 ZUROHER: Erlauterungen, 356f.; GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 383. 
3 SO VAN CALKER: 56, 78f.; WEBER (Lit. zu § 105): 2l. 
4 Zu YE. 1908 Art. 196 II - jetzt G. Art. 266 Ziff. 2 - HUBER: Prot. II. Exp. 

Kom.4, 393: die Bestrebungen, einen Krieg gegen die Eidgenossenschaft herbei
zufiihren als schwerster Fall der Veranlassung einer fremden Eimnischung. Davon 
zu unterscheiden ein Verhalten, das die Eidgenossenschaft vor oder wahrend eines 
Krieges schadigt - jetzt MilStG. Art. 87 (unten § 105 II). 
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ergab sich einerseits die Ziff. 2 des Art. 266, andererseits der Art. 87 des 
MiIStG. (unten § 105 II). 

Die Ziff. 2 des Art. 266 weicht von der Gestaltung der anderen Tat
bestande dieses Artikels derart ab, daB er Vorbereitungshandlungen nicht 
trifft. Die Handlung besteht darin, daB der Tater mit der Regierung 
eines fremden Staates oder mit deren Agenten in Beziehung tritt oder 
zu treten versucht. Unter Regierung sind die offiziellen Organe eines 
Staates, soweit sie hier in Frage kommen, verstanden, unter einem 
Agenten Jedermann - auch Privatpersonen -, der im Auf trag oder 
auch ohne besonderen Auf trag fiir einen Staat sich betatigt. Das kann 
selbstverstandlich auch ein in fremdem Sold und Dienst stehender 
Schweizer sein. - Mit einer solchen Person tritt der Verrater in Bezie
hung. Diese Verbindung muB auf irgendeine Weise, durch Schrift oder 
Wort, hergestellt oder versucht worden sein. Ob die Gegenpartei auf 
Vorschlage und Plane des Taters eintritt, ist unwesentlich. Nachzu
weisen ist nur, daB die Beziehung gefunden oder gesucht wird, um einen 
Krieg gegen die Eidgenossenschaft herbeizufiihren, nicht erforderlich, 
daB es zum Kriege kommt oder auch nur Verwicklungen entstehen. 

Das Regierungsorgan und den Agenten, mit dem sich der Tater des 
in Art. 266 Ziff. 2 umschriebenen Deliktes in Verbindung setzt, trifft die 
Bestimmung nicht. Die erganzende Funktion der Ziff. 1 II (oben 1) kann 
hier Bedeutung gewinnen. Auch Ziff. 1 III, das Einmischungsdelikt 
(oben 2), kann bei diesen Drittpersonen gegeben sein. Das trifft immer 
dann zu, wenn ihnen eine auf die gefahrdende Einmischung gerichtete 
Handlung bewiesen werden kann. 

IV. Der Art. 267 bestimmt in kasuistischer Ausgestaltung uber den 
herkommlich, aber nicht bezeichnend sog. diplomatischen Landesverrat 1• 

Er ersetzt zum Teil den Art. 38 des BStG. von 1853. Fur die drei in 
Art. 267 enthaltenen Falle lautet die Strafdrohung bei der vorsatzlichen 
Tat auf Zuchthaus oder auf Gefangnis von 1 bis zu 5 J ahren. Bemerkens
wert ist die Ubereinstimmung mit den in Art.. 265 und 266 Ziff. 1 vor
gesehenen Strafen. Auf fahrlassigen diplomatisC'hen Verrat steht Ge
fa,ngnis oder BuBe (Art. 267 Ziff.2). 

Anders als bei den Grundtatbestanden des Art. 266 Ziff. 1 fordert die 
Erfilllung des Art. 267 bestimmte verletzende Handlungen. Vorberei
tungen mit verraterischer Zielrichtung genugen zur Vollendung nicht 2• 

Das wird fUr das Verhaltnis der beidenArtikel zueinander von Bedeutung. 
Wenn bei einem landesverraterischen Verhalten die besonderen Tat
bestande des Art. 267 nicht ausreichen, kann namentlich die generelle 
Bestimmung aus Art. 266 Ziff. 1 II zur Geltung kommen. 

iDie Bezeichnung wird auch von VAN CALKER: 55 als nicht charakteristisch ab
gelehnt; ebenso von WEBER (Lit. zu § 105): 23f.; GUTJAHR: 608ff. (Vergleichung 
der schweizerischen mit den dentschen und osterreichischen Entwiirfen). 

2 Die Gesetzesmaterialien zum Art. 267 sind nicht aufschluBreich. 
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1. Der Geheimnisverrat nach Ziff. 1 I setzt ein Geheimnis voraus, 
dessen Bewahrung zum Wohle der Eidgenossenschaft geboten ist. Die 
Bestimmung fiigt sich, als besonders schwerer Fall, in den groBen Kreis 
strafbarer Geheimnisverletzungen ein 1. 

Von einem einheitlichen Geheimnisbegriff ist auszugehen. Es sind 
Tatsachen, die geheimgehalten werden sollen. Aber das l\'IaB des gegen 
die Verletzung zu gewahrenden Schutzes ist abhangig von der beson
deren Sphare, dem ein Geheimnis zugeh6rt. FUr die Geheimnisver
letzung gemaB Art. 267 ergibt sich eine Umgrenzung zunachst nach zwei 
Richtungen: 

Es muB sich um ein Staatsgeheimnis handeln 2. Wann die Be
wahrung eines Geheimnisses "zum Wohle der Eidgenossenschaft geboten 
ist" (un secret que l'interet de la Confederation commandait de garder), 
laBt sich nur von Fall zu Fall feststellen. Es ist richtig, anzunehmen, 
daB das Verhaltnis zu einem fremden Staat mit im Spiele sein muB3. 
Ein Geheimnis, das nur innenpolitische Bedeutung hat, wird besser nur 
als Amtsgeheimnis, nicht als Staatsgeheimnis betrachtet; vgl. dazu 
Art. 320 und unten § 134 II 1/2. 

Nicht unter dem Art. 267 steht die Verletzung militarischer Ge
heimnisse, die auch Staatsgeheimnisse im Sinne der vorstehenden Aus
fiihrung sein k6nnen. Fii.r sie gilt Art. 86 des :M:iIStG. (unten § 105 IV). 

Art. 267 Ziff. 1 I weist nur auf Staatsgeheimnisse der Eidgenossen
schaft, nicht auch der Kantone hin - eine Lucke, die praktisch kaum von 
groBer praktischer Bedeutung sein wird. Kantonale Staatsgeheimnisse 
sind immerhin denkbar im Hinblick auf die Beziehungen, die gemaB 
Art. 9 und 10 der BV. zwischen einem Kanton und einem fremden Staat 
(oben II) und femer zwischen Kantonen bestehen k6nnen 4• 

Tater einer Geheimnisverletzung kann Jedermann sein, dem ein 
Staatsgeheimnis bekannt ist. Art. 267 Ziff. 1 list kein Sonderdelikt wie 
die Verletzung des Amts- oder des Berufsgeheimnisses (Art. 320, 321). 
Begeht aber ein :M:itglied einer Beh6rde oder ein Beamter die verraterische 
Verletzung, so trifft mit Art. 267 in idealer Konkurrenz Art. 320 zu
sammen. Eine Strafscharfung gebuhrt hier dem Tater mit Recht. 

1 VgI. die Zusammenstellung oben § 41 IV. 
2 VAN CALKER: 58 (Tatsachen, die nur innerhalb eines bestimmten amtlichen 

Kreises bekannt sind und deren Bekanntwerden uber diesen Kreis hinaus dem 
Willen der Regierung widerspricht); vgl. auch BINDING: Lb. 2 II, 477; COMTESSE: 
Z. 56, 266f. 

3 Eigenartig GUTJ.A1IR: 617 ("Geheimnisse" aIle Tatsachen, die geeignet sind, 
eine vo1kerrechtliche Haftung der Schweiz zu begrtinden, z. B. Mitteilungen uber 
Neutralitatsverletzungen seitens der Schweiz als Geheimnisverrat). 

4 GUTJAHR: 612ff., 616ff., 619ff., 63lff. geht davon aus, daB beim Geheimnis
verrat die beteiligten Staaten sich als Volkerrechtssubjekte gegenuberstehen 
mussen. Den Kantonen fehlt diese Eigenschaft. Damit sind aber "kantonale 
Staatsgeheimnisse" nicht ausgeschlossen. 
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Die Tat gemaB der Ziff. 1 I des Art. 267 besteht darin, daB der Tater 
das Geheinmis einem fremdem Staate oder dessen Agenten oder der 
Offentlichkeit bekannt oder zuganglich gemacht hat. Dem Tater war 
das Geheinmis bekannt. DaB nicht auch schon das Ausspahen eines 
Staatsgeheinmisses, urn es bekannt oder zuganglich zu machen, mit 
Strafe bedroht wird, ist ein MangeP. Der Paralleltatbestand in Art. 86 
des MilStG. enthalt eine entsprechende Bestimmung (unten § 105 IV). 
Die Strafzumessung beim Verbrechen des Art. 267 kann immerhin eine 
vorangegangene Ausspahung straferhohend beriicksichtigen. - Die Per
son, an die der Tater sich wendet, kann ein Beamter, ein Organ des 
fremden Staates oder eine Privatperson, die - mit oder ohne Auf trag -
dem fremden Staat Dienste leistet, sein. DaB iiberdies noch der Verrat 
an die Offentlichkeit genannt wird, ist deshalb richtig, weil ein der 
Offentlichkeit, z. B. durch die Presse, preisgegebenes Staatsgeheinmis 
selbstverstandlich auch dem Ausland zur Kenntnis kommt. Wie heikle 
Fragen sich bei der Offentlichen B::lkanntgabe eines Geheinmisses er
geben konnen, zeigt sich namentlich, wenn man sie mit dem Presserecht 
in Verbindung bringt2. - Der Tater muB das Geheinmis bekannt oder 
zuganglich machen. Der erste Ausdruck bedeutet Mitteilung, der 
zweite laBt schon Hinweise und Andeutungen, wie an ein Staatsgeheinmis 
heranzukommen ist, geniigen 3. Damit ist auch hier die Vollendung des 
Deliktes weit vorgeschoben. DaB weiterer Schaden entstanden ist, fordert 
das G. nicht. 

2. Der Urkunden- und Beweismittelverrat in Ziff. 1 II iiber
nimmt in einer bereinigten Fassung Tatbestande aus Art. 38 des BStrG. 
von 1853. Das Mittel, mit dem der Verrater operiert, sind "Urkunden 
oder Beweismittel", die sich auf Rechtsverhaltnisse zwischen der Eid
genossenschaft oder einem Kanton und einem auslandischen Staate 
beziehen. Was als Urkunde zu gelten hat, bestimmt sich nach Art. no 
Ziff.5 (oben § 97 II). Da es sich urn Urkunden handelt, die sich auf 
staatliche Verhiiltnisse zwischen der Schweiz und dem Ausland beziehen, 
kommen offenbar nur offentliche Urkunden in Frage (Art. no 
Ziff. 5 II). Neben den Urkunden nennt Art. 267 Ziff. 1 II noch (andere) 

1 Uber politische Spionage l\fAHLER (Lit. ZU § 105): 25ff., 147ff., ferner unten 
§ 107 II: zu den Art. 272-274 des G. 

2 Art. 27 Ziff. 7 schlieBt bei Hochverrat und Landesverrat, mit ausdriicklichem 
Hinweis auf Art. 267 Ziff. 1 I, das Zeugnisverweigerungsrecht des Redaktors aus. 
Das regelmiiBige Verbot, gegen die an der Herstellung eines Presseerzeugnisses be
teiligten Personen prozessuale Zwangsmittel anzuwenden und die sonst bei PreB
delikten gewahrte einjahrige Verjahrungsfrist gelten nicht. 

3 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 8,299: II ne s'agit pas toujours de revelations 
proprement dites. On peut trahir un secret en s'arrangeant pour Ie laisser penetrer; 
vgl. auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 267, N. 3 (Begehung durch Unterlas
sung). 
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BeweismitteP. Ob das notwendig war, ist mehr als fraglich. Man 
konnte an Grenzsteine oder andere Grenzzeichen zur Markierung der 
Landesgrenzen, eventuell auch an Offentliche Vermessungs- und Wasser
standszeichen, wenn sie fiir internationale Verhaltnisse von Bedeutung 
sein sollten 2, denken. Aber gegen die Beseitigung solcher Zeichen und 
gegen die Grenzverriickung wenden sich die Art. 256, 257 und mit Bezug 
auf die Landesgrenzen der Tatbestand des Art. 268: Verriickung staat
licher Grenzzeichen (oben § 100). Mit diesen Bestimmungen, namentlich 
mit dem Art. 268, den das G. direkt auf den Tatbestand des diploma
tischen Landesverrat folgen laBt, sind geniigend Vorkehren getroffen3• 

DaB in Art. 267 Ziff. 1 II auch auf Rechtsverhaltnisse zwischen einem 
Kanton und einem auslandischen Staate hingewiesen wird, ist im Hin
blick auf Art. 9 der BV. richtig (siehe oben II). Dagegen beriicksichtigt 
das G. nicht einen Urkunden- und Beweismittelverrat, der sich in zwi
schen Kantonen bestehenden Rechtsverhaltnissen ereignen kann. Das 
ist eine Liicke 4 • Die Ausfiillung kann durch die Bestimmungen iiber die 
Urkundendelikte (Art. 251, 254 und 256, 257) erfolgen. 

Die Taterhandlung wird mit den Worten "verfalscht, vernichtet, bei
seiteschafft oder entwendet" bezeichnet. Mit den drei letztgenannten 
Worten wird gleich wie in Art. 254 eine Urkunden- oder Beweismittel
unterdriickung charakterisiert. Voraussetzung ist eine echte Urkunde 
(oben § 99 II 1). Das ist auch bei der iiberdies genannten Verfalschung 
nicht anders. Aber verwunderlich ist, daB der Tatbestand die FliJschung, 
die falschliche HerstelJung nicht nennt. Weshalb solI der sog. diploma
tische Landesverrat nicht auch durch eine Falschung oder eine Falsch
beurkundung erfolgen konnen 1 In salchen Fallen, insbesondere bei einer 
Falschbeurkundung, wird es sich um einen Beamten als Tater handeln. 
Er ist auf Grund des Art. 317 zu beurteilen. 

AbschlieBend bestimmtArt. 267 Ziff. 1 II, daB der Tater durch seine 
Tat vorsatzlich die Interessen der Eidgenossenschaft oder des beteiligten 
Kantons gefahrdet haben muB. Die Vollendung des Delikts setzt also 
die Verfalschung oder die Unterdriickung der Urkunde oder des Beweis
mittels und daraus sich ergebend die staatliche Gefahrdung, die der Vor
satz mitumfaBt haben muB, yaraus. Eine Schadigung der staatlichen 
Interessen braucht nicht erfolgt zu sein. Insoweit stellt der Tatbestand 
ein Gefahrdungsdelikt dar. Versuch liegt vor, wenn der Tater mit dem 
Vorsatz - oder vielleicht genauer mit dem BewuBtsein -, daB eine 

1 Berechtigte Kritik des Textes "Urkunden oder Beweismittel" durch GUTJA.HR: 

618f.: Urkunden, die nicht Beweismittel sind, gibt es nicht. 
2 Vgl. dazu oben § 100 III. 
3 Aus der vergleichenden Bctrachtung des Art. 268 mit dem Tatbestand des 

Beweismittelverrates nach Art. 267 Ziff. 1 II ergibt sich, daB das Verhaltnis, in 
dem die beiden Bestimmungen zueinander stehen, ungeniigend abgewogen wurde. 

4 So auch GUTJAHR: 635. 
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Interessengefahrdung sich ergeben kann, eine Urkundenfalschung odeI' 
-unterdriickung unternimmt. 

3. Ob die Aufnahme des sog. Diplomatendelikts (landesverrate
rische Untreue) in das G. (Art. 267 Zif£' 1 III) einem praktischen Be
diirfnis entspricht, mag bezweifelt werden. Es ist ein Sonderverbrechen. 
Ais Tater nennt das G. einen Bevollmachtigten del' Eidgenossenschaft. 
Darunter sind nicht nul' die regularen diplomatischen und konsularischen 
Vertreter del' Eidgenossenschaft, sondern jede vom Bund mit einem Un
terhandlungsauftrag betraute und bevollmachtigte Person zu verstehen. 
Die Tat besteht darin, daB del' Bevollmachtigte die Verhandlungen 
mit einer auswartigen Regierung zum Nachteil del' Eidgenossenschaft 
fiihrt. Das vollendete Delikt erfordert den Beweis eines Nachteils (Scha
dens). Er ist mit dem AbschluB des nachteiligen Vertrags gegeben. Ein 
Einverstandnis mit del' fremden Regierung ist nicht Voraussetzung 1 . 

Man hat den Tatbestand mit del' ungetreuen Geschaftsfiihrung (Art. 159), 
die ein Vermogensdelikt ist, verglichen. Hinzuweisen ist ferner auf das 
Verbrechen del' ungetreuen Amtsfiihrung (Art. 314), das abel' nul' von 
einem Behordenmitglied odeI' einem Beamten begangen werden kann 
und die Absicht auf die Erlangung eines unrechtmii.Bigen Vorteils voraus
setzt. Eine solche Absicht fordert Art. 267 nicht. Er geht als Sonder
bestimmung den Art. 159 und 314 vor. Handelt del' Tater aus Gewinn
sucht, so kann neben del' Freiheitsstrafe auf BuBe erkannt werden 
(Art. 50 I). 

4. AIle in del' Ziff. 1 des Art. 267 genannten FaIle sind auch bei fahr
lassiger Veriibung strafbar (Ziff.2). Das ist im Hinblick auf die Bedeu
tung des zu schiitzenden Rechtsgutes richtig. 

V. Landesverraterische Handlungen gemaB Art. 266 sind yom Bun
desstrafgericht zu beurteilen 2. Das gilt auch fUr Delikte aus Art. 267 
und 268, sofern sie gegeu den Bund gprichtet sind (Art. 340 Ziff. 1 V und 
Art. 342). Nach Art. 18 del' BStPrO. konnen soIche Delikte an die 
kantonalen Behorden zur Untersuchung .und Beurteilung delegiert wer
den. Das ist abel', wenigstens wenn sich del' Verrat gegendie Eidgenossen
schaft gerichtet hat, nicht wUnschenswert. Wenn del' Beschuldigte Bun
desbeamter ist, z. B. beim sog. Diplomatendelikt, kann er vor die Bundes
assisen gewiesen werden (Art. 341 lit. e). 

§ 105. Verratsdelikte nach Militiirstrafrecht. 
Litel'atul'. Angaben zu ~§ 103 und 104. - HUllER: Del' Schutz del' militarischen 

und volkerrechtlichen Interessen im schweizer. StGB., Gutachten (1913). -
v. ERLACH: Del' Rechtsschutz fiir Armee und Landesverteidigung gegen wehrfeind-

1 Die Gesetzeslllaterialien ZUlll ganzen Art. 267 sind diirftig, Prot. II. Exp
KOlll.4, 386£. Vgl. noch GUTJAHR: 622ff. zur Nichtberiicksichtigung einer Be
nachteiligung del' Kantone durch landesverraterische Untreue. 

2 Dazu ausfiihrlich STA~lPFLI: ZschwR. X. F. 50, 27a und ff. 
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liche Betatigung, Berner Diss. (1936). - WEBER: Der militarische Landesverrat im 
schweizer. Recht, Zurcher Diss. (1939). - LOOHER: Die Verletzung von Lieferungs
vertragen uber Heeresbediirfnisse, Zurcher Diss. (1920); vgl. auch KITZINGER: VD., 
Bes. Teil, 9, 169ff. - ZiffiLIN: Die moderne Spionagegesetzgebung, Zurcher Diss. 
(1895). - MAHLER: Spionage und ihre strafrechtliche Bekampfung im schweizer 
Recht, Zurcher Diss. (1937), mit reichen Lit.-Angaben. - HAFTER: Z. 27, 235ff.
TRUSSEL: Z. 54, 237ff. - FROHLICH: Der passive Luftschutz und seine strafrecht
liche Sicherung, Zurcher Diss. (1940). - Angaben zu § 107. 

1. Die VE. und noch der E. 1918 enthielten im Abschnitt der Delikte 
gegen den Staat und die Landesverteidigung zahlreiche weitere Ver
ratsbestande zum Schutze militarischer Interessen. In der parlamen
tarischen Beratung wurden sie ausgeschieden und in das MilStG. von 
1927 iibernommen (Art. 86-91)1. Der Grund liegt darin, daB die Tater 
dieser Delikte in allen Fallen unter der Militargerichtsbarkeit stehen. 
Sie hat auch materiell Militarstrafrecht anzuwenden. Dabei ist zu unter
scheiden: Die Verletzung militarischer Geheimnisse (Art. 86) und die 
durch das sog. Anpassungsgesetz von 1941 neu in das MilStG. einge
fiigte Bestimmung gegen Sabotage (Art. 86 bis) sind zu allen Zeiten und 
gegeniiber jedem Tater nach Militarrecht zu beurteilen (MilStG. Art. 2 
Ziff.8). Der sog. militarische Landesverrat (Art. 87) und die verrate
rische Nachrichtenverbreitung (Art. 89) sind nur strafbar, wenn sie in 
einer Zeit erfolgen, da Truppen zum aktiven Dienst aufgeboten sind. In 
diesen Zusammenhang gehort auch noch die Verletzung von Lieferungs
vertragen (Art. 97). Jeder Tater steht unter dem militarischen Recht 
(Art. 3 Ziff. 1 IV). Gleiches gilt gemaB Art. 4 Ziff. 2 I fiir die nur in 
Kriegszeiten in Frage kommenden Delikte der durch einen Franktireur 
unternommenen Feindseligkeiten gegen das schweizerische Heer (Art. 88), 
der sog. Waffenhilfe (Art. 90) und der Begiinstigungdes Feindes (Art.91)2. 

Die Erorterung der in das MilStG. iibernommenen Verratstatbestande 
ist hier notwendig, weil erst dadurch sich ein Gesamtbild der Bestim
mungen iiber Hochverrat und Landesverrat ergibt. Gemeinsames Schutz
objekt der Art. 86-91 sind die Wehrkraft des Landes und die Landes
verteidigung (siehe die Uberschrift des 5. Abschnittes im Besonderen 
Teil des MiltSG.). 

II. Der Begriff des Hochverrats ist dem MilStG. fremd. Aber der 
als militarischer Landesvcrrat bezeichnete Art. 87 enthalt zum Minde
sten hochverraterische Elemente. Er soIl auch die innere Sicherheit, 
die Staatsmacht schiitzen 3• Die - zu enge - Bezeichnung als Landes-

1 Uber diesen Vorgang StenBull. NR. 1929, 584ff., auch GERMANN: StGB., 
Vorbemerkung zum 13. Titel des Bes. Teils. 

2 Schweizerische Daten zur geschichtlichen Entwicklung der Bestimmungen 
uber militarischen Landesverrat und uber die Geltung des Militarstrafrechts 
WEBER: 28ff., 104ff., 124ff. 

3 Vgl. SOHNORF: (Lit. zu § 103) 60ff. - Auch HUBER: 28ff., auf dessen Vor
schlage der Art. 87 in seinen Grundzugen zuruckgeht, betonte ausdrucklich, daB es 
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verrat weist allerdings in erster Linie auf den Schutz gegenuber einem 
fremden Staate hin. - Zur Anwendung gelangt die Bestimmung nur, 
wenn Truppen zum aktiven Dienste aufgeboten sind. Fur im 
aktiven Dienst befindliche Personen gilt der Art. 87 ohne Weiteres, 
fUr Zivilpersonen erst, wenn der Bundesrat die Unterstellung besohlossen 
hat!. 

Der Art. 87 enthii.lt zwei Varianten: 
1. Unmittelbare Starung oder Gefahrdung der Unternehmungen 

des sohweizerisohen Heeres (Ziff. 1). Das wird duroh Beispiele erganzt: 
Besohadigung oder Verniohtung von dem Heere dienenden Verkehrs- oder 
Naohriohtenmitteln, Anlagen oder Sachen, ferner Hinderung oder Sta
rung von Anstalten, die dem Heere dienen. Sohon duroh diese Beispiele 
wird der Kreis der unter die Bestimmung fallenden Handlungen sehr weit 
gezogen. Zu prufen ist in allen Fallen, ob die Mittel und Anlagen direkt 
dem Heere und der Landesverteidigung dienen: Eisenbahnen und andere 
Verkehrs- und Naohriohtenmittel, Festungswerke, Munitionslager, Zeug
hauser, Kriegswerkstatten, Waffen, Flugzeuge usw. Die Bestimmung der 
Tragweite der Ziff. 1 muB im Hinbliok auf den Einzelfall der Recht
sprechung vorbehalten bleiben 2. Sie ist, insbesondere auoh wegen der 
differenzierten Strafdrohung, von Bedeutung, um das riohtige Verhalt
nis zwisrhen den Ziff. 1 und 2 des Artikels zu gewinnen. 

2. Auf die mittelbare Starung oder Gefahrdung der Unterneh
mung en des Heeres weist die Ziff. 2 hin. Sie solI namentlioh den sog. 
Zersetzungshoohverrat treffen 3• Die allgemeine Tatbestandsformel 
wird auoh hier duroh Beispiele erlautert: Starung der Offentliohen 
Ordnung, Hinderung oder Starung von Betrieben, die fUr die Allgemein
heit oder die Heeresverwaltung - und damit fiir das Heer - wichtig 
sind 4. Das Hinterland, die Bevalkerung, die Versorgung der Armee wird 

sich nicht nur urn den Schutz gegen Stiirung und Gefahrdung der Landesvertei
digung durch das Ausland handelt, sondern auch urn den inneren Schutz "im FaIle 
eidgen6ssischer bewaffneter Intervention". Er spricht auch von militarischem 
Rochverrat. - Was der Art. 87 bestimmt, wurde in der Rauptsache schon, nach 
den Vorschlagen von RlffiER, in die VO. des Bundesrates vom 6. August 1914 be
treffend Strafbestimmungen fiir den Kriegszustand (Eidg. GesSlg.30, 370£f.), 
Art. 3 Ziff.2, aufgenommen; dazu RAFTER: Z.27, 239f.; vgl. ferner VE. 1916 
MilStG. Art. 77 und weitere Daten zur Entwicklung der Bestimmung bei WEBER: 
43ff.; v. ERLACH: 72f.: Ausdehnung auf Friedenszeiten postuliert. 

1 So die VO. vom 29. August 1939 (GesSlg.55, 748f.) und dazu TRUSSEL: 
Z.54, 241. Aktivdienst: Dienst zur Behauptung der Unabhangigkeit des Vater
landes gegen auBen, sowie zur Randhabung von Ruhe und Ordnung im Innern; 
Mil.Organisation, Art. 8 lit. b. 

2 WEBER: 46f., 100 nennt weitere Beispiele. 
3 Gut dariiber SCHNORF (Lit. zu § 103): 60ff. 
4 RlffiER: 30f. umschreibt ausfiihrlicher: Desorganisierung der 6ffentlichen 

Ordnung durch Unterbrechung lebenswichtiger Betriebe (Licht-, Wasser-, Lebens
mittelversorgung usw.); Einstellung von fUr die Reeresbediirfnisse wichtigen Be-
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in einen Zustand der Gefahr und der Unordnung gebracht. Ergeben sich 
daraus gefahrdende Wirkungen fUr die Heeresunternehmungen, was oft 
nicht leicht zu beweisen sein wird, so ist der objektive Tatbestand er
fiillt. - Die Tragweite auchdieser Bestimmungist schwer zu uberblicken 1. 

Mit den beiden Ziffern des Art. 87 kann in Aktivdienstzeiten alles ge
troffen werden, was irgendwie das Heer gefahrdet. Vielleicht ist aus den 
angefuhrten Beispielen und auch aus dem Marginale "Militarischer 
Landesverrat" eine gewisse einschrankende Auslegung zu gewinnen2• 

3. Nach beiden Ziffern des Art. 87 muB dem Tater eine Starung 
oder Gefahrd ung der Unternehmungen des Heeres nachgewiesen wer
den. Damit ist die Vollendung des Delikts weit vorgeruckt. Die eigen
artige Folge ist, daB eine Bestrafung wegen bloBen Versuchs kaum 
denkbar ist. Wer sich verbrecherisch z. B. an einem Munitionslager, an 
einem militarischen Flugzeug, an einem fur die Ht:;eresverwaltung wich
tigen Betrieb zu schaffen macht, ohne den Erfolg einer Vernichtung, 
Beschadigung oder Hinderung zu erreichen, gefahrdet und ist wegen des 
vollendeten Deliktes zu bestrafen 3. Auch im Versuch einer bloB en Ge
fahrdung kann schon eine Gefahrdung liegen. Es hangt nur davon ab, 
wie weit man den Gefahrbegriff faBt. Eine gewisse Uberspannung der 
beiden Tatbestande kann nicht geleugnet werden. 

4. Die Strafdrohungen sind abgestuft. Auf die vorsatzliche umnittel
bare StOrung oder Gefahrdung steht Zuchthaus nicht unter 3 Jahren, 
auf die vorsatzliche mittelbare Zuchthaus oder Gefangnis nicht unter 
6 Monaten. Die Ziff. 3 sieht vor, daB in schweren Fii.llen auflebenslanges 
Zuchthaus und in Kriegszeiten 4 auch auf Todesstrafe erkannt werden 
kanns. 

In Ziff. 4 ,vird die fahrlassige Tat mit Gefangnis bedroht. Beim Fahr-

trieben, z. B. Konservenfabriken, Schuhfabriken); Demoralisierung der iiffentlichen 
Meinung. Vgl. dazu Prot. II. ExpKOJ;n. 5, 106ff., ferner auch StGB. Art. 239 mit 
den Eriirterungen oben § 87 IV, namentlich IV 3; SCHNORF: 6lff. 

1 Beispiel mit Kritik von LANG: Prot. II. ExpKom. 4, 412f.: 1st eine Protest
versammlung gegen die Fortsetzung eines Krieges als Stiirung der iiffentlichen Ord
nung im Sinne von Art. 86 Ziff. 2 zu betrachten? 

2 Zu diesem SchluB gelangt HUBER mit dem Hinweis auf die in den Ziff. 1 und 2 
genannten Beispiele: Prot. II. ExpKom. 4,398. 

3 Vgl. WEBER: 102, der das nicht geniigend erkannt hat. Zu den Momenten 
der Stiirung und Gefiihrdung zutreffend COMTESSE (Lit. ZU § 103): 118ff. 

4 Kriegszeiten: MiIStG. Art. 5. 
5 Die VO. des Bundesrates vom 28. Mai 1940 (Eidg. GesSlg. 56, 525ff.) hat in 

Abiinderung des MiIStG. bestimmt, daB nicht nur in Kriegszeiten, sondern auch in 
Zeiten des "gegenwiirtigen" Aktivdienstes die Todesstrafe ausgesprochen werden 
kann (Art. 6 Ziff. 1 lit. a); TRUSSEL: Z.54, 239. - Vgl. noch Art. 8 der Straf
vorschriften vom 24. Juni 1938 fiir den passiven Luftschutz (GesSlg. 54, 697ff.): 
Zerstiirung oder Beschiidigung der Einrichtungen; Stiirung oder Gefiihrdung der 
Ubungen. Dazu FROHLICH: 94ff. (biirgerliches Strafrecht und biirgerliche Gerichts
barkeit (Art. 12); geringere Strafdrohungen). 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Hiilfte. 42 



654 § 105. Verratsdelikte nach Militarstrafrecht. 

lassigkeitsdelikt darf weder die Starung oder Gefahrdung der Reeres
unternehmungen, nooh die in den Beispielen genannte sohadigende Rand
lung vom Wissen und Willen des Taters erfaBt sein 1. 

5. Als ein Ausschnitt aus dem allgemeinen Verratstatbestand des 
Art. 87 ist die besondereBestimmung des Art .89 iiber landesverraterisohe 
Naohriohtenverbreitung zu betraohten2. Das Gesetz hat den Tat
bestand dem Art. 87 entspreohend geformt. Auoh hier ist Voraussetzung, 
daB Truppen zum aktiven Dienst aufgeboten sind und, wie in Art. 87, 
Tatumstand, daB der Tater die Unternehmungen des Reeres stort oder 
gefahrdet. Die Starung oder Gefahrdung gesohieht duroh Verbreitung 
un wah r er Naohrichten 3. Das ist ein Sonderfall, den man auoh unter 
die Worte "Storung der offentliohen Ordnung" im Sinne von Art. 87 
Ziff. 2 unterbringen konnte. 

Der Tonliegt auf dem Adjektiv un w ahr und beim Vorsatzdelikt muB 
der Beweis geleistet werden, daB der Tater sioh der Unwahrheit bewuBt 
war und duroh seine AuBerungen die Heeresunternehmungen storen oder 
gefahrden wollte. Das gibt dem Delikt seine Sohwere, maoht es zu einem 
Verratsverbreohen. Unter Verbreiten ist die Mitteilung an einen gro
Beren Personenkreis, z. B. duroh die Druokerpresse oder in einer Versamm
lung; zu verstehen (vgl. oben § 33 III 1). Die vertrauliohe AuBerung 
gegeniiber einer einzelnen Person erfiillt den Tatbestand nioht. Die Straf
drohung lautet, niedriger als in Art. 87, beim Vorsatzdelikt auf Zuoht
haus oder auf Gefangnis nioht unter 2 Monaten. Das Fahrlassigkeits
delikt ist mit Gefangnis bedroht. Bei ihm gilt das oben zu 4 Gesagte. 
Der Tater ist ein leiohtsinniger Sohwatzer. Er hatte die Mogliohkeit ge
habt, sioh zu orientieren und hat es nioht getan. 

In der II. Expertenkommission wurde in diesem Zusammenhang nooh 
iiber einen weiteren Tatbestand: Verbreitung von Naohriohten entgegen 
dem Verbot einer zustandigen (militarisohen oder biirgerliohen) Behorde 
beraten. Das sollte sioh auf wahre Naohriohten beziehen, duroh deren 
Verbreitung ebenfalls Heeresunternehmungen gestort oder gefahrdet wer
den konnen 4. Der Tatbestand, ein Ungehorsamsdelikt, ist nioht in das 
Gesetz iibernommen worden. Das kann eine Liioke sein, die aber duroh 
den Blankettatbestand des Art. 107 MilStG.: Ungehorsam gegen all-

1 Dher Fahrlassigkeitsfalle COMTESSE: a. a. O. 124. 
2 HUBER: 31 und 57 hatte die Verhreitung unwahrer Nachrichten in den all

gemeinen Verratstathestand eingeftigt. Die Herausliisung erfolgte durch die II. Exp
kom. Prot. 4, 409ff.; 5, lOSff. - iller das Verhaltnis des Art. S9 zum Tathestand 
der Verbreitung unwahrer Nachrichten nach MilStG. Art. 102 COMTESSE: a. a. O. 
125f. 

3 Beispiele: Unwahre Nachrichten tiher Mobilisation, Aufmarsch und Be
wegungen der Armee, Starke der Truppen an einzelnen Orten; Prot. II. ExpKom. 
V,109. 

4 Prot. II. ExpKom. 5, 24f., 10Sff. 
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gemeine Anordnungen geschlossen werden kann 1. Dazu kommt der in 
Art. 3 der bundesratlichen YO. vom 28. Mai 1940 betreffend Abanderung 
und Erganzung des MiIStG. geschaffene Tatbestand der Geriichte
macherei 2. Er trifft das Aufstellen und Verbreiten von Geriichten und 
unwahren Behauptungen, durch welche die Bevolkerung in Unruhe ver
setzt wird 3. Bei der Aufstellung und Verbreitung von Geriichten kann 
es sich auch um Wahres handeln. Die Geltung des Tatbestandes ist 
auf die Zeit des gegenwartigen Aktivdienstes beschrankt. Neben der 
Landesverteidigung solI er auch die Neutralitat schiitzen. Um ein Ver
ratsdelikt kann es sich aber, schon im Hihblick auf die niedrige Straf
drohung - Gefangnis, in leichten Fallen disziplinarische Bestrafung -, 
n icht handeln. 

6. In naher Beziehung zu den in Art. 87 umschriebenen Grundtat
besta,nden des sog. militarischen Landesverrats steht dagegen Art. 97 des 
MilStG:: Verletzung von Lieferungsvertragen4• Das Gesetz hat 
den Tatbestand zwar nicht in den mit dem Worte "Verraterei" bezeich
neten Unterabschnitt, sondern im Abschnitt "Schwachung der Wehr
kraft" eingefiigt. Aber der Zusammenhang mit den bereits erorterten 
Verratereidelikten wird darin offenbar, daB der vertragsbriichige Liefe
rant von Heeresbediirfnissen in hohem MaBe die Unternehmungen des 
Heeres storen oder mindestens gefahrden kann. Dieses in den Art. 87 
und 89 hervorgehobene Moment nennt der Art. 97 allerdings nicht. Eine 
Starung oder Gefahrdung braucht daher nicht bewiesen zu werden. Aber 
darin liegt keine Einschrankung, sondern eine Erweiterung der Tragweite 
desTatbestandes. Esstehtnichtsentgegen,den treulosen,mit Vorsatz han
delndenLieferanten als Verrater an der Landesverteidigung zu bezeichnen. 

Die Grundlage des Tatbestandes besteht darin, daB der Staat, der 
Bund oder ein Kanton, durch eines seiner Organe einen Vertrag iiber die 
Lieferung von Heeres bed iirfnissen abgeschlossen hat. Darunter ist 
alles zu verstehen, was fiir das schweizerische Heer und den miIita
rischen Betrieb notwendig ist: Waffen, Sanitatsmaterial, Kleider, 
Schuhe, Lebensmittel, Zug- und Reittiere, Fourage usw. 5 • Wann der 

1 Besonders geordneter, schwerer Fall die Verletzung militarischer Geheimnisse 
nach Art. 86; unten IV. 

2 Dariiber OOMTESSE: a. a. O. 50ff. 
3 Jetzt neue, erweiterte Fassung durch Art. 2 der VO. yom 4. August 1942 

(GesSlg. 58, 74lff.):"Wer vorsatzIich oder fahrlassig Geriichte oder unwahre Be
hauptungen aufstellt oder verbreitet, die geeignet sind, die Bevolkerung in Unruhe 
zu versetzen." 

4 Auch dieser Tatbestand war in den Entwiirfen zum StGB. (E. 1918 Art. 242) 
enthalten und wurde dann in das MiIStG. iibernommen. Beratung: Prot. II. Exp
Kom. 4,417 ff. ; 5, 112ff. Uber auslandisches Recht und die Entwicklungim schweize
rischen Recht LOCHER: 15ff. 

5 Alles, was durch den AbschluB von Lieferungsvertragen sich als fiir die Armee 
notwendig erweist; LOCHER: 29ff., 34ff.: Lieferungsvertrage als SachleistungB-

42* 
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Vertrag, fiir den die obligationenrechtlichen Regeln gelten miissen, zum 
Ab3chluB kam, ist unwesentlich. Wesentlich ist dagegen, daB die Ver
tragsverletzung in einer Zeit, da Truppen zum aktiven Dienste auf
geboten sind, erfolgte. Nicht erforderlich ist, daB der Vertrag im Hin
blick auf eine Aktivdienstzeit zustande kam. Fiir die Erfiillung des Tat
bestandes ist allein der Zeitpunkt der Falligkeit der Lieferung maB
gebend, nicht der Zeitpunkt, an dem das Lieferungsbediirfnis entstand 1. 

Als Tater steht in der ersten Linie der Lieferant, der den Vertrag 
abgeschlossen hat. Die Ziff. 2 des Art. 97 stellt unter die gleichen Straf
drohungen iiberdiesUnterlieferanten, Vermittler undAngestellte, 
"die die Verletzung des Vertrages verschulden". Diese Personen haben 
nicht mit dem Staat kontrahiert, sie sind nicht seine Lieferanten, den 
Haupttatbestand gemaB der Ziff. 1 erfiillen sie nicht. Aber sie lassen den 
dem Staat vertraglich verpflichteten Lieferanten schuldhaft im Stich 
mit der Wirkung, daB dieser nicht erfiillen kann. 1st diese Sachlage klar, 
so trifft die Unterlieferanten usw. allein, nicht aber den "Lieferanten" 
die Strafe. Moglich ist dagegen auch ein schuldhaftes Zusammenwirken 
des Lieferanten als Tater mit Unterlieferanten, Vermittlern oder An
gestellten als Gehilfen 2. 

Beim V orsatzdelikt besteht die Handlung des Lieferanten darin, 
daB er mit Wissen und Willen in einer Aktivdienstzeit den von ihm ge
schlossenen Vertrag iiber Lieferung von Heeresbediirfnissen nicht - odeI' 
wie das G. hinzufiigt - nicht gehorig erfiillt3. Die Ankniipfung an den 
Text in Art. 97 1 des OR. ist offensichtlich, die Bedeutung der Nicht
erfiillung nicht andel's als im Zivilrecht zu verstehen. Zwischen Nicht
erfiillung und nicht gehoriger Erfiillung mag man einen, unter Umstan
den bei del' Strafzumessung zu beriicksichtigenden graduellen Unter
schied erblicken. Abel' eine bloB teilweise Vertragserfiillung ist schlieB
lich immer Nichterfiillung. - Die in del' Ziff. 2 genannten Tater handeln 
vorsatzlich, wenn sie im BewuBtsein, daB es sich urn die vertragliche 
Lieferung von Heeresbediirfnissen handelt, die als Unterlieferanten odeI' 
Vermittler dem "Lieferanten" gegeniiber eingegangenen Verpflichtungen 
nicht einhalten odeI' als Angestellte Auftrage und Weisungen des Liefe
rant en in einer Weise miBachten, die cine Vertragsverletzung zur Folge 
hat 4 • 

vertrage zu verstehen; vor aIlem Kaufvertrage, aber auch Miete, Leihe und 'Verk
vertrage, nicht Vertrage uber Arbeitsleistungen; vgl. dazu WEBER: 85ff. auch 
DUBms: Prot. II. ExpKom. 5 112. 

1 Gut LOCHER: 54f. 63. 
2 LOCHER: 40f: 5lf. 76ff. 84ff.; WEBER: 90f. 
3 Der Vorsatz muB aIle Momente umfassen, auch daB Heeresbedurfnisse 

auf dem Spiel stehen; nicht richtig WEBER: 89 (Wissen darum, daB der Vertrag 
sich auf Heeresbedurfnisse bezieht, nicht erforderlich). 

4 LOCHER: 66 ff. 
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Die Strafdrohung fUr das Vorsatzdelikt lautet auf Zuchthaus bis zu 
5 Jahren oder auf.Gefangnis. Die Beweggriinde der Tat konnen in ver
schiedener Richtung gehen. 1st das Motiv Gewinnsucht, so soil der 
Richter gerade bei diesem Delikt auch auf BuBe erkennen (Art. 351). -
Die FahrIassigkeit ist mit Gefangnis bedroht. Die ungewohnliche 
Fassung in Ziff. 1 II: "Liegt der NichterfiiIlung Fahrlassigkeit zu
grunde" an Stelle des iiblichen "Handelt der Tater fahrlassig" ist damit 
zu erklaren, daB in jeder Art von Nichterfiillung eine UnterIassung 
liegtl. Sie kann dem Lieferanten oder einer der in der Ziff. 2 genannten 
Personen zur Last fallen. 

Tater einer Vertragsverletzung aus Art. 97 werden vornehmIich Zivil
personen sein. Die Zustandigkeit der Militargerichtsbarkeit ergibt sich 
aus Art. 3 Ziff. 1 und Art. 218 des MilStG. 

III. Durch das sog. Anpassungsgesetz von 1941 2 wurde mit dem 
Randtitel Sabotage als Art. 86 his ein neuer Sammeltatbestand in das 
MilStG. eingefiigt. Unter der gleichen Bezeichnung hatte schon die YO. 
des Bundesrates vom 28. Mai 1940 (GesSlg.56, 525ff.) in Art.2 ent
sprechende, aber in der Folge nicht als ausreichend betrachtete Bestim
mungen geschaffen. Die Beziehung zum Art. 87 (militarischer Landesver
rat) ist offensichtlich, das Verhaltnis zu ihm nicht leicht zu bestimmen. 
Von entscheidender Bedeutung ist, daB, wahrend Art. 87 nur zu Aktiv
dienstzeiten zur Geltung kommt, die militarrechtlichen Sabotagebestim
mungen des Art. 86 his zu allen Zeiten gegeniiber Jedermann 
gelten sollen (MilStG. Art. 2 Ziff. 8 in der Fassung des Anpassungs
gesetzes). 

Der Art. 86 his trifft drei Gruppen von Handlungen, fur die gemein
sam gilt, daB der Tater durch sein Verhalten wissentlich die Landes
verteidigung beeintrachtigen oder gefahrden muB3. 

1. Nach Abs. 1 ist strafbar, wer dem Heere dienende Anlagen oder 
Sachen vernichtet, beschadigt oder in ihrer Verwendung gefahrdet. Das 
entspricht Handlungen, die in Art. 87 als Beispiele genannt werden. Es 
sind Sachbeschadigungen und -gefahrdungen. Da sie besonderer Art 

1 Andere Erklarung bei LOCHER: 7lf., der Fahrlassigkeit nur mit Bezug auf 
die Nichterfullung des Vertrages annimmt, daneben aber fUr die Strafbarkeit das 
Wissen darum, daB es sich urn einen Vertrag zur Lieferung von Heeresbedurfnissen 
handelt, fordert. Sollen Lieferanten oder auch ein "Angestellter" straflos bleiben, 
weil sie aus Fahrlassigkeit die Tatsache, daB Heeresbedurfnisse auf dem Spiel 
stehen, nicht beachteten oder nicht berucksichtigten? 

2 BGes. vom 13. Januar 1941 betreffend Anpassung des Militarstrafgesetzes 
und der Militarstrafgerichtsordnung an das schweizer. Strafgesetz buch (GesSlg. 57, 
1269ff.); E. und Botschaft: BBI. 1940, 997ff. - Zum Sabotagetatbestand 
COMTESSE: a. a. O. 125ff. 

3 Ahnliche Redaktion wie bei zahlreichen gemeingefahrlichen Delikten, z. B. 
G. Art. 221 II, 223 Ziff. 1 I; MilStG. Art. 161 Ziff. 1 I, 165 Ziff. 1 1. Uber das 
Gesetzgebungstechnische zu Art. 86 his COllITESSE: 128ff. 
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sind, geht Art. 86 bis I dem Art. 73 (MiBbrauch von Heeresmaterial) und 
dem Art. 135 (Sachbeschadigung) vor. 

2. In Abs. II wird die Hinderung, StOrung oder Gefahrdung der 
Tatigkeit einer Behorde oder eines Beamten als Sabotage bezeichnet -
immer unter der Voraussetzung, daB in ihr eine Beeintrachtigung oder 
Gefahrdung der Landesverteidigung liegt. Das hebt den Art. 86 bis ab 
von ahnlichen Tatbestanden des biirgerlichen Strafrechts, namentlich 
den Art. 285 Ziff. 1 und 286 des G. (Hinderung von Amtshandlungen); 
unten § 114 I und II. 

3. Der Sabotage macht sich ferner schuldig, wer Bekleidungs- oder 
Ausriistungsgegenstande oder Abzeichen der schweizerischen Armee oder 
ihrer Hilfsorganisationen (rechtswidrig) hersteilt, sich verschafft, auf
bewahrt, verwendet oder einem anderen iibergibt (Abs. III) 1. Vor allem 
bei dieser Gruppe wird der Zusatz, daB der Tater dadurch die Landes
verteidigung beeintrachtigt oder gestort haben muB, von ausschlaggeben
der Bedeutung. Nicht Sabotage im Sinne des Art. 86 bis veriibt, wer 
unberechtigt die Uniform tragt, um sich z. B. Kredit zu verschaffen (Be
trug) oder, was auch schon vorkam, um seinem Madchen zu imponieren. 
Diese Faile sind nach Art. 331 des StGB. mit Haft bis zu 8 Tagen oder 
mit BuBe zu bestrafen; unten § 109 V 2. 

Der falsche Uniformtrager, der sichBefehlsgewalt anmaBt, macht sich 
auBer aus Art. 86 bis noch aus Art. 69 des MilStG. strafbar. 

4. Es steht nichts entgegen, auch die Bestimmungen des Art. 86 bis 

zu den Verratsdelikten - in einem weiteren Sinne - zu ziihlen. Die 
Strafdrohung lautet auf Gefiingnis, in schweren FiiIlen auf Zuchthaus. 
Eine Vergleichung des Art. 86 bis mit Art. 87 ergibt, daB wohl die mei
sten, wenn nicht aIle der in Art. 86 bis beschriebenen FiiIle auch unter 
die Handlungen gemaB Art. 87 subsumiert werden konnen. Wer die 
Landesverteidigung beeintriichtigt oder gefiihrdet, wird regelmiiBig auch 
die Unternehmungen des Heeres unmittelbar oder mittelbar storen oder 
gefiihrden; oben II 1 und 2. Daraus ergibt sich der SchluB, daB in Zeiten 
des Aktivdienstes und erst recht im Kriege Sabotageakte in der Regel 
nach den schwereren Strafbestimmungen des Art. 87 zu beurteilen sind. 

Auf einen Unterschied in der Fassung der beiden Artikel ist noch auf
merksam zu machen: Nach Art. 87 Ziff. 1 und 2 ist dem Tiiter nachzu
weisen, daB er vorsiitzlich, mit Wissen und Willen, die Heeresunterneh
mungen gestort oder gefiihrdet hat. Art. 86 bis erfordert den Vorsatz 
nur mit Bezug auf die in den Abs. I-III genannten Handlungen und 

1 Vgl. Art. 23 lit. f der Ordnung der Gesetze und Gebrauche des Landkrieges 
(Ausgabe des Bundesrates von 1939): Verbot des MiBbrauchs der militarischen 
Abzeichen oder der Uniform des Feindes. Das setzt allerdings den Krieg voraus. 
Dann aber ware nicht mehr Art. 86 bis, sondern Art. 87 Ziff. 1 anzuwenden. Vgl. 
auch noch TRUSSEL: Z. 54, 245f. 
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liiBt es am Wissen darum, daB dadurch die Landesverteidigung beein
trachtigt oder gefahrdet wird, genug sein. Praktisch kommt diesem 
Unterschied kaum groBe Bedeutung zu. Wer bei einer Sabotage das 
Wissen um die Beeintrachtigung hat, wird sie bei seinem Handeln regel
maBig auch billigend in Kauf nehmen. 

IV. Art. 86 des MilStG., die Bestimmung uber die Verletzung ruili
tarischer Gebeirunisse, ist die militarrechtliche Parallele zu Art. 267 
Ziff. 1 I des burgerlichen StGB; oben § 104 IV 1. Wahrend aber der Tat
bestand in Art. 267 nur den Geheimnisverrat erfaBt, wendet sich der 
Art. 86 des MilStG. auch gegen die Geheimnisausspahung, die Mili
tarspionage. 

Auch diese Bestimmung wurde aus dem E. 1918 des StGB. (Art. 234) 
in das MiIStG. hinubergenommen, weil jeder Tater, auch in Friedens
zeiten, unter dem militarischen Recht stehen soIl (MiIStG. Art. 2 Ziff. 8). 

1. Die Ziff. 1 I trifft das Vorsatzdelikt der Spionage, das Aus
spahen von Tatsachen, Vorkehren, Verfahren oder Gegenstanden, die 
mit Rucksicht auf die Landesverteidigung geheim gehalten werden. Das 
Ausspahen muB geschehen, urn das Geheimnis einem fremden Staate, 
des sen Agenten oder der Offentlichkeit bekannt oder zuganglich zu 
machen 1. Diese Absicht muB bewiesen werden. Sie ist fUr den Spion 
typisch 2. Darin liegt der Hauptunterschied zwischen Art. 86 und 106 des 
MilStG.; unten 6. 

Was als militarisches Geheimnis (faits tenus secrets dans l'inMret de 
la defense nationale) zu betrachten ist, laBt sich nicht im Gesetz be
stimmen. Der Richter hat die Umstande des Einzelfalles zu prufen und 
zu wurdigen 3. 

Die Ausdrucke "spionieren" (espionner) und "ausspahen" gehen 
sprachlich auf die gleiche Wurzel zuruck 4. Sie bedeuten im Bereich des 
Art. 86, daB der Tater mit oder ohne Auf trag eines fremden Interessenten 

1 Die Bestimmung entspricht im wesentlichen dem Vorschlag von HUBER: 56. 
Dazu Prot. II. ExpKom. IV, 397, 404ff.; V, 96ff.; vgl. ferner schon die VO. des 
Bundesrates vom 6. August 1914 (GesSlg. 30, 37Off.), Art. 3 Ziff. 1; EMStG. von 
1918, Art. 87 und dazu StenBull. StR. 1921, 454, NR. 1925, 425f.; MilStG. von 
1851, Art. 42 lit. a-c und Art. 43 (friiheres Spionagerecht). Ausfiihrlich zul' Ent
wicklung MAHLER: 119ff. 

2 So auch MAHLER: 96ff. (die Absicht des Spions als Merkmal des Spionage
begriffs). 

3 Zum Geheimnisbegriff und zur Tl'agweite del' Begriffe Agent eines fremden 
Staates, Offentlichkeit, bekannt oder zuganglich machen oben § 104 IV 1. -
MAHLER: 21f., 47ff., 62ff. (Objekte del' Spionage; Geheimnisbegriff). EMKG. 
1936ff., Nr. 58, 89. 

4 MAHLER: 15 (Althochdeutsch spehon, spiohon). Der italienische Text 
sagt in Art. 86 scl'utare. Dagegen lautet das Marginale zu Art. 272-274 des biirger
lichen StGB. spionaggio. Vgl. Art. 29 del' Ol'dnung der Gesetze und Gebrauche 
des Landkrieges (Ausgabe des Bundesrates von 1939): Begriff des Spions. 
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(Staates), aber jedenfalls zu dessen Gunsten ein die Landesverteidigung 
betreffendes Geheimnis erkundet. Eine Erweiterung liegt darin, daB die 
Erkundung auch darauf gehen kann, das Geheimnis an die Offentlich
keit zu bringen. Dann wird es auBer der Offentlichkeit im eigenen Land 
auch dem fremden Staat zuganglich. Diese Erklarung der Spionage 
rechtfertigt ihre Einordnung bei den Verratsdelikten 1. 

2. Das Ausspahen muB Tatsachen betreffen, die mit Rucksicht 
auf die Landesverteidigung geheim gehalten werden 2. Das konnen 
nicht nur rein militarische, sondern auch politische und wirtschaftliche 
Tatsachen sein, die fUr die Landesverteidigung von Bedeutung sind, z. B. 
Verhaltnisse in der Metall-, der N ahrungsmittel- und der Textilindustrie 3. 

Gerade daraus ergibt sich auch, daB Art. 86 zu eng ist, wenn er nur 
Geheimnisse erfaBt. Auch nicht geheime, aber "unerkannte", nicht 
offenkundige Tatsachen, z. B. die Ernahrungslage, die Volksstimmung 
in einem Lande konnen geeignete Spionageobjekte sein 4. 

3. Mit der gleichen Strafdrohung - Zuchthaus -, die fur den Spion 
vorgesehen ist, trifft Art. 86 Ziff. 1 II den mit Vorsatz handelnden Ge
heimnisverrater. Er kennt die geheim zu haltenden Tatsachen und 
gibt sie einem fremden Staate, dessen Agenten oder Offentlichkeit preis. 
Er ist, z. B. als Beamter oder als Offizier, Geheimnistrager. - Der Spion, 
der zunachst ein Geheimnis ausgespaht hat und es dann dem fremden 
Staat oder der Offentlichkeit preisgibt, ist nur aus Abs. I, nicht auch 
noch aus Abs. II zu bestrafen. Konkurrenz (MilStG. Art. 49) ist nicht 
anzunehmen. Die Verhaltnisse liegen gleich wie z. B. bei dem Geld- oder 
dem Urkundenfalscher, der seine Falschung selbst verwendet. Man mag 
in allen sol chen Fallen von an sich strafloser Nachtat reden, was aber 
nicht ausschlieBt, daB die Erreichung des Zweckes, den sich der Spion 
gesetzt hat, bei der Strafzumessung berucksichtigt werden kann. 

Die Frage der Vollendung hangt damit zusammen: Die Spionage 
(Abs. I) ist vollendet, wenn der Tater mit der Absicht der Preisgabe ein 
Geheimnis ausgespaht hat. Solange die Preisgabe nicht erfolgt ist, ist 

1 Dabei wird nicht verkannt, daB das Eindringen in ein Geheimnis, rue 
Spionage, und das Preisge ben eines Geheimnisses, der Verrat, zwei verschiedene, 
auseinanderzuhaltende Vorgange sind. Wer aber ausspaht, urn preiszuge ben, 
kann seiner Tendenz und seiner Gesinnung nach als Verrater bezeichnet werden. 
Zu diesen Fragen, teilweise abweichend, namentlich MAHLER: 70ff. Nur vom Ver
rat handelt Art.86 Ziff. 1 II; unten 3. Vgl. noch ZUBLIN: 21, 63, 71ff., 14Off.; 
WILDI (Lit. zu § 103): 152ff. 

2 Der VorscWag von HUBER: 56lautete: "Tatsachen ... , deren Geheimhaltung 
fur den Fall eines Krieges oder in Kriegszeiten zum W ohl der Eidgenossenschaft gebo
ten ist." Dazu Kritik Prot. II. ExpKom. 5, 96ff. Vgl. ferner EMKG.1936ff.,Nr. 89. 

3 Gut daruber MAHLER: 17, 117 f. 
4 So namentlich MAHLER: 63ff. mit weiteren einleuchtenden Beispielen. Vgl. 

dazu Art. 274 des burgerlichen StGB. (militarischer ~achrichtendienst); unten 
§ 107 III. 
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die Spionage im Hinblick auf die zu schiitzende Landesverteidigung 
bloBe Gefahrdung. Beim Verrat (Abs. II) vollendet dagegen erst die 
Preisgabe den Tatbestand. 

4. Die Ziff. 2 des Art. 86, die sich sowohl auf die Spionage wie auf 
den Verrat bezieht, enthalt Qualifikationen: 

Werden die Handlungen in Zeiten eines aktiven Dienstes - auBer 
der Kriegszeit - veriibt, so lautet die Strafdrohung auf Zuchthaus nicht 
unter 3 Jahren. 

Auf lebenslanges Zuchthaus kann erkannt werden, wenn del' Spion 
odeI' der Verrater durch seine Handlungen die Unternehmungen des 
Heeres gestart odeI' gefahrdet hat. Das ist die auch in Art. 87 verwendete 
Formel, wobei sowohl eine unmittelbare wie eine mittelbare Starung oder 
Gefahrdung beriicksichtigt werden kann (oben II 1 und 2). Nach den 
Grundtatbestanden del' Ziff. 1 gefahrdet der Tater in jedem Fall die 
Landesverteidigung. Dem gegeniiber fordert die Erschwerung del' 
Ziff. 2 eine Starung odeI' Gefahrdung del' Heeresunternehmungen 1. 

Man mag das als enger auffassen. Die Gefahrdung der Landesvertei
digung - z. B. politisch odeI' wirtschaftlich - kann erfolgen, ohne daB 
damit Heeresunternehmungen beriihrt werden. - Obschon es aus Art. 86 
Ziff. 2 nicht deutlich hervorgeht, daB die bei einer Starung del' Heeres
unternehmungen magliche lebenslange Zuchthausstrafe nur in Zeiten des 
Aktivdienstes wirksam werden kann, ist das anzunehmen. 

In Kriegszeiten kann die Todesstrafe verhangt werden (Ziff. 2 i. f.). -
Die YO. des Bundesrats vom 28. Mai 1940 hat erweiternd bestimmt, daB 
wahrend del' Dauer des zur Zeit bestehenden Aktivdienst-Zustandes in 
jedem Fall auf lebenslanges Zuchthaus odeI' auf Todesstrafe erkannt wer
den kann (Art. 6 Ziff. 1). Das ist als voriibergehendes Notrecht gedacht. 
In das sog. Anpassungsgesetz von 1941 ist die Verscharfung nicht iiber
nommen worden. 

5. Art. 86 Ziff. 3 bedroht die fahrlassige Handlung mit Gefangnis. 
Das kann sich nur auf den Geheinmisverrat, nicht auf die Spionage 
beziehen. Schon das "Ausspahen" vertragt sich kaum mit dem Fahr
lassigkeitsbegriff. VOl' aHem aber erfordert die Spionage die Absicht 
des Taters, ein Geheimnis preiszugeben. 

6. Art. 86 trifft die klassischen Falle der militarischen Spionage und 
des Verrats militarischer Geheimnisse 2• Diese Bestimmungen sind von 

1 Auch hier zeigt sich wieder die Vagheit des Art. 87 (oben II 2). Die die 
Heeresunternehmungen storende oder gefahrdende Tat des Spions oder des Ge
heimnisverraters erfiillt auch den Art. 87. Die Losung muB darin gesehen werden, 
daB .der besondere, in Art. 86 Ziff. 2 enthaltene Tatbestand dem Art. 87 vorgeht. 

2 Dem Art. 86 nachgebildet ist der zum biirgerlichen Strafrecht gehorende 
Art. 7 des Bundesbeschlusses vom 24. Juni 1938 betreffend Strafvorschriften fiir 
den passiven Luftschutz (GesSlg.54, 697ff.). tiber die besondere Spionage im 
passiven Luftschutz FROHLICH: 89ff. 
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einer Anzahl weiterer Vorschriften umgeben, da durch den Art. 86 aHein 
der Schutz militarischer Geheimnisse nicht geniigend gesichert ist: 

Art. 106 des MilStG. tragt den gleichen Randtitel wie Art. 86: Ver
letzung militarischer Geheimnisse. Er ist bei Art. lO6 zutreffen
der als bei Art. 86, fiir den das Marginale: militarische Spionage und 
Geheimnisverrat angezeigt ware. Art. lO6 steht im Abschnitt, der die 
Delikte gegen die Starung der militarischen Sicherheit enthalt. Mit 
Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Gefangnis, in Kriegszeiten schlecht
hin mit Zuchthaus, wird bedroht, wer vorsatzlich Gegenstande, die -
gleich wie in Art. 86 - "mit Riicksicht auf die Landesverteidigung 
geheim gehalten werden", widerrechtlich an sich nimmt, abbildet oder 
vervielfaltigt. Auf Fahrlassigkeit steht Gefangnis oder BuBe. Um Spio
nage oder Verrat handelt es sich nicht, eher um strafliche Neugierde 1. 

Aber Art. 106 hat auch als LiickenbiiBer Bedeutung, wenn ein Spionage
oder Verratsbeweis nicht erbracht werden kann 2. Durch die YO. yom 
28. Mai 1940 hat der Art. lO6 jedoch fiir die Zeit des "gegenwartigen 
Aktivdienstes" eine Erweiterung erfahren, die ibn der Verratsbestim
mung des Art. 86 naheriickt: Strafbar solI auch sein, wer von ihm aus
gespahte oder ihm sonst bekannte Tatsachen, Vorkehren, Verfahren oder 
Gegenstande, die mit Riicksicht auf die Landesverteidigung geheim
gehalten werden, Unberechtigten zuganglich macht oder sonst preis
gibt. Auf die Vorsatztat steht Zuchthaus schlechthin oder Gefangnis 
(Art. 4 Ziff. 1 der VO.). In der Ziff.3 wird ausdriicklich Art. 86 vor
behalten. Damit ist - auf Zeit - ein weiterer Verratstatbestand ge
schaffen worden 3. - Noch ein drittes Mal hat der Gesetzgeber die Be
zeichnung Verletzung militarischer Geheimnisse beim Uber
tretungstatbestand nach Art. 329 des biirgerlichen StGB. verwendet: 
unrechtmaBiges Eindringen in von der Militarbehorde gesperrte Ortlich
keiten; unberechtigtes Abbilden militarischer Anstalten oder Gegen
stande, Vervielfaltigung und Veroffentlichung solcher Gegenstande 4. 

Durch die YO. yom 4. August 1942 iiber Straf- und Verfahrensbestim-

1 ZUBLIN: 158; WILD! (Lit. zu § 103): 156f. 
2 StenBull. StR. 1921, 463f.; MAHLER: 133. Vgl. aueh E MKG. 3, Nr. 86. 
3 Zur Spionagegesetzgebung im weiteren Sinn sind aueh Art. 3 und 4 des 

BGes. vom 24. Juni 1904 (GesSlg. 20, 146ff.) zu zahlen, die die Trainierung von 
Brieftauben aus der Sehweiz naeh dem Ausland oder umgekehrt verbieten. Dazu 
MAHLER: 132 (Naehriehtenubermittlung dureh Brieftauben). 

4 HUBER: 27. - In diesen Rahmen gehoren besondere Bestimmungen be
treffend die Festungsgebiete: BundesbesehluB vom 18. Marz 1937 (GesSlg. 53, 
162ff.), Art. 5 und 6 (Verbot des Photographierens, Zeiehnens usw., der Veroffent
liehung soleher Aufnahmen); Art. 16 und 17 (Strafdrohungen). Ferner VO.yom 
1. Oktober 1937 (GesSlg. 53, 822ff.), Art. 6,11,15,19,20. Dureh die weitere VO. 
vom 8. Juni 1940 (GesSlg. 56, 577f.) wurden diese Bestimmungen ausgedehnt auf 
alle Gebiete, fUr die im Interesse der Landesverteidigung besondere Sieherungs
maBnahmen notwendig sind. 
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mungen zum Schutze der Landesverteidigung usw. (GesSlg. 58, 741f£.), 
Art. 1 lit. c ist "fiir die Zeit des gegenwartigen Aktivdienstes" die Be
urteilung den Militargerichten iibertragen. Aus der Ubertretung ist ein 
Verbrechen geworden. Nach Art. 1 III der genannten VO. kann auf Ge
fangnis, in schweren Fallen auf Zuchthaus erkannt werden. 

Die Abrundung der Spionagegesetzgebung erfolgt durch die Art. 272 
bis 274 des biirgerlichsn StGB (unter § 107) und durch die dem Tat
bestand nach iibereinstimmenden Art. 301 des StGB. und Art. 93 des 
MilStG. iiber sog. internationale Spionage (unten § 123 III). 

§ 106. Verratsdelikte nach Militiirstrafrecht, Fortsetzung. 
Literatur. Angaben zu § 105. - BISLIN: Der unerlaubte Eintritt in fremden 

Militiirdienst als Schwiichung der Wehrkraft, Berner Diss. (1938). - SOHRAMLI: 
Unerlaubter Eintritt in fremden Militiirdienst und Werbung fur fremden Militiir
dienst nach schweizer. Recht, Zurcher Diss. (1941). 

Die drei Tatbestande der Art. 90, 91 und 88 des MilStG. kann man 
unter der Bezeichnung Kriegsverrat zusammenfassen. Sie set2'en in 
jedem Fall voraus, daB die Eidgenossenschaft mit einem anderen Staat 
im Krieg steht. 

1. Landesverraterische Waffenhilfe (Art. 90). Sie war im bisherigen 
Recht durch Art. 36 des BStG. von 1853 erfaBt. Die Ubernahme dieses 
krassesten Falles des Landesverrats in das MilStG. war gegeben 1. Nur 
ein Schweizer kann das Delikt veriiben. Die landesverraterische 
Waffenhilfe ist ein Sonderdelikt. Der Art. 90 umschreibt sie in zwei 
Varianten: Er stellt das Waffentragen in einem Kriege gegen die Eid
genossenschaft voran. Ob der Tater, volkerrechtlich und kriegsrechtlich 
gesehen, ein regularer oder irreguliirer Kampfer ist, macht fUr die 
Anwendung des Art. 90 keinen Unterschied. 1m letzteren Fall ist da
gegen noch die Anwendung der Franktireur-Bestimmung des Art. 88 
(unten III) in Erwagung zu ziehen. AuBer dem Waffentragen (port 
d'armes), der eigentlichen Waffenhilfe, nennt Art. 90 iiberdies den Ein
tritt in ein feindliches Heer. Das umfaBt auch die Betatigung in 
einem nichtkombattanten Dienst. Ob der Eintritt, die Eingliederung in 
eine Heeresorganisation, Z. B. als Hilfsdienstpflichtiger, Wagenfiihrer, 
Arbeiter in Mil it arwerkst iitten , gegeben ist, muB im Einzelfall gepriift 
werden 2, ebenso das Verhaltnis des Art. 90 zum Allerweltstatbestand des 

1 VE. MilStG. Art. 78; E. Art. 91; auch E. 1918 biirgerliches StGB. Art. 237. 
HUBER (Lit. zu § 105): 14ff., 55; Prot. II. ExpKom. 4, 396f., 400ff.; WEBER (Lit. 
zu § 105): 78ff., 111£. 

2 Vgl. den in Art. 94 verwendeten Ausdruck: "Eintritt in fremden Militiir
dienst" und die weite, diesem Begriffvom MKG. gegebene Auslegung: E. 3, Nr. 24 
(jede Dienstleistung bei einer dem Heere zugehorigen oder angegliederten Organi
sation, auch Dienst hinter der Front); siehe auch WEBER: 82f.; SOHRA1ILI: 52ff. 
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Art. 87. Auch die Beziehung zu Art. 94 (Fremder Militardienst), dernicht 
mehr zu den Verratsdelikten zu zahlen ist, muB dann untersucht werden, 
wel1l1 Zweifel dariiber bestehen, ob die Eidgenossenschaft sich mit dem 
betreffenden fremden Staat im Kriege befindetI. - Dem Eintritt in ein 
feindliches Reer steht das Verbleiben gleich. 

Der in Art. 90 eingefiigte Zusatz, daB der Tater seine Waffenhilfe 
leistet, "ohne dazu gezwungen zu sein", sagt im Grunde Selbstverstiind
liches. Coactus non voluit. Auch ein Notstand (MilStG. Art. 26 Ziff. 1) 
kalID gegeben sein. Der Zusatz erfolgte mit Riicksicht auf Schweizer, 
die auch Biirger eines anderen Landes sind. Auch der Doppelbiirger wird 
aber, wel1l1 er im feindlichen Reer tatig ist, dann nicht von Strafe befreit 
wenn er aus freiem EntschluB sich im Krieg gegen die Schweiz zur Ver
fiigung gesteIlt hat 2. - Die Strafdrohung des Art. 90 lautet auf Tod oder 
Zuchthaus. Bei der landesverrateriscben Waffenhilfe ist besonders auch 
Art. 9 des MilStG. (Strafbarkeit auch der im Ausland veriibten Tat) zu 
beachten. Derlandesverraterische Schweizer, der in schweizerische Ge
fangenschaft gerat, ist nicht als Kriegsgefangener zu behandeln, sondern 
aus Art. 90 zu bestrafen 3. 

II. Die Begiinstigung des Feindes (Art. 91). Jedermann kann Tater 
sein. Das MilStG. von 1851 nannte zahlreiche FaIle in breiter Kasuistik 
(namentlich Art. 42 lit. d, f, g, auch Art. 44 lit. h). Eine umfassende 
brauchbare Formulierung des Tatbestandes gelingt kaum4 . Der Art. 91 
enthalt, abschlieBend, drei Tatbestiinde: 

1. Die Uberlieferung von Gegenstiinden, die der Landesverteidigung 
dienen, an den Feind (Ziff. 1 I). Als Feind ist hier nicht nur die feind
liche Reeresmacht, sondern auch die Bev61kerung des gegnerischen 
und dort Zitierte; BISLIN: 34ff. mit der kaum zutreffenden Annahme (36), daB auch 
die im Auf trag einer auslandischen militarischen Behorde erfolgende Spionage 
Militardienst sei. In diesem FaIle ist Art. 86 des MiIStG. auch auf den Schweizer, 
anzuwenden. 

1 "im Krieg" gemaB Art. 90 ist enger als "in Kriegszeiten", wenigstens wenn 
man MilStG. Art. 5 (unmittelbar drohende Kriegsgefahr) mit in Betracht zieht. -
Zu dem hier nicht weiter zu erorternden Art. 94 BISLIN: passim; SCHRXMLI: 38ff.; 
WEBER: 79ff. 

2 Dazu Prot. II. ExpKom. 4, 40lff.; WEBER: 111£. - Bei Art. 94 MilStG. 
(Fremder Militardienst in einem Staat, mit dem die Schweiz nicht im Krieg steht) 
mag man zugunsten des Doppelbiirgers anders iiberlegen. Eine VO. vom II. Juni 
1940 (GesSlg. 56, 579) bestimmt, daB auf den Schweizer, der die StaatsangehOrig
keit eines anderen Staates besitzt und wahrend der Dauer des gegenwartigen Aktiv
dienstes in der Armee dieses Staates Militardienst leistet, Art. 94 nicht anwendbar 
ist. Die analoge Anwendung dieses Satzes bei Art. 90 soIlte aber nicht zugelassen 
werden. Uber die militarrechtliche SteIlung des Doppelbiirgers BISLIN: 59ff. (mit 
weiterem Material). 

3 HUBER: 15. 
4 Der Vorschlag von HUBER: 56: "Wer im Kriege (durch Dienste oder Liefe

rungen) den Feind begiinstigt" ist zu unbestimmt. Er kniipfte an Art. 37i. f. des 
BStG. von 1853 an. 
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Landes zu betrachten 1. Nicht nur Gegenstande, die dem Heere, sondern, 
in einem weiteren Sinn, der Landesverteidigung dienen, kommen in 
Betracht. Das konnen auch Lebensmittel, Textilien, Brennstoffe usw. -
wirtschaftliche Landesverteidigung - sein. Ul::erliefern heiBt hier in die 
Hande spielen. Das kann auch durch eine Unterlassung geschehen. 

2. Der Tatbestand in Ziff. 1 II: Begiinstigung des Feindes durch 
Dienstleistungen oder Lieferungen ist wiederum bedenklich vag. Den 
Feind begiinstigen heiBt, den Unternehmungen des Feindes Vorschub 
leisten, ihm einen Vorteil verschaffen 2. Begiinstigende Dienstleistung 
ist auch die Spionage zugunsten des Feindes. Sie kann hier nicht gemeint 
sein, weil fiir sie die scharferen Bestimmungen des Art. 86 zutreffen. Da
gegen umfaBt die Bestimmung z. B .die Fiihrung einer feindlichen Truppe, 
ferner die Leistung wirtschaftlicher, eventuell politischer Dienste, die 
das eigene Land schadigen oder gefahrden und dem Feind niitzen 3. 

Klarer ist der Ausdruck: den Feind durch Lieferungen begiinstigen: 
Lieferung von Waffen und anderen Bedarfsartikeln an den Feind, Handel 
treiben mit ihm. Wie hier die Abgrenzung des Abs. II von Abs. I (" Gegen 
stande iiberliefern") zu finden ist, laBt sich freilich schwer feststellen 4. 

3. Deutlicher ist der Tatbestand in Abs. III, die finanzielle Be
giinstigung des Feindes. Strafbar ist, wer bei einer Anleihe eines mit der 
Schweiz im Kriege befindlichen Staates mitwirkt oder auf sie zeichnet 5. 

Das Mitwirken - im franzosischen Text participer, im italienischen besser 
cooperare - bezieht sich auf den Bankier, der bei der Vorbereitung einer 
Anleihe tatig ist, ferner eine Anleihe oder einen Anleihensteil iibernimmt, 
um sie beim Publikum unterzubringen. Die Bestimmung trifft auch den 
in der Schweiz wirkenden auslandischen Bankier, ebenso wie den im 
Ausland tatigen Schweizer Bankmann (MilStG. Art. 9). Tater ist auch 
jeder Anleihezeichner im Inland und der Schweizer im Ausland. Ent
scheidend ist in allen Fallen nur, daB die Schweiz mit dem die Anleihe 

1 WEBER: 38 und 51ff. (zurn ganzen Artikel). 
2 Nicht jede Vorteilsverschaffung. Eine "Lieferung" niitzt vielleicht der 

Sehweiz und dern Feind. Entscheidend ist, ob dern Feind rnehr Nutzen zukornrnt 
als der Eidgenossenschaft; WEBER: 40f. Das fiihrt freilich zu spitzigen Abwa
gungen. 

3 Erlaubt sein rniissen Sanitatsdienste, Leistung von Kontributionen, die ein 
Okkupationsheer verlangt, personliche Dienstleistung von Bearnten und Privaten, 
die eine Okkupationsrnacht fordert. Hier kiinnen auch die StrafausschlieBungs
griinde des Zwangs und des Notstandes von Bedeutung sein; HUBER: 31; WEBER: 
63ff. 

4 Liisungsversuch bei WEBER: 53f., wonach sich der Abs. I nur auf "unbeweg
lie he Verteidigungsgegenstande" (Festungen, Lager, Munitionsdepots usw.) beziehen 
solI. Das ergibt sich jedoch nicht aus dem Text. 

5 Bei der Beratung des Artikels ist nur dieser Tatbestand ausfiihrlicher eriirtert 
worden; Prot. II. ExpKom. 5, 104ff.; WEBER: 61f und 126 kritisiert die Bestirn
mung als zu eng. Jede finanzielle Begiinstigung des Feindes soUte erfaBt werden. 
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begebenden Staat im Kriege steht. Auf Staatsangehorigkeit und Wohn
sitz des Taters kommt es nicht an 1. 

4. Die Tatbestande des Art. 91 sind Vorsatzdelikte. Der Nachweis 
einer besonderen Absicht, z. B. der hier vor allem denkbaren Gewinn
sucht, ist nicht erforderlich. Liegt sie vor, so kann der Richter mit der 
Freiheitsstrafe eine BuDe verbinden (Art. 35 I zusammen mit Art. 33 
Ziff. 1). Die Freiheitsstrafe lautet auf Zuchthaus oder auf Gefangnis 
nicht unter 6 Monaten. In schweren Fallen, deren Feststellung beim 
richterlichen Ermessen liegt, kann auf Todesstrafe oder lebenslanges 
Zuchthaus erkannt werden (Ziff. 2). 

III. Man mag in diesen Zusammenhang auch den Art. 88 des Mil
StG.: Franktireur stellen. Die Bestimmung enthalt Kriegsrecht 2. Ob 
sie einen eigentlichen Verratstatbestand darstellt, mag dahingestellt 
bleiben. Der Art. 88 wendet sich mit der Strafdrohung Tod oder Zucht
haus nicht unter 3 Jahren gegen den Bandenkrieg, gegen Leute, die von 
der Schweiz als nicht zu der bewaffneten feindlichen Macht gehorend 
anerkannt werden. Das ist abhangig von Art. 1 der Ordnung der Gesetze 
und Gebrauche des Landkrieges von 1907 (Ausgabe des Bundesrates von 
1939), der auch die Schweiz beigetreten ist. Danach gehoren zu den 
regularen Kriegfiihrenden nicht nur das Reer, sondern auch Milizen und 
Freiwilligenkorps, wenn eine fUr die ihr Untergebenen verantwortliche 
Person an ihrer Spitze steht, wenn sie ein festes, aus der Ferne erkenn
bares Abzeichen tragen, wenn sie die Waffen offen fiihren, wenn sie bei 
ihren Unternehmungen die Gesetze und Gebrauche des Krieges beob
achten. In Landern, wo Milizen oder Freiwilligenkorps das Reer oder 
einen Reeresbestandteil bilden, sind diese unter der Bezeichnung "Reer" 
inbegriffen 3. 

Wer, ohne diese Bedingungen zu erfiillen, gegen das schweizerische 
Reer Feindseligkeiten unternimmt, ist als Franktireur nach Art. 88 
zu bestrafen. Die Rechte, die dem anerkannten Krieger zustehen, z. B. 
die Behandlung als Kriegsgefangener (Art. 4ff. der Gesetze und Gebrauche 

1 Vgl. dazu Art. 17 und 18 des Abkommens vom 18. Oktober 1907 betreffend 
die Rechte und Pflichten der neutralen Machte und Personen im FaIle eines Land
krieges (Ausgabe des Bundesrates, 1939, 53ff.): Hinweis auf zuIassige und nicht 
zulassige Handlungen. 

2 Art. 88 spricht nicht wie Art. 90 von einem Krie g gegen die Schweiz, sondern 
von "Kriegszeiten"; vgl. tiber die Differenzierung MiIStG. Art. 5. Das ist redak
tionell verfehlt. Der Art. 88 setzt voraus, daB die Schweiz sich im Kriege befindet. 
Erst dann steht sie einer "bewaffneten Macht des Gegners" gegentiber. 

3 Vgl. StenBull. StR. 1921,454; Noten zu Art. I in den Gesetzen und Gebrau
chen usw. (Ausgabe des Bundesrats), ferner Art. 2: die Bevolkerung eines nicht 
besetzten Gebietes, die beim Herannahen des Feindes aus eigenem Antrieb zu 
den Waffen greift, ohne Zeit zur Organisation gehabt zu haben, gilt als kriegs
fiihrend, wenn sie die Waffen offen ftihrt und die Gesetze und Gebrauche des Krieges 
beobachtet (sog. levee en masse). 
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des Landkrieges und Abkommen yom 27. Juli 1929 tiber die Behand
lung der Kriegsgefangenen), stehen ihm nicht zu. 

Unter Feindseligkeiten ist jede das schweizerische Heeroder 
dessen Angehorige unmittelbar oder mittel bar storende oder gefiihrdende 
Unternehmung zu betrachten. Damit ist auf die Umschreibung der Tat
bestande in Art. 87 (oben § 105 II) hingedeutet. Er kann ftir die Aus
legung des Art. 88 verwertet werden. Der Ausdruck Franktireur weist 
allerdings in erster Linie darauf hin, daB der Tater Waffen braucht, aus 
dem Hinterhalt schieBt (Heckenschtitzen). Aber darin kann sich der 
Begriff "Feindseligkeiten" nicht erschopfen. 

IV. Eine Erganzung aller gegen die militarrechtliche Verraterei 
(Art. 86-91) gerichteten Bestimmungen stellt der Art. 79 unter der 
farblosen Bezeichnung: Nichtanzeige von Verbrechen oder Vergehen dar. 
Er steht im Abschnitt tiber die Dienstverletzungen, ist also ein rein mili
tarrechtlicher Tatbestand. Wer Kenntnis von dem Vorhaben einer Ver
raterei erhalt und die Erstattung einer Anzeige unterlaBt, wird, wenn die 
Tat ausgeftihrt oder versucht wurde, mit Gefangnis, in leichten Fallen 
disziplinarisch bestraft. Steht der Tater in so nahen Beziehungen zu 
dem Begtinstigten, daB sein Verhalten entschuldbar ist, so bleibt er straf
los. Die Bestimmung richtet sich gegen den Mitwisser eines Verrats
planes, dem man zumutet, daB er sich bemtiht, eine verraterische Unter
nehmung im Keirn zu ersticken 1. Art. 79 ist, auch in Zeiten des Aktiv
dienstes und in Kriegszeiten, nicht auf Zivilpersonen anwendbar, auBer 
wenn es sich urn eine dem Heere folgende Person gemaB Art. 4 Ziff. 1 
handelt. 1m btirgerlichen StGB. fehIt eine entsprechende Bestimmung. 
Das kann in der Praxis als eine Lticke empfunden werden. 

§ 107. Verbotener N achrichtendienst. 
Literatur. Angaben zu § 105. - THILO: La repression de l'espionnage en Suisse 

(ohne Jahreszahl); deutsche Ubersetzung in JZ. 14, 185,203; Journal des Tribu
naux, 83, Heft 9; Contre les espions, les mouchards et les agents provocateurs (ohne 
Jahreszahl). - SCHLATTER: Der unerlaubte Nachrichtendienst im schweizer. Recht, 
Berner Diss. (1931). - WACHTER: Die Verletzung von Wirtschaftsgeheimnissen 
usw., Berner Diss. (1941). - STL"\iPFLI: Z.47, 58ff. - HAFTER in Festschrift fiir 
Fritz Fleiner (1937), 203ff. - LUTHI: Berner Z. 77, 398ff. - THILo: Journal des 
TribunalL"\:, 1942, 386ff.mit weiteren Lit.-Hinweisen. - Angaben zu § 123. 

1. Unter der harmlos klingenden Bezeichnung Verbotener Nach
richtendienst schlieBen die Art. 272-274 des G. den Kreis der schweize
rischen Spionagegesetzgebung. Die Bestimmungen sind in ihren wesent
lichen Ziigen aus dem dringlichen BundesbeschluB yom 21. Juni 1935 

1 Entsprechende Bestimmung schon in Art. 85 des MilStG. von 1851. Zum 
neuen Tatbestand StenBull. StR. 1921, 448; NR. 1925, 390ff. (Anzeige als Treu
pflicht und Soldatenpflicht bezeichnet). - V gl. noch Art. 7 u. 8 der VO. des Bundes
rates vom 22. September 1939/16. April 1940 iiber die Wahrung der Sicherheit des 
Landes (Mili tarstrafrechtspflege , Ausga be 1941, 156 ff. ). 
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betreffend den Schutz der Sicherheit der Eidgenossenschaft (GesSlg. 51, 
482ff.)1 in das G. iibernommen worden. In der Praxis, ja im Volksmund 
ist der ErlaB von 1935 als Spitzelgesetz bezeichnet worden. 

Jeder verbotene Nachrichtendienst gemaB Art. 272-274 steht, auch 
wenn er im Ausland veriibt wird, unter dem schweizerischen Recht (G. 
Art. 4). Die Beurteilung erfolgt, wenn die Handlung gegen den Bund 
gerichtet ist, was beim militarischen Nachrichtendienst (Art. 274) immer 
zutreffen wird, durch das Bundesstrafgericht, in den anderen Fallen 
durch die kantonalen Beh6rden (G. Art. 340 Ziff. 1 V, Art. 342). Doch 
k6nnen die grundsatzlich dem Bundesstrafgericht zukommenden FaIle 
zur Untersuchung und Beurteilung auch den kantonalen Beh6rden iiber
tragen werden (BStGO. Art. 18, 254f.). 

II. Beim Tatbestand des politis chen Nachrichtendienstes 
(Art. 272) ergibt sich zunachst eine gewisse Beziehung zum Geheimnis
verrat nach G. Art. 267 Ziff. 1 1. Aber diese Bestimmung bezieht sich 
nur auf Staatsgeheimnisse, und sie trifft nicht den Spion, sondern nur 
den Trager eines Geheimnisses, der es einem fremden Staate, dessen 
Agenten oder der Offentlichkeit verrat (oben § 104 IV). Art. 272 mit 
seiner gr6Beren Tragweite kann Liicken, die der Art. 267 zeigt, in ge
wissen Fallen schlieBen. 

1. 1m Art. 272 und auch im Art. 274 wird als die dem Tater zu
geschriebene Handlung zunachst das Betreiben oder Einrichten 
eines Nachrichtendienstes iiber bestimmte Verhaltnisse genannt. 
Dazu kommt das Anwerben fiir solche Dienste und das ihnen Vor
sch u bleisten. Damit kann, als vollendetes Delikt und als Tater
handlung, jede irgendwie geartete Tatigkeit erfaBt werden, die 
auf die Erforschung bestimmter Tatsachen (Spionage) und ihre 
Mitteilung an Andere gerichtet ist 2• Ein "Vorschubleisten" kann 

1 Botschaft und E. BBl. 1935 I, 742ff.; StenBull. NR. 1935, 213ff., 265ff.; 
StR. 1935, 219ff., 254; vgl. ferner Z.49, 380ff.; ZschwR. N. F. 55, 477f. - Vgl. 
auch schon Art. 8 des in der Volksabstimmung verworfenen sog. Ordnungsgesetzes 
vom 13. Oktober 1933 (BBl. 1933 II, 511 ff.): Politischer Nachrichtendienst fUr das 
Ausland; siehe oben § 102 IV 2. Einen allgemeingefaBten Tatbestand des Nach
richtendienstes zugunsten einer fremden Macht enthielt auch Art. 5 der YO. vom 
6. August 1914 betreffend Strafbestimmungen fUr den Kriegszustand (GesSlg. 30, 
370ff.). Dazu unten § 123 III; HAFTER: Z.27, 242ff. und namentlich THILO: 
JZ. 14, 185ff., 203ff. uber Urteile des Bundesstrafgerichts aus den Jahren 1916 und 
1917 (reiches Material); PFENNINGER (Lit. zu § 123): passim. 

2 BBl. 1935 I, 745: Schaffung irgendeiner Organisation, eines Bureaus, einer 
sog. Zentrale, auch wenn noch keine Nachrichten eingezogen oder ubermittelt wor
den sind, aber auch einzelne Handlungen: Uberwachung von Personen (auch als 
Gegenspionage), Einziehen oder Weitergeben einer Nachricht, ohne daB ein Dienst 
organisiert wurde. StenBull. NR. 1935, 213ff.: Erfassung aller Formen des Spitzel
turns und der Spionage. Vgl. auch THILO: JZ.14, 188ff. und derselbe: Contre 
les espions, 6ff., 20ff.; PFENNINGER: 160ff.; BE. 61 I, 414f.; 66 I, Nr. 17: Jede 
einzelne· Handlung, die sich als Auskundschaftung, Einziehung oder vVeitergabe 
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auch durch Unterlassung geschehen 1. 

sein 2. 

Jedermann kann Tiiter 

2. Der verbotene Nachrichtendienst mull sich auf die politische 
Tatigkeit von Personen oder politis chen Verbanden beziehen, und er 
mull zum Nachteil der Schweiz oder ihrer Angehorigen oder Einwohner 
(ressortissants ou habitants), was im weitesten Sinne zu verstehen ist, 
erfolgen. Politisch ist jede Tatigkeit, die sich mit staatlichen Dingen, 
mit offentlichen Angelegenheiten befallt, sei es in Ubereinstimmung mit 
herrschenden Anschauungen und Einrichtungen, sei es im Gegensatz 
zu ihnen 3. Ob eine solche politische Tatigkeit von einer Einzelperson 
oder von einem Verb and , einer Partei, einem Verein, ausgeiibt wird, 
macht fiir die Anwendung des Art. 272 keinen Unterschied4. Aber in 
allen Fallen ist ein Doppeltes festzustellen: 

Der Nachrichtendienst mull sich zum Nachteil der Schweiz, besonders 
auch ihrer Neutralitat, oder eines Schweizers ~ auch wenn er sich im 
Ausland aufhiilt ~ oder eines Einwohners der Schweiz ~ also auch eines 
Auslanders ~ auswirken oder auswirken kbnnen 5. Ob und wann ein 
solcher N achteil eingetreten ist ouer eintreten kann, lallt sich nur durch 
Priifung des Einzelfalles feststellen. Auch ideelle Nachteile, nicht nur 
materielle Schadigung oder Behinderung, sollen beriicksichtigt wer
den. 

Zum anderen mull der Dienst im Interesse des Auslands ge
schehen. Das wird in Art. 272 durch die Worte: Interesse einer fremden 

einer Nachricht erweist (1I0, 1I3); 65 I, 331 ff.: Strafbar auch schon die Annahme 
eines Spitzelauftrags. - Eine Erweiterung der Strafbarkeit eines Nachrichten
dienstes ergibt sich ferner aus dem Tatbestand des Art. 275: Rechtswidrige Ver
einigung; unten § 109 I. 

1 Zum Begriff: . Vorschubleisten StenBull. StR. 1935, 230 (z. B. eine Deck
adresse zur Verfiigung stellen, Instruktion, Bezahlung, Uberwachung eines Agenten) ; 
THORMANN-V. OVERBECK: Art. 272, N. 1I. 

2 Vorbehalten bleibt die Exterritorialitat der diplomatischen Agenten; THILO: 
JZ. 14, 187. 

3 BE. 66 I, Nr. 17: Angaben uber politische Tatigkeit auch die Beschuldigung 
des Schmuggels verbotener Zeitungen und der Spitzeltatigkeit (lIOff.). Ferner 
STAMPFLI: Z.47, 58ff. (Fall Firstermacher: Uberwachung italienischer Anti
fascisten in der Schweiz). Vgl. auch THORlVlANN-V. OVERBECK: Art. 272, N.3; 
LUTHI: Berner Z. 77, 400ff.; THILO: Journ. des Tribunaux, 1942, 391£. (weite Aus
legung). 

4 Vgl. THILO: Journ. des Trib., 1942, 393. - Nachrichtendienst tiber amt
liche Tatigkeit steht nicht unter dem Art. 272. Unter Umstanden kann in einem 
solchen Fall Geheimnisverrat nach Art. 267 Ziff. 1 I gegeben sein. - Nicht strafbar 
ist ein Nachrichtendienst tiber die politische Gesinnung einer Person; StenBull. 
StR. 1935,230. Aber eine Gesinnung, die sich auBert, ist politische Tatigkeit; so 
zutreffend LUTHI: Berner Z.77, 401£. 

5 Schweizerreisende, Kurgaste usw. sind nicht "Einwohner"; THOR~1ANN
v. OVERBECK: Art. 272, N. 6. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. TeiI, 2. Halfte. 43 
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Behorde, Partei oder ahnlichen Organisation 1 verdeutlicht. Der Adres
sat, in dessen Interesse der Tater handeIt, braucht sich nicht im Aus
land zu befinden. Die Nachricht kann z. B. auch fiir eine in der Schweiz 
selbst bestehende ausiandische politische Organisation oder Stelle be
stimmt sein. Ob die Praxis alle im Art. 272 enthaltenen Moglichkeiten 
in vollem AusmaB wahrnimmt, bleibt allerdings zweifelhaft. - Nicht 
erforderlich ist, daB der Tater im Auf trag einer fremden Stelle gehandelt 
hat, daB der auslandischen Stelle die Nachricht zugekommen ist, oder 
daB sie gar Nutzen aus ihr zieht. Das G. veriangt nur, daB der Nach
richtendienst in fremdem In teresse erfoIgt2. Der Wert, den eine Nach
richt hat, ist unerheblich. Sie kann auch faisch sein 3. Das G. enthalt 
nach diesen Richtungen keine Einschrankungen. Allerdings konnen sich 
hier im Einzelfall nach der su bj ektiven Seite Zweifel erge ben. Der N achrich
tendienst ist ein Vorsatzdelikt 4 . DerTater muB mitWissen und Willen 
in fremdem Interesse handein. Das tut er unter Umstanden nicht, 
wenn er bewuBt falsch und irrefUhrend berichtet (siehe jedoch unten 3). 

3. Die Strafdrohung fUr alle in der Ziff. 1 des Art. 272 umschriebenen 
Varianten des Nachrichtendienstes Iautet auf Gefangnis. 

Die Ziff. 2 droht fUr schwere Falle, deren Bestimmung dem freien 
Richterermessen anheimgegeben ist, Zuchthaus an. Als Beispiel hebt 
das G. den Fall hervor, daB der Tater zu Handiungen aufreizt oder 
"faische" Berichte erstattet, die geeignet sind, die innere oder auBere 
Sicherheit der Eidgenossenschaft zu gefahrden. 

Die Ziff. 2 geht in mehrfacher Richtung tiber die in der Ziff. 1 ent
haltenen Tatbestande hinaus: 

Einmalenthalt sie einen ganz neuen Tatbestand: Der Tatertreibt 
nicht nur Nachrichtendienst. Er verbindet ihn mit einer A ufreizung 
zu Handlungen, die ftir die innere oder auBere Sicherheit der Eidgenossen
schaft gefahrlich sein konnen. Damit ist auf die Gebiete des Hoch- und 
des Landesverrats hingewiesen. Ja, wer in der angegebenen Weise auf
reizt, erftillt z. B. auch den Tatbestand gemaB Art. 266 Ziff. 1 lin. Aber 
Art. 272 Ziff. 2 mit der im Vergieich zu Art. 266 Ziff. 1 schwereren Straf
drohung geht vor. - Aufreizen (inciter) ist ein besonders scharfes Auf
fordern. Foigen braucht es nicht zu haben. Es ist lediglich festzustellen, 
daB die Handlungen, auf die der aufreizende Bericht abzielt, die Sicher
beit der Schweiz gefiihrden konnen. 

1 Gemeint sind parteiahnliche politische Organisationen, die als Partei nicht 
anerkannt sind (anarchistische, eventuell kommunistische Verbande oder solche mit 
antidemokratischen Tendenzen). 

2 BE. 66 I, 112. Art. 5 der va. vom 6. August 1914 bestimmte enger als 
Art. 272 des G. und als Art. 2 des Spitzelgesetzes: Nachrichtendienst "zugunsten 
einer fremden Macht". Dazu auch AMSTALDEN: StenBull. StR. 1935, 230. 

3 BE. 65 I, 334f. 
4 BE. 66 r. 112. 
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Erschwert ist nach der Ziff. 2 auch die Erstattung falscher Berichte, 
die geeignet sind, die Sieherheit der Eidgenossensehaft zu gefahrden. Die 
Beschrankung auf fals ehe (unwahre) Berichte ist verfehlt. Auch wahren 
Berichten kann selbstverstandlich die Eignung zur Gefabrdung der 
Staatssicberbeit zukommen. 

III. Yom politiscben unterscbeidet der Art. 274 des G., wie scbon 
Art. 3 des Spitzelgesetzes, den militariscben Nacbrichtendienstl. 

1. Die Taterbandlungen sind gleicb wie in Art. 272 umscbrieben: 
Nacbrichtendienst betrieben, einen sol chen Dienst einricbten, fur solcbe 
Dienste anwerben oder ibnen Vorscbub leisten. Was daruber oben II 1 
gesagt wird, gilt aucb bier2. 

2. Der Art. 274 ist namentlicb im Zusammenbang mit Art. 86 des 
MilStG. zu betrachten. Er ist eine bedeutsame Erganzung der militiir
recbtlichen Bestimmung 3 • Sie und auch Art. 106 des MilStG. in der 
durcb die YO. yom 28.Mai 1940 erganzten Fassung bezieben sicb auf die 
Ausspahung und den Verrat von Tatsachen, Vorkebren, Verfabren oder 
Gegenstanden, die mit Rucksicbt auf die Landesverteidigung gebeim
gebalten werden (oben § 105 IV). Art. 274 reicbt viel weiter. Abgeseben 
von den stark erweiterten Taterbandlungen, die Nacbrichtendienst dar
stellen, braucbt es sicb nicbt notwendig um militarisebe Gebeimnisse 
in einem engeren Sinn zu bandeln. Der militariscbe Nacbricbtendienst 
kann sicb auf Dinge erstrecken, die militariscbe Bedeutung haben, aber 
nicbt yom Schleier des Gebeimnisses umgeben sind, ja vielleicbt gar nicbt 
geheim gebalten werden konnen: militarisch interessante geographiscbe 
Daten, allgemeine Lage von befestigten Anlagen, Belegung von Kasernen. 
Versorgungsverhaltnisse der Truppe, aber aucb der Zivilbevolkerung. 
Einstellung der Bevolkerung zur Armee USW.4. 

1 Die Dreiteilung: politischer, militarischer und wirtschaftlicher Nachrichten
dienst rechtfertigt sich trotz der dagegen erhobenen Einwendungen. Auch die Ver
schiedenheit in den Strafdrohungen der Art. 272-274 ist zu beachten. FUr die 
Erfassung durch eine einheitliche umfassende Bestimmung hat sich TnILO: Contre 
les espions etc., II ausgesprochen (il n'y a aucune difference essentielle entre les 
trois infractions); ferner TnlLO: Journ. des Trib., 1942, 395ff., vgl. auch MAHLER 

(Lit. zu § 105): 33,128ff. 
2 Vgl. BE. 66 I, 113; Ziircher Bl. 37, Nr. 168 (Vorbereitungshandlungen).· 
3 Vgl. auch THILO: Journal des Tribunaux, 1942, 387. - Nach G. Art.34(} 

Ziff: 1 und Art. 342 hat das Bundesstrafgericht FaIle eines militarischen Nach
richtendienstes gegen die Schweiz (G. Art. 274) zu beurteilen; siehe schon oben 1. 
Art. 1, lit. b der YO. des Bundesrates vom 4. August 1942 iiber Straf- und Ver
fahrensbestimmungen zum Schutze der Landesverteidigung und der Sicherheit der 
Eidgenossenschaft (GesSlg. 58, 74lff.) stellt dagegen solche FaIle "fiir die Dauer 
des gegenwartigen Aktivdienstes" unter die Militargerichtsbarkeit. 

4 BBI. 1935 I, 745; BE. 61 I, 412f.: Tatsachen, die einzeln an ihrem Ort all
gemein erfahrbar sind, in ihrer Gesamtheit aber nur durch besondere Vorkehren in 
Erfahrung gebracht werden konnen; Tatsachen, die mitbestimmend sein konnen 
fur militarpolitische MaBnahmen des Staates, fUr den der Nachrichtendienst er-

43* 
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3. Art. 3 des Spitzelgesetzes sah nicht nur den militarischen Nach
richtendienst im Interesse des Auslands zum Nachteil der Schweiz vor, 
sondern berucksichtigte auch solche Dienste im Interesse des Auslandes 
zum Nachteil eines anderen fremden Staates. Diesen Fall der von der 
Schweiz aus betriebenen sog. internationalen Spionage hat das G. jetzt 
in den 16. Titel: Storung der Beziehungen zum Ausland ubernommen 
(Art. 301; unten § 123 III) 1. 

Nachteil fUr die Schweiz: Da es sich um den Schutz der Landes
verteidigung handelt, darf der Begriff nicht eng ausgelegt werden. Schon 
eine Gefahrdung der militarischen Sicherheit erfullt ihn. Der Dienst muB 
fur einen fremden Staat erfolgen. In Art. 3 des Spitzelgesetzes stand 
im Interesse des Auslandes. Gleich ist auch Art. 272 des G. gefaBt. 
DaB mit der unterschiedlichen Redaktion Verschiedenes gemeint sein 
solI, ergibt sich nicht. Die Erorterung (oben II 2) zum Art. 272 gilt ent
sprechend auch hier. Zur Erfullung des Tatbestandes ist unnotig, daB 
dem fremden Staat die Nachricht zugekommen ist oder ihm einen Nutzen 
gebracht hat. Das folgt schon aus der weiten Spannung des Begriffes 
"Nachrichtendienst". - Fur die Bestimmung des Vorsatzes gilt Ent
sprechendes wie beim politischen Nachrichtendienst (oben II 2). 

Nicht zum Tatbestand gehort, ob der Tater fUr seine Dienste eine 
Belohnung erhalten hat oder nicht. Gewinnsucht kann bei der Straf
zumessung berucksichtigt werden (G. Art. 50) 2. 

4. Die Strafdrohung in Art. 274 lautet - niedriger als beim poli
tischen und beim wirtschaftlichen Nachrichtendienst - auf Gefangnis 
oder BuBe. Das erklart sich damit, daB schwere FaIle, die eigentliche 
Militarspionage, unter den schweren Drohungen des Art. 86 und even
tuell des Art. 106 des MiIStG. stehen. In Art. 3 des Spitzelgesetzes war 
Art. 86 des MilStG. ausdrucklich vorbehalten 3. 

Die Korrespondenz und das "Material" eines militarischen Nach
richtendienstes sollen in allen Fallen eingezogen werden (Art. 274Ziff. 2.). 
Das geht uber die Einziehungsbestimmung des Art. 58 hinaus. Auch 
ungefahrliches Material kann, wenigstens politisch oder militarisch, inter
essant sein. 

folgt; vgl. auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 274, N. 3; LUTHI: Berner Z. 77,400, 
402f. (Entscheidend die Frage: Dient die Nachricht der fremden Militarpolit~k ?). 

1 Den gleichen Tatbestand unter dem Obertitel N eutralitatsverletz ungen 
enthalt auch Art. 93 des MitStG. im sog. Anpassungsgesetz vom 13. Juni 1941 
(unten § 123 III). 

2 So auch THILO: Journ. des Trib. 1942,387,389, 394f. 
3 Die von MAHLER: 130 wegen Nichtiibernahme dieses Hinweises in das G. 

geauBerten Bedenken bestehen nicht. Die Anwendung des Art. 86 des MilStG. 
muB, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, selbstverstandlich erfolgen. - Die 
YO. vom 4. August 1942 iiber Straf- und Verfahrensbestimmungen zum Schutze 
der Landesverteidigung usw. (GesSlg. 58,741 ff.) laBt jetzt auch Zuchthausstrafe zu 
(Art. 1 III). 
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IV. Der wirtschaftliche Nachrichtendienst (Art. 273) unter
scheidet sich von den beiden anderen Arten nicht nur nach dem Ziel, 
sondern auch nach der Art der AusfUbrung 1. In der Redaktion zeigt der 
Art. 273 eine dem Art. 86 des MilStG. abnliche Form: 

1. Abs. Ienthaltden Spionagetatbestand,dieAuskundschaftung 
eines Fabrikations- oder Gescbaftsgeheimnisses. Das mu.B, obschon 
Art. 273 es nicht ausdriicklich sagt, zum Nachteil der sch weizerischen 
Wirtschaft geschehen 2. Auskundschaften hei.Bt ausspahen, vielleicht 
mit der besonderen, fUr den Wirtschaftsspion charakteristischen Note, 
daB er sich, wenn es gelingt, in einen Fabrik- oder Gescbaftsbetrieb ein
gliedert und in ibm tatig wird. - Unter Fabrik- und Geschafts
geheimnissen nach Art. 273 ist zunachst Gleiches zu verstehen wie 
nach Art. 162; oben § 69 III 1. Die Praxis zum Spitzelgesetz hat aber 
den Begriff sebr weit ausgedehnP. Die oben in § 69 IV gegebene Dar
steHung der Wirtschaftsspionage ist noch auf den Text des Art. 4 des 
Spitzelgesetzes gegriindet. Die Erweiterung der Fassung durcb den 
Art. 273 des G. ist von sehr gro.Ber Bedeutung. 1m Spitzelgesetz war die 
Absicbt des Wirtschaftsspions noch mit den Worten umscbrieben: um 
das Geheimnis einer "fremden Regierung, Beh6rde, Partei oder ahnlichen 
Organisation oder ihren Agenten zuganglich zu machen". Das war ganz: 
ungeniigend 4. Der Art. 273 hat den Tatbestand jetzt nach den verschie
denen Richtungen gefiihrt, die der Wirtschaftsspion einschlagen kann. 
Nach dem neuen Text erfolgt die Auskundschaftung, um das Geheimnis 
einer fremden amtlicben Stelle oder einer ausliindiscben Organisation 
oder privaten Unternehmung oder ihren Agenten zuganglich zu 
machen. Damit sind aIle Stellen und Personen genannt, die als mogliche 
Adressaten einer solchen Wirtschaftsspionage dem Land gefiihrlich wer
den k6nnen. "Agent" ist jeder, der im Interesse einer der genannten 
auslandischen Stellen tatig wird. Ein Handeln aus Auf trag fordert das 
G. nicbt. ' 

1 Rechtsvergleichende Hinweise bei HAFTER: 209, 216f., 222; MAHLER: 28ff.; 
WACHTER: 69ff. 

2 THILO: Contre les espions ... , 13: die Bestimmung erfa13t nicht eine im Aus
land zum Nachteil einer ausIandischen Firma betriebene Spionage. 

3 BE. 65 I, Nr.l0: Geschaftsgeheimnisse zunachst Tatsachen geschaftlicher 
Natur, die nach dem Willen des Geschaftsinhabers nicht au13erhalb des Betriebes 
stehenden Personen oder der Offentlichkeit preisgegeben werden sollen. Dariiber 
hinaus Tatsachen des Wirtschaftslebens, an denen auch andere in der Schweiz sich 
aufhaltende Personen als ein Geschaftsinhaber ein Geheimhaltungsinteresse haben, 
z. B. Arbeitnehmer eines schweizer. Betriebes mit Bezug auf Lohnverhaltnisse. 
Ferner BE. 65 I, 333: aIle Tatsachen des Wirtschaftslebens, an deren Geheim
haltung ein "schutzwiirdiges Interesse" liegt - auch Verhaltnisse der privaten 
Verm6gens- und Einkommenwirtschaft. Ob eine Nachricht wahr oder falsch ist 
(angebliche Devisenschiebungen einer Privatperson), macht fUr die Strafbarkeit 
keinen Unterschied (334f.). 

4 Zur Frage der Erweiterung. Hafter: 213ff. 
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2. Den Geheimnisverrat erfaBt der Abs. II. Er ist erfiillt, wenn 
der Inhaber eines Geheimnisses es einer der genannten fremden Stellen 
zuganglich macht. Das kann durch Mitteilung geschehen. Aber 
auch Andeutungen und Hinweise, wie an ein Wirtschaftsgeheimnis heran
zukommen ist, geniigen (vgl. oben § 104 IV 1 zum Art. 267 Ziff. 1 I). -
Wie in entsprechenden anderen Fallen, z. B. beim Tatbestand der Ver
letzung militarischer Geheimnisse gemaB Art. 86 des MiIStG., gilt auch 
fUr den Art. 273, daB, wer selbst ein Wirtschaftsgeheimnis ausgekund
schaftet hat und es dann an eine fremde Stelle weitergibt, nur aus Abs. I 
zu bestrafen istl. Der Abs. II trifft daher einen Geheimnistrager, der ein 
Wirtschaftsgeheimnis kennt oder erfahrt, ohne ausgekundschaftet zu 
haben (oben § 105 IV 3). 

3. Die Strafdrohung lautet fUr Spionage und Verrat gleich auf Ge
fangnis, in schweren Fallen auf Zucbtbaus. Ob ein schwerer Fall vor
liegt, ist Ermessensfrage. Anders als der Art. 272 nennt Art. 273 keine 
Beispiele. Man mag aber aus Art. 272 Ziff. 2 auf eirum schweren Fall von 
Wirtschaftsspionage scblieBen, wenn Geheimnisse ausgespaht oder ver
raten werden, deren Bewabrung auch im staatlicben Interesse liegt, ohne 
daB es sich um ein Staatsgeheimnis handelt (vgl. Art. 267 Ziff. 1 I). Die 
verscharfte Strafdrohung solI den Wirtschaftsspion und -verrater treffen, 
der irgendwie aucb die staatliche Sicherheit gefabrdet. Diese Feststellung 
zeigt, wie nahe die drei Arten des politis chen, militarischen und wirt
schaftlicben Nacbrichtendienstes beieinander liegen. Idealkonkurrenz 
zwischen ibnen ist moglich 2. - In jedem Fall, auch wenn ein Handeln 
aus Gewinnsucht (Art. 50 I) nicht gegeben oder nicbt bewiesen ist, kann 
der Richter neben der Freiheitsstrafe zu BuBe verurteilen 3. 

n. Erganzende Staatsschutzbestimmungen. 

§ 108. Verletzung schweizerischer Hoheitsin'teressen. 
Literatur. v. \VATTENWYL: Die Verletzung schweizerischer Gebietshoheit, 

Berner Diss. (1925). - STA1IPFLI: Z. 47, 58ff. - LUTHI: Berner Z. 77, 393ff.
FREY: Die Gebietshoheit im schweizer. Staatsrecht und im V6lkerrecht, Zurcher 
Diss. (1932). 

1. Als Vedetzung schweizerischer Gebietshoheit bezeicbnet der Art. 269 
des G. das in Verletzung des V61kerrecbts erfolgende Eindringen auf 

1 Ebenso THORMANN·V. OVERBECK: Art. 273, N. 8. Unrichtig noch RAFTER: 
213. 

2 Uber Zusammenhange der Wirtschaftsspionage mit unlauterem Wettbewerb 
und Verletzung von Patent- und Musterschutzrechten RAFTER: 206f., 211 f., 219ff.; 
MAHLER: 170f., 175ff. 

3 Nur die Vorsatztat ist strafbar. Das ist hinsichtlich des Verratstat
bestandes im zweiten Absatz des Art. 273 nicht zu billigen; vgl. RAFTER: 211 
und 224f. 
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schweizerisches Gebiet. Die Bestimmung geht auf Art. 39 des BStG. 
von 1853: Verletzung des schweizerischen Gebietes oder Veriibung einer 
"anderen volkerrechtswidrigen Handlung gegen die Schweiz" zuriick1. 

Der neue Text des Art. 269 hebt nur einen Fall der Gebietsverletzung 
heraus: das Eindringen auf schweizerisches Gebiet, wenn es in Ver
letzung des Volkerrechts geschieht. Die notwendige Erganzung des 
Schutzes staatlicher Hoheitsinteressen, der staatlichen Herrschafts
spbare, erfolgt durch den Art. 271 (unten II). 

Das Gegem,t.iick zu den Art. 269 und 271 bildet der Art. 299 Ziff. 1 
mit dem Tatbestand: Verletzung fremder Gebietshoheit (unten § 122). 
Wenn die Schweiz so geartete Angriffe auf fremde Staaten strafrechtlich 
ahndet, so muB sie erst recht auch den eigenen Staat schiitzen 2• 

1. Der Art. 269 schiitzt das schweizerische Staatsgebiet, politisch
geographisch verstanden, gegen Verletzungen, die von auBen her erfolgen 
(violation de la souverainete territoriale). Das ergibt sich daraus, daB 
ein Eindringen gefordert wird, ahnlich wie es beim Hausfriedensbruch 
der Fall ist, wo das G. ebenfalls das Wort "Eindringen" verwendet 
(Art. 186). Eindringen bedeutet beim Delikt des Art. 269, daB ein Be
treten schweizerischen Staatsgebietes im Widerspruch mit geschrie
benem oder ungeschriebenem Volkerrecht (Vertrags- und Gewohnheits
recht) erfolgt. Gewalt braucht nicht angewendet zu werden 3. Auch ein 
Einschleichen und insbesondere ein Einfliegen kann den Tatbestand er
fiillen. Auch der Luftraum gehort zum Staatsgebiet 4, ebenso das im 
Staatsraume sich befindende Erdinnere 5. 

2. Wann ein Eindringen in Verletzung des Volkerrechts ge
geben ist, laBt sich bei der Unsicherheit dieses Rechtsgebietes schwer ab
schlieBend bestimmen. In gewissen Fallen besteht aber wohl, wenigstens 
theoretisch, Klarheit: Eindringen fremder Truppen, auch einer ab
gedrangten Armee, wenn ihr Ubertritt in die Schweiz nicht genehmigt 
wird; das Einfliegen in den schweizerischen Luftraum durch die Luft
waffe einer fremden Macht, auch ein kriegsahnliches Eindringen durch 
Privatpersonen (Freischarenziige 6). Solche FaIle werden sich in der 

1 Vgl, noch die Fassung in Art. 197 des YE. 1908: "Wer schweizerisches Gebiet, 
dem Volkerrecht zuwider, verletzt." - Zu Art. 39 des BStG. STAMPFLI: Z.47, 
58ff. und eodem 135f. (Einstellungsbeschlul3 der Anklagekammer des Bundes
gerichts in der Polizeispitzelaffare FIRSTERMACHER). 

2 LUTHI: Berner Z. 77, 393f. 
3 Unrichtig der Vorschlag von BOLLI: Prot. II. ExpKom. 4, 389 mit der Be

schrankung auf eine gewaltsame Verletzung. 
4 LUTHI: Berner Z. 77,394; STAMFPLI: Z. 45, 4 f. mit weiteren Literaturangaben. 
5 Tunnelbohrung am Simplon, ausgehend von schweizerischem und iibergreifend 

auf italienisches Staatsge biet, dazu BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 1, N r. 11. 
6 LUTHI: a. a. O. 395; HUBER: Prot. II. ExpKom. 4,390: Die materielle Ver

letzung des Gebietes wird sehr selten sein. Zu beachten heute namentlich das Ein
fliegen fremder Flieger. 



676 § lOS. Verletzung schweizerischer Hoheitsinteressen. 

Regel einer strafrechtlichen Verfolgung entziehen. Eher ist ihr erreichbar 
der fremdstaatliche Polizei- oder Zollbeamte, der in Verfolgung eines 
Delinquenten unrechtmiLBig auf schweizerisches Staatsgebiet eindringt. 
Dann fragt es sich aber ob nicht bereits der Tatbestand aus Art. 271 I ~ 
verbotene Handlungen fiir einen fremden Staat ~ gegeben istl. ~ Grenz
iibertritt in die Schweiz ohne giiltige Ausweise (PaB, Visum) ist kein Ein
dringen im Sinne des Art. 269, da dadurch nicht VOlkerrecht sondern 
nur fremdenpolizeilirhes Landesrecht verletzt wird 2. 

3. Der Vorsatz des Taters muB auf das "Eindringen" in schweize
risches Gebiet gehen. Der Flieger z. B., der sich in den schweizerischen 
Luftraum verirrt, ist nicht strafbar. Irrt der Tater in der Frage, ob er 
durch sein Eindringen Volkerrecht verletzt, so ist zweifelhaft, ob Tat
oder Rechtsirrtum angenommen werden solI (Art. 19 oder Art. 20). Wie
der einmal zeigt sich, wie verfehlt die hier yom G. getroffene Unterschei
dung zwischen Tat- und Rechtsirrtum ist. Die Anwendung des Art. 19 
ist zu befiirworten, also ein Irrtum iiber einen Tatumstand anzunehmen. 

4. Die Strafdrohung des Art. 269lautet auf Zuchthaus oder Gefang
nis. So der deutsche Text, wahrend durch ein Redaktionsversehen im 
franzosischen und im italienischen Text die in Art. 233 des E. 1918 vor
gesehene Drohung: Gefangnis oder BuBe stehen geblieben ist 3 • 

II. Mit dem Art. 269 steht der Art. 271: Verbotene Randlungen fUr 
einen fremden Staat im engsten Zusammenhang. 1m E. 1918 Art. 233 
waren die Tatbestande zusammengefaBt. Die Auseinanderlosung hat 
das Gute, daB sie den Unterschied zwischen dem Schutz des Staates als 
Landesgebiet (violation materielle du territoire) und dem Schutz anderer 
staatlicher Hoheitsinteressen, der Herrschaftssphare, deutlicher hervor
treten laBt. Entscheidend ist zunachst, daB die Gebietsverletzung gemaB 
Art. 269 von auBen her erfolgt, wahrend die Hoheitsverletzung nach 
Art. 271 auf schweizerischem Gebiet selbst geschieht, ohne daB ein 
"Eindringen" des Taters vorzuliegen braucht 4• 

Der Art. 271 ist die Wiedergabe von Art. 1 des Spitzelgesetzes yom 

1 Wie zweifelhaft die Tragweite des Art. 269 ist, zeigen weitere in der Literatur 
eriirterte Beispiele. Abzulehnen die von HUBER: Prot. II. ExpKom. 4, 390 ge
nannten Faile: Uberschwemmung schweizerischen Ge biets durch eine Wasseranlage 
an der Grenze, SchieBen tiber die Grenze. Von einem "Eindringen" kann hier nicht 
die Rede sein. LUTHI: a. a. O. 394f. lehnt richtig solche unnachbarlichen Einwir
kungen, z. B. auch durch Scheinwerfer, als unter Art. 269 fallend, abo Vgl. ferner 
FREY: 14Sf., 15lff. (Praxis). 

2 THORMANN-V. OVERBECK: Art. 269, N. 3. 
3 Die Redaktion der welschen Texte ist nachtraglich durch einen, staatsrecht

lich allerdings anfechtbaren BundesratsbeschluB vom 20. November 1941 berichtigt 
worden. 

4 Prot. II. ExpKom. 4, 39Of.; V. WATTENWYL: 13, 20f., 26f., 30f.; vgl. auch 
FREY: 7ff., 146ff. 
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21. Juni 1935 (GesSlg. 51, 482ff.; oben § 101 IV 3) 1. Die Bestimmung 
schutzt die Herrschaft des Staates innerhalb seines Gebietes in dem 
Sinne, daB kein fremder Staat auf schweizerischem Gebiet seine Staats
gewalt ausuben darf, es sei denn daB eine besondere Bewilligung oder 
Genehmigung vorliegt2. Anders als der in der Praxis als unzureichend 
befundene Art. 39 des BStG. von 1853, der sich auf die allgemeine 
Formel: Verletzung schweizerischen Gebietes oder Verubung einer "an
deren volkerrechtswidrigen Handlung" beschrankt, enthalt der Art. 271 
besondere Verbotstatbestande. Die Strafdrohung lautet auf Gefangnis, 
in schweren Fallen auf Zuchthaus. 

1. Strafbar ist, wer auf schweizerischem Gebiet ohne BewiIligung 
Handlungen fUr einen fremden Staat vornimmt, die einer Behorde oder 
einem Beamten zukbmmen (Abs. 1)3. - Handlungen fur einen frem
den Staat bedeutet, daB eine Tatigkeit im Interesse einer auslandischen 
Behorde entfaltet wird. Ob das mit oder ohne Auf trag einer fremden 
Behorde geschieht, und ob der Tater ein (auslandischer) Beamter oder 
eine Privatperson ist, bleibt sich gleich 4. Gemeint tlind Handlungen, die 
ihrem Wesen nach in die Zustandigkeit einer schweizerischen Behorde 
oder eines schweizerischen Beamten gehoren - Behorden und Beamte 
des Bundes, eines Kantons oder einer Gemeinde: Polizeiliche Erhe
bungen, Festnahmen, Verhaftungen, prozessuale Vernehmungen, Augen
scheine, Vollstreckungshandlungen, Erhebungen fur auslandische Zoll
behorden, Devisenstellen usw. 5. 

Die verbotene Handlung muB auf schweizerischem Gebiet erfolgen. 
Genugend ist, wenn ein Teil der Tatigkeit in der Schweiz vorgenommen 
wird (G. Art. 7). 

Die BewiIIigungeiner fremdstaatlichen Handlung durch Staatsvertrag, 

1 Vgl. schon Art. 8 des in der Volksabstimmung verworfenen BOBs. vom 
13.0ktober 1933 zum Schutze der offentlichen Ordnung (oben § 101 IV 2). Die 
Bestimmung wurde geschaffen, weil die Anklagekammer des Bundesgerichts die 
Anwendbarkeit des Art. 39 des BStG. von 1853 auf die Umtriebe von Polizei
spitzeln (Fall FIRSTERMACHER) verneint hatte; BBl. 1935 I, 744 und dortige Zitate. 

2 FLEINER: Bundesstaatsrecht, 85ff.; FREY: lOff. 
3 Erlauterungen bei THORMANN-V_ OVERBECK: Art. 271, N.2-9; LUTHI: 

396ff. 
4 BE. 65 I, 43ff. (Handlungen "fiir die Interessen" auslandischer Devisen

behorden und damit fiir einen fremden Staat). 
5 StenBull. NR. 1935, 224; StR. 1935, 229; BE. 65 I, Nr. 9: Unter Art. 1 I 

des Spitzelgesetzes - jetzt G. Art. 271 I - fallen aIle Handlungen, die sich ihrer 
Natur nach als Anrtstatigkeit darstellen. Dazu gehoren Untersuchungshandlungen 
zu steuer-, devisen- und strafrechtlichen Zwecken. Vgl. die Beispiele im Prot. 
II. ExpKom. 4, 388ff., 391 (auch Vornahme einer Trauung durch einen auslan
dischen Konsul). Weitere Beispiele bei BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 1, 
Nr. 15ff., FREY: 151ff., ferner das Kreisschreiben des Bundesrates vom 9. August 
1918 betreffend Unzulassigkeit der Vornahme von Amtshandlungen durch fremde 
Agenten oder Beamte (BBI. 1918 IV, 370ff.)_ 
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Gesetz oder Erlaubnis einer zustandigen schweizerischen BehordeschlieBt 
die Rechtswidrigkeit aus 1. 

2. In Erganzung des Grundtatbestandes in Abs. I stellt der Abs. II 
des Art. f71 das Vorschubleisten zu solchen Handlungen unter die 
gleiche Strafdrohung. Daraus ergibt sich, daB, wie beim verbotenen 
Nachrichtendienst aus Art. 272 und 274, jede irgendwie geartete Tatig
keit, Beihilfe und Vorbereitung, als vollendetes Delikt, als Taterhand
lung, erfaBt wird (oben § 107 II 1)2. 

3. Der III. Absatz des Art. 271 geht iiber den Rahmen des Tat
bestandes in Abs. lund iiber das Marginale hinaus. Um eine Handlung 
fUr einen fremden· Staat braucht es sich nicht notwendig zu handeln. 
Auch das Moment: Handlung, die einer schweizerischen Amtsstelle zu
kommt, fehlt. Eine Verletzung schweizerischer Gebietshoheit braucht 
nicht vorzuliegen. Der Abs. III stellt ein besonders geartetes Entfiih
rungsdelikt dar, das in den Kreis der Delikte gegen die Freiheit 
(Art. 180ff.) gehort. Es ist in den Art. 271 iibernommen worden, weil 
der Gesetzgeber FaIle mit politischem Hintergrund im Auge hatte 3• 

Jedermann, der Schweizer wie der Auslander, kann Tater sein. 
Als Mittel, die zur Entfiihrung einer Person ins Ausland zur Verwen

dung kommen, nennt das G. Gewalt, List und Drohung. Damit gelingt 
es dem Tater, sich seines Opfers zu bemachtigen und es von schweize
rischem auf auslandisches Gebiet zu bringen 4. Zum Entfiihrungsvorsatz 
muB dem Tater eine bestimmte Absicht nachgewiesen werden, die das 
G. nach zwei Richtungen vorsieht: 

Die EntfUhrung geschieht, um das Opfer einer fremden Behorde, 
Partei oder ahnlichen Organisation zu iiberliefern. Art. 271 III verwen
det die gleichen Ausdriicke wie Art. 272 Ziff. 1 I beim Tatbestand des 
politischen Nachrichtendienst (oben § 107 II 2). Der Unterschied be
steht jedoch darin, daB beim Nachrichtendienst auch eine in der Schweiz 
sich befindliche fremde Organisation als Nachrichtenempfanger in Be
tracht kommen kann, wahrend nach Art. 271 III der Entfiihrte ins Aus-

1 Beispiele: Grenzzollverkehr, internationaler Eisenbahnverkehr, Feststel
lungen betreffend Verbrechen und Ungliicksfiillen bei Tunnelbauten, die von einem 
Staat auf einen anderen iibergreifen: vgl. BURCKHARDT: a. a. O. 1, Nr.11-14. 
Dagegen ist die Einwilligung allfallig durch die Handlung verletzter Privater kein 
StrafausschlieBungsgrund: BE. 65 1,46. 

2 Zum Begriff Vorschubleisten siehe auch oben § 28 II 2 zu Art. 198. - Ein
ziehung der dem Tater durch die fremde Behorde iibergebenen Akten, die zur Vor
nahme der verbotenen Handlung gedient haben: BE. 65 1,47. 

3 BBl. 1935 1,744. Nicht zutreffend LUTHI: a. a. O. 398, der den Abs. III als 
qualifizierten Sonderfall der Handlung fiir einen fremden Staat (Abs. I) bezeichnet. 
- 1m Art. 275, dem Tatbestand: Rechtswidrige Vereinigung wird auch auf den 
Art. 271 hingewiesen (Entfiihrungskomplott): vgl. unten § 109 I 4. 

4 tiber den Begriff der Entfiihrung und die yom Tater angewendeten Mittel 
namentlich oben § 21 I und II. 
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land gebracht wird, urn einer dort bestehenden fremden Organisation in 
die Hande gespielt zu werden. 

Daneben sieht Art. 271 III als weiteren Fall vor, daB die Entfiihrung 
geschieht, urn das Opfer einer Gefahr fUr Leib und Leben auszusetzen. 
Das erinnert an den Gefahrdungstatbestand des Art. 129 (oben § 11). 
Bedenkt man, daB hinter dem Entfiihrungsdelikt des Art. 271 wohl 
immer politische Hintergriinde liegen, so ist die Gefahr, der das Opfer 
ausgesetzt werden soIl, darin zu sehen, daB ihm im Ausland schwerste 
politische Verfolgung durch die Behorden oder auch durch Privatper
sonen droht. 

Beide yom Tater verfolgten Ziele: die Uberlieferung an eine aus
landische Organisation und die Leib- und Lebensgefahrdung konnen zu
sammentreffen. 

Die Tat ist mit der Verbringung des Opfers ins Ausland vollendet. 
Aber nach Abs. IV steht auch schon unter der vollen Strafdrohung, wer 
eine Entfiihrung vor bereitet, immer unter der Voraussetzung, daB die 
in Abs. III umschriebene Absicht des Taters bewiesen ist. 1st die Tatig
keit iiber eine bloBe Vorbereitung hinaus zum Versuch gediehen, so darf 
iiber die volle Strafbarkeit des Taters kein Zweifel bestehen 1. 

4. Zwischen Art. 271 III und einer Reibe anderer Tatbestande konnen 
Beziehungen bestehen: Drohung (Art. 180), Notigung (Art. 181), Frei
heitsberaubung (Art. 181), Entfiihrung gemaB Art. 183 lund eventuell 
auch gemaB Art. 184 I gehen in dem spezielleren Tatbestand des Art. 
271 III auf. - Moglich ist, daB mit dem Art. 271, namentlich mit dessen 
Abs. I, das Delikt der AmtsanmaBung (Art. 287 und dazu unten § 118) 
in Konkurrenz tritt. Das ist aber wohl nur dann der Fall, wenn der Tater 
einer aus Art. 271 strafbaren Tat in einer Weise auf tritt, als ob ihm 
schweizerische Amtsgewalt oder schweizerische militarische Befehls
gewalt zustande. 

5. Art. 4 nennt unter den Delikten, die, auch wenn sie ill Ausland 
veriibt werden, dem schweizerischen Gesetz unterworfen sind, den Art. 271. 
Das ist nur teilweise durchfiihrbar: Die Vornahme von Handlungen fiir 
einen fremden Staat nach Abs. I muB auf schweizerischem Gebiet er
folgen, und die Entfiihrung nach Abs. III geschieht yom inlandischen 
Gebiet aus. Sie vollendet sich aber im Ausland (vgl. Art. 7). Dagegen 
konnen das Vorschubleisten gemaB Abs. II und die Vorbereitung einer 
Entfiihrung nach Abs. IV im Ausland geschehen. 

III. Ebenfalls als eine Verletzung von Hoheitsinteressen erfaBt das 
G. tatliche Angriffe auf scbweizerische Hoheitszeichen (Art. 270). Durch 
den Art. 298 wird ein entsprechender Schutz auch den Hoheitszeichen 
eines fremden Staates gewahrt (unten § 121 III). Die VE. hatten merk
wiirdigerweise nur den Schutz fremder, nicht der schweizerischen Zeichen 

1 1m Resultat gleich TnORMANN-V. OVERBECK: Art. 271, N. 17. 
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erfaBt (VE. 1918 Art. 221). Die Lucke muBte geschlossen werden 1. -

Staatliche Wappen und Fahnen sind Symbole. In ihrer Bezeichnung als 
Hoheitszeichen liegt eine leichte Ubertreibung. Stellen sie wirklich 
Hoheitsinteressen dar 12 Das dem Art. 270 zugrunde Iiegende Schutz
objekt sind eher patriotische Gefuhle als Hoheitsinteressen 3. 

1. Art. 270 nennt als Angriffsobjekte Wappen und Fahnen der Eid
genossenschaft oder eines Kantons. Er nennt sie als Beispiele, denkt 
also auch an andere "Hoheitszeichen", als welche vor allem die ent" 
sprechenden Zeichen der Gemeinden, auch Amtsschilder, zu betrachten 
sind. Sie mussen von einer Behorde angebracht sein. Die von einem 
Verein oder einer Privatperson angebrachten Embleme werden von der 
Bestimmung nicht umfaBt. 

Eine Auslegungsschwierigkeit ergibt sich daraus, daB das "Hoheits
zeichen" angebracht sein muB (arbon~, esposto)4. Deshalb ist min
destens zweifelhaft, ob auch die bei einem Umzug offiziell getragenen 
Embleme, ferner das Schwert, das der Landamman an einer Lands
gemeinde tragt und die in den Landesfarben gehaltenen Mantel der 
Standesweibel usw. durch die Bestimmung gedeckt sind 5. 

2. Gleich wie der Art. 298 nennt der Art. 270 dreierlei verletzende 
Handlungen: 

Das boswillige Wegnehmen. Das steht der Sachentziehung 
(Art. 143) nahe, der aber der Art. 270 als Sonderbestimmung vorgeht. 
Handelt jedoch der Tater in Bereicherunsabsicht, so ist er nicht nur aus 
Art. 270, sondern auch wegen Diebstahls strafbar (Idealkonkurrenz mit 
Art. 137)6. 

1 Prot. II. ExpKom. 5, 328 (HAFTER); 8, 341; E. 1915 Art. 232. - Ansatze zu 
einer Ordnung in einigen kantonalen Rechten: Luzern, PolStG. § 62 (Beschimpfung 
von Wappen oder anderen Abzeichen des Staates); Obwalden, PolStG. Art. 45 II 
(Besudelung und Verunehrung von Wappen und anderen Abzeichen des Staates 
oder der Gemeinden); Freiburg Art. 157 (auf Verfiigung oder Veranlassung der 
Behorde errichtete Hoheitszeichen, namentlich Wappen oder Flaggen des Kantons 
Freiburg, eines anderen Kantons oder der Eidgenossenschaft - Wegnahme, Ver
unehrung oder tatliche Beschimpfung); Schaffhausen § 114; Waadt Art. 293 
(outrage au drapeau ou a un autre embleme de souveraineM du canton, de la Con
federation ou d'un canton confedere). 

2 Gut dariiber WETTSTEIN: Prot. II. ExpKom. 5,327; vgl.auchunten§ 121 II. 
3 Unzutreffend LUTHI: Berner Z. 77, 398 mit der Annahme, der Angriff auf 

ein schweizerisches Hoheitszeichen sei volkerrechtswidrig; siehe unten 3. 
4 Art.29S sagt einschrankend "offentlich angebracht"; unten § 121 III l. 
5 Fiir eine weite Auslegung, fiir die sich gute Griinde geltend machen lassen, 

THORMANN-V. OVERBECK: Art. 270, N. 3. Kritisch mag man bemerken, daB der 
erst spat in das G. eingefiigte Art. 270 ungeniigend iiberdacht wurde. Vgl. die 
weitere Fassung in § 135 des deutschen StGB.: Wegnahme, Zerstorung usw. eines 
iiffentlichen Autoritats- oder eines Hoheitszeichens - nicht nur "angebrachte" 
Zeichen; dazu BINDING: Lb. 2 II, 504. 

6 Ebenso BINDING: Lb. 2 II, 504. 
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Das Beschadigen. Hier geht der Art. 270 dem Sachbeschadigungs
tatbestand des Art. 145 vor, der aber neben dem Beschadigen auch das 
Zerstoren und das Unbrauchbarmachen einer fremden Sache nennt. 
SinngemaB umfaBt der Ausdruck Beschadigung in Art. 270 auch solche 
noch intensivere Einwirkungen (0 ben § 43 I 2) 1. 

Die Veriibung beleidigender Handlungen. Das sind Hand
lungen, mit denen der Tater seine MiBachtung des "Hoheitszeichen" und 
damit indirekt des Staates zum Ausdruck bringt. Der Ausdruck "be
leidigende Handlungen" an einem Hoheitszeichen und das Marginale des 
Art. 270 schlieBen die wortliche Beschimpfung aus 2. Es hat bei der tat
lichen Beschimpfung, bei einer korperlichen, mit Beleidigungsvorsatz er
folgenden Einwirkung sein Bewenden (oben § 38 I 4). Unterlassung 
einer Ehrenbezeugung, z. B. das NichtgriiBen einer Fahne, bleibt straf
los. 

3. Die Strafdrohung in Art. 270 lautet auf Gefiingnis oder BuBe, 
wahrend die Verletzungen der Hoheitsrechte, wie sie in den Art. 269 und 
271 umschrieben sind, mit Zuchthaus oder Gefangnis bedroht sind. Wenn 
es sich bei Art. 270 wirklich um die Verletzung von Hoheitsinteressen 
handeln wiirde, ware die geringfiigige Strafdrohung verwunderlich. -
Art. 4 nennt bei den dem schweizerischen Recht unterworfenen Auslands
taten auch den Art. 270. Danach ist auch derAngriff auf ein "Hoheits
zeichen", das an einer schweizerischen Gesandtschaft oder einem Kon
sulat im Ausland angebracht ist, strafbar. Vom Standpunkt des eigenen 
Landes aus geschieht das aber nicht zum Schutz volkerrechtlicher Inter
essen (siehe dagegen unten § 121 III zum Art. 298). 

4. Das BGes. vom 5. Juni 1931 zum Schutz offentlicher Wappen und 
anderer offentlicher Zeichen (GesSlg. 48, Uf.) geht in einer ganz anderen 
Richtung als der Art. 270 des G. Es verbietet die Verwendung von 
"Hoheitszeichen" zu geschidtlichen Zwecken. 3 Von einiger Bedeu
tungfiir die Auslegung des Art. 270 ist die im BGes. gegebene Umschrei
bung der "Hoheitszeichen". Es nennt als Hauptbeispiele die Wappen 
der Eidgenossenschaft, der Ka~tone, Bezirke, Kreise und Gemeinden und 
solche Wappen darstellende Fahnen, ferner das eidgenossische Kreuz und 
charakteristische Bestandteile von Kantonswappen (Art. 1 Ziff. 1, Art. 2 
Ziff. 1, Art. 5 lit. a, Art. 13 II). 

1 Vgl. Zurcher Bl. 28, Nr. 31: Wegnahme der Fahne einer fascistischen Ver
einigung. Zerst6rung der Fahne, die in einen FluB geworfen und nicht mehr ge
funden werden konnte. Bestrafung wegen Sachbeschadigung nach zurcherisehem 
Reeht. Zerst6rung ist gesteigerte Beschadigung; BINDING: 504. 

2 So ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 6,96. Auch Freiburg Art. 157 sagt "tat
lich beschimpft", wahrend \Vaadt Art. 293 von outrager par1des aetes, des gestes 
ou des paroles spricht. 

3 Dber diesen Wappenschutz BURCHKARDT: Bundesreeht, 1, Nr. 5. 
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§ 109. Weitere Storungen der staatlichen und militarischen 
Sicherheit. 

Literatur. KIND: Hinderung des Militardienstes und Aufreizung zur Dienst
pflichtverletzung durch Zivilpersonen, Berner Diss. (1913). 

Bei den hier zu erorternden Tatbestanden ergibt sich fast durch
gangig ein Zusammenspiel des biirgerlichen StGB. mit dem MilStG. Nur 
durch eine die beiden Gesetze umfassende Darstellung ist ein vollstan
diges Bild zu gewinnen. Der leitende Gedanke ist: Schutz der staat
lichen Sicherheit und Schutz der Landesverteidigung und der Wehrkraft. 

I. Erst in der parlamentarischen Beratung ist der Tatbestand: 
Rechtswidrige Vereinigung (Art. 275) in das G. eingefiigt worden 1. Er 
setzt der verfassungsmaBig garantierten Vereinsfreiheit Grenzen. Er er
ganzt die Art. 265 (Hochverrat), 266 (Landesverrat), 271 (Verbotene 
Handlungen fiir einen fremden Staat) und 272-274 (Verbotener Nach
richtendienst) in der Weise, daB bestimmt geartete Vorbereitungs
handlungen zu diesen Delikten mit Gefangnis bedroht werden. Dem 
Art. 275 stand der Art. 99 des MilStG. zu Gevatter2. 

1. Nach dem Grundtatbestand (Abs. I) ist strafbar, wer eine Ver
einigung griindet, die bezweckt oder deren Tatigkeit darauf gerichtet 
ist, Handlungen vorzunehmen, die als Hochverrat, Landesverrat usw. 
strafbar sind. DaB Leute, die auf solche Ziele ausgehen, sich in einer 
Organisation zusammenschlieBen, liegt nahe. Bei dem im Art. 275 eben
falls genannten Art. 271 kommt aber wohl hochstens der Entfiihrungs
tatbestand gemaB Abs. III (oben § 108 II 3) in Frage 3. Unter Vereini
gung istin einem weiten Sinne jeder auf Dauer berechnete ZusammenschluB 
von Gesinnungs- und Deliktsgenossen zu verstehen 4. DaB ein Verein im 
Sinne desZGB. (Art. 60ff.) mit vielleicht die wirklichenZwecketarnenden 
Statuten gegriindet wird, ist selbstverstandlich nicht erforderlich. -
Worin der Unterschied: Griindung einer Vereinigung, "die bezweckt 
oder deren Tatigkeit darauf gerichtet ist", bestehen soIl, ist nicht er-

1 StenBul1. StR. 1931, 656ff.; 1932, 138ff.; yom NR. zunachst abgelehnt: 
StenBul1. 1934, 410, dann genehmigt: 1936, '1094; vgl. auch MAHLER (Lit. zu 
§ 105): 13lf., 155f.; COMTESSE (Lit. zu § 103): 76ff. (Einschrankungen der Ver· 
sammlungs· und Vereinsfreiheit bei hochverraterischem MiBbrauch; Darstellung 
der Entwicklung). 

2 Schon das in der Volksabstimmung verworfene BGes. yom 31. Januar 1922, 
die sog. Umsturznovelle (oben § 101 IV 1), hatte eine dem heutigen Art. 99 des 
MilStG. entsprechende Bestimmung, die sich gegen "Soldatenrate" richtete, vor
gesehen; BBI. 1922 I, 140. 

3 THORMANN.V. OVERBECK beriicksichtigen in der Erlauterung zu Art. 275 den 
Art. 271 iiberhaupt nicht. 

4 Vgl. auch BINDING: Lb. 2 II, 903ff. zum Begriff "Verbindung" in §§ 128 
und 129 des deutschen StGB. (Geheimbiindelei; Teilnahme an staatsfeindlichen 
Verbindungen). 
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findlich. Der bei der Griindung offen oder getarnt gesetzte Zweck gibt 
ja die Richtung an. 

2. Unter der vollen Strafdrohung steht nicht nur der Griinder. Auch 
wer einer bereits erfolgten Griindung be it ri t t, oder, ohne Mitglied der 
Vereinigung zu sein, an ihren Bestrebungen sich beteiligt, ist Tater 
(Abs. II). Gleiches gilt auch fiir denjenigen, der Weisungen der Ver
einigung befolgt, was wohl schon durch die Worte "sich an ihren 
Bestrebungen beteiligt" gedeckt ist. Tater ist endlich, wer zur Bildung 
"solcher Vereinigungen" -weshalbder Plural? -auffordert (Abs. III). 
Das geht iiber die Anstiftung hinaus. Ob die Aufforderung Erfolg hat 
oder ins Leere trifft, ist gleichgiiltig. 

Bei dieser weiten Ausgestaltung der Tatmoglichkeiten kann man dem 
Gesetzgeber jedenfalls nicht den Vorwurf der Liickenhaftigkeit machen i . 

Dazu kommt, daB bei der ganzen Deliktsreihe Versuch moglich und 
nach Art. 21ff. strafbar ist. 1m Hinblick auf die besonderen Tatbestiinde 
in den Abs. II und III eriibrigt sich dagegen die Anwendung del' Teil
nahmebestimmungen. 

3. Es muB sich um eine rechtswidrige Vereinigung handeln. Ob 
das zutrifft, ergibt sich aus der Zielrichtung, die durch den Hinweis auf 
die Art. 265, 266, 271-274 bezeichnet wird. Gleichgiiltig ist, ob die 
Vereinigung behordlich verboten ist odeI' nicht. Die YO. des Bundes
rates vom 6. August 1940 iiber MaBnahmen gegen die kommunistische 
und anarchistische Tiitigkeit (GesSlg.56, 1336f.) hat ein solches Ver
bot gegeniiber der kommunistischen Partei, ihren Hilfs- und Neben
organisationen, gegeniiber anarchistischen und den der 4. Internatio
nalen angeschlossenen Vereinigungen (Trotzkisten) erlassen. Das Ver
bot wird auch ausgedehnt auf die an die Stelle de~ betroffenen Parteien, 
Bewegungen oder Vereinigungen tretenden Organisationen (Art. 1) 2. Das 
Verhiiltnis der YO. vom 6. August 1940 zum Art. 275 des G. ist abzu
klaren: Die Tiitigkeit einer ver botenen Organisation erfiillt nicht 
schlechthin den Art. 275, sondern erst dann, wenn sie auf eines der in 
diesem Artikel genannten Delikte abzielt. Nach Art. 2 II del' YO. ist 
dagegen auch strafbar, wer in irgendwelcher Form kommunistische oder 
anarchistische Propaganda treibt. Auch hier ist in jedem Einzelfall zu 
priifen, ob eine solche Propaganda im Rahmen einer Vereinigung gemiiB 
Art. 275 des G. erfolgt. Nur dann ist diese Bestimmung zur Geltung zu 
bringen. Sie geht dem Art. 2 del' VO., der schwerere Strafbestimmungen 
ausdriicklich vorbehalt, vor. Der als Einzelgiinger kommunistische 
oder anarchistische Propaganda treibende Tiiter - auch solche gibt es -

1 Kritik bei COJlITESSE: 87f. 

2 Dazu der BundesratsbeschluB vom 26. November 1940 betreffend die Auf-
16sulls der kommunistischen Partei der Schweiz (GesSlg. 56, 1861). 
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steht immer nur unter Art. 2 der VO.l. - Entsprechendes gilt mit Bezug 
auf andere behordliche Verbotsbestimmungen, z. B. die bundesratliche 
YO. yom 19. November 1940 iiber die Auflosung der Nationalen Be
wegung der Schweiz (GesSlg.56, 1814). 

4. Die namentlich durch die Notgesetzgebung des Bundesrates weit 
ausgreifenden Bestimmungen zur Bekampfung staatsgefahrlicher Um
triebe haben juristische Unsicherheiten im Gefolge. Die Vorschriften 
der vorstehend erorterten Verordnungen sind nicht immer geniigend 
gegeneinander abgewogen. Aus dem Art. 275 des G. ergeben sich weitere 
Zweifel: Nach den Hochverrats- und Landesverratstatbestanden ist 
schon jede auf den Verrat gerichtete Handlung strafbar (oben § 103 V, 
§ .104 III). Handlungen mit solcher Richtung erfaBt aber auch der 
Art. 215, des sen Strafdrohung nur auf Gefangnis geht. Wo liegt die 
Grenze 1 Man muB, was in der Praxis paradox erscheinen kann, anneh
men, daB die bloBe Griindung und die Beteiligung an einer auf Verrat 
abzielenden VereWgung, einem Komplott, nur unter dem Art. 275 steht, 
und daB erst bei dariiber hinausgehenden Handlungen 2 die Art. 265 und 
266 Anwendung finden sollen. - Ebenso unsicher ist das Verhii.ltnis des 
Art. 275 zu den Art. 271-214: Nach Art. 271 IV ist schon die Vor
bereitung einer "Entfiihrung" strafbar. Art. 272 und 274 treffen auch 
Personen, die einen politis chen oder militarischen Nachrichtendienst ein
richten oder ihm Vorschub leisten. Auch das deckt sich zum Teil mit 
imArt.275 umschriebenen Tatigkeiten (an den Bestrebungen einer rechts-

1 Vgl. auch Art. 1 der YO. des Bundesrates vom 5. Dezember 1938 betreffend 
MaBnahmen gegen staatsgefahrliche Umtriebe, die sog. Demokratieschutzverord
nung (GesSlg. 54, 856ff.); erganzt durch Art. 5 der YO. vom 4. August 1942 (Ges
Slg. 58, 74lff.). Sie trifft namentlich Vorschubleistung auslandischer Propaganda, 
die auf die Anderung der politischen Einrichtungen der Schweiz abzielt. Ferner die 
bundesratliche VO. vom 4. Dezember 1939 betreffend das Verbot der staatsgefahr
lichen Propaganda in der Armee (GesSlg. 55, 146lf.). Dazu LUTHI (Lit. zu § 108): 
passim. - Die Kantone Neuenburg, Genfund Waadt haben in den Jahren 1937/38 
Gesetze gegen kommunistische und andere umstiirzlerische Organisationen erlassen 
(Neuenburg: organisations communistes ou subversives; Genf: constitution 
d' organisations affiliees it une organisation internationale ou etrangere dont l'activiM 
est dangereuse pour l'Etat ou pour l'ordre public). Die Bundeserlasse, die seitdem 
eingesetzt haben, lassen, in Verbindung mit Art. 275 des StGB., diese kantonalen 
Ordnungen in der Rauptsache hinfallig erscheinen; vgl. dazu RAFTER: Zschw. R. 
N. F. 58, 26a und ff.; PANCHAUD: 86a. und ff. - beide Darstellungen durch die 
Weiterentwicklung der Bundesgesetzgebung iiberholt. 

2 THORMANN-V. OVERBECK: Art. 275, N. 10 nennen hier das Ansammeln von 
Streitkraften und die Anlegung eines Waffen- oder Munitionsdepots; S. auch oben 
§ 103 V. LUTHI: Berner Z. 77, 405 hat den Art. 275 als eine Art Riickversicherung, 
falls der Art. 265 im Einzelfall nicht durchdringen kann, bezeichnet. - COMTESSE: 
a. a. O. 86ff. faBt den Art. 275 im Verhaltnis zu Art. 265 als eine unerwiinschte 
Privilegierung von auf Rochverrat abzielenden Bestrebungen auf. 
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widrigen Vereinigung sich beteiligen, ihre Weisungen befolgen)1. Es 
bleibt richterlicher Weisheit iiberlassen, aus solchen Irrwegen hinauszu
fiihren. - Die Beurteilung von Straffii1len aus Art. 275 liegt grundsatz
lich beim Bundesstrafgericht (G. Art. 340 Ziff. 1 V und Art. 342). 

5. In der Gestaltung der Taterhandlungen geht der Art. 275, wie 
schon erwahnt, auf Art. 99 des MilStG.: Untergra bung der milita
rischen Disziplin zuriick. Die Zielrichtung der in Art. 99 genannten, 
rechtswidrigen Vereinigung ist aber eine ganz andere als beim Art. 275: 
Sie geht auf die Untergrabung der militarischen Disziplin, insbesondere 
auf Verleitung Dienstpflichtiger zum Ungehorsam, zur Dienstverletzung, 
zur Dienstverweigerung oder zum AusreiBen. In erster Linie richtet sich 
die Bestimmung gegen Tater, die selbst dem Heer angehoren 2. 1m FaIle 
aktiven Dienstes stehen jedoch gemaB Art. 3 Ziff. 1 des MilStG. auch 
Zivilpersonen unter dieser Bestimmung. Die Einzelerorterung gehort ins 
Militarstrafrech t 3. 

II. Mit in den Grundziigen iibereinstimmendem Text enthalten 
Art. 276 des StGB. und Art. 98 des MilStG. die Tatbestande Aufforde
rung und Verleitung zur Verletzung militarischer Dienstpflichten4. 1st 
eine Militarperson (MilStG. Art. 2 Ziff. 1-6) Tater, so gilt selbstverstand
lich fiir sie der Art. 98. Zivilpersonen unterstehen ihm dagegen nur im 
FaIle eines aktiven Dienstes und in Kriegszeiten. Deshalb war es not
wendig, den Tatbestand auch in das biirgerliche StGB. aufzunehmen. 
Er richtet sich vor allem gegen antimilitaristische Propaganda. 

1. 1m Vordergrund steht das Aufforderungsdelikt nach Ziff. 1 I. 

1 Eigenartig ist auch, daB, wer militarischen Nachrichtendienst be tr ei b t, mit 
GBfangnis oder mit BuBe bestraft werden kann, wahrend der Griinder einer auf 
einen solchen Dienst erst abzielenden Vereinigung oder ein bloBer Teilnehmer mit 
Gefangnis zu bestrafen ist; vgl. auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 275, N. ll. -
Die YO. Yom 4. August 1942 (GesSlg. 58, 741ff.) laBt jetzt beim militarischenNach
richtendienst nach Art. 274 auch Zuchthausstrafe zu; vgl. oben § 107 III 4. 

2 Soldatenrate, Soldatenbiinde. Die Bestimmung geht auf den Standerat 
zuriick. Sie gehort zu den Tatbestanden, die in der parlamentarischen Beratung 
wahrend Jahren stark umstritten waren; StenBull. StR. 1922, 176; NR. 1925, 
429ff.; 1926, 17lff.; StR. 1926,237; NR. 1926, 790f.; StR. 1927, 10f.; NR. 1927, 
III ff. ; vgl. ferner StR. 1931, 658 ff. 

a Dazu jetzt CmITEsSE: a. a. O. 103ff. und iiber die ebenfalls militarrechtliche 
Verordnung des Bundesrates vom 4. Dezember 1939 betreffend das Verbot der 
staatsgefahrlichen Propaganda in der Armee (GesSlg. 55, 146lf.) vgl. noch COM
TESSE: 108ff. 

4 Ansatze zu dieser Bestimmung schon im VE. 1893 Art. 168 (nur Verleitung 
zur Verletzung der Dienstpflicht); VE. 1908 Art. 206 (offentliche Aufreizung und 
VerleituRg), dazu, mit weiterem Material, ZURcHER: Erlauterungen, 375ff.; Prot. 
II. ExpKom. 5, 198ff.; 6, 78ff.; StenBull. zum MilStG., StR. 1921,461; NR. 1925, 
429ff.; StenBull. zum StGB., NR. 1929, 587ff.; StR. 1931, 664. Zur Geschichte 
KIND: 2ff., 79f.; LOHNER (Lit. zu § 76): 48ff.; vgl. ferner COMTESSE (Lit. zu 
§ 103): 99ff. mit der Auffassung dieser Delikte als hochverriLterische Untergrabung 
der militarischen Disziplin. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil. 2. Hiilfte. 44 



686 § 109. Weitere Storungen der staatlichen und militarischen Sicherheit. 

Die Aufforderung muB offentlich geschehen. In der Umschreibung der 
Taterhandlung stimmt der Tatbestand mit Art. 259 des G., dem Tat
bestand: offentliche Aufforderung zu Verbrechen, iiberein. Was oben 
§ 76 II 1-4 zum Begriff der offentlichen Aufforderung gesagt wird, 
braucht hier nicht wiederholt zu werden 1. 

Nur die Zielrichtung ist in Art. 276 anders umschrieben als in 
Art. 259. Wahrend er die Aufforderung zu einem Verbrechen - tech
nisch im Sinne des Art. 9 I zu verstehen - trifft, hebt der Art. 276 ein
zelne militarrechtliche Tatbestande, auf deren Erfiillung der Auffordernde 
abzielt, heraus: den Ungehorsam gegen militarische Befehle (MiIStG. 
Art. 61), Dienstverletzung, worunter die ganze Gruppe der in den Art. 72ff. 
des MiIStG. erfaBten Verletzungen zu verstehen ist, ferner die Dienst
verweigerung (Art. 81) und das AusreiBen (Art. 83). 1st der Beweis 
geleistet, daB die Aufforderung des Taters auf eines dieser Delikte ging, 
so kann nie Art. 259 zur Anwendung kommen. Art. 276 und Art. 98 des 
MilStG. gehen vor. 

2. In Ziff. 1 II gehen aber Art. 276 und Art. 98 des MiIStG. iiber den 
Aufforderungstatbestand hinaus. Strafbar ist auch das Ver leiten zu 
einem der genannten militarischen Delikte, die individuell auf einen ein
zelnen Dienstpflichtigen einwirkende Aktion 2• Dienstpflichtig 
sind die zur personlichen Leistung des Militardienstes Verpflichteten, die 
Diensttauglichen (MiIOrg. Art. 1 und 8)3. Verleitung ist Bestimmung 
eines anderen zu dem von ihm veriibten Delikt (oben § 6 III 3). Anstatt 
daB der Tater, der einen Soldaten z. B. zur Dienstverweigerung be
stimmt hat, nach den Vorschriften iiber Anstiftung behandelt wird, 
gilt er hier nach einer Sonderbestimmung als Tater 4. Strafbar ist in 
allen Fallen auch der Versuch. Die Einschrankung nach Art. 24 II, daB 
nur bei "Verbrechen" der Anstiftungsversuch bestraft werden kann, hat 
hier keine Geltung 5. 

3. Wahrend auf die Aufforderung und die Verleitung zum Ungehor
sam, zur Dienstverletzung, zur Dienstverweigerung und zum AusreiBen 

1 Vgl. noch GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5,200. Zu den Begriffen: Verleitung 
und Aufforderung auch KIND: 67, 83ff., ferner 97ff. (offentliche Aufforderung). 

2 Beim Ungehorsam (Art. 61) und bei erner Reihe von Dienstverletzungen 
(Art. 72ff.) werden leichte Faile disziplinarisch bestraft. G. Art. 276 und l\filStG. 
Art. 98 nehmen aber daraufkerne Rucksicht; vgl. dazu THORlI1A.NN: Prot. II. Exp

. Kom. 5,204; GAUTIER: eodem, 6, 79 lehnt Bestrafung des Verleiters ab, wenn der 
Verleitete nur disziplinarisch bestraft wird. Vgl. KIND: 88ff. 

3 Zur Umgrenzung der Dienstpflicht KIND: 80ff. 
4 Ist der Tater erne Zivilperson, so kann in Friedenszeiten eine Bestrafung nur 

aus Art. 276 des blirgerIichen StGB., nicht gemaf3 Art. 6 des l\filStG. (Beteiligung 
von Zivilpersonen an Delikten gegen die Wehrmacht) erfolgen. Es ist fUr die Vor
macht des blirgerlichen Strafrechts und der blirgerlichen Gerichtsbarkeit zu ent
scheiden. 

5 So auch THORlI1ANN-V. OVERBECK: Art. 276, ~. 10; COll1TESSE: a. a. O. 102. 
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Gefangnisstrafe steht, enthalt die Ziff. 2 des Art. 276 und des Art. 98 
des MilStG. die Erschwerung Zuchthaus oder Gefangnis. Das gilt fur 
die qualifizierten FaIle, wenn die Aufforderung oder die Verleitung 
auf Meuterei (MilStG. Art. 63), auf Vorbereitung einer Meuterei (eodem 
Art. 64) oder auf AusreiBen im Aktivdienst (Art. 83 II) 1 geht. 

4. Nur das MilStG. enthalt, in Art. 98 Ziff. 3, die weitere Qualifi
kat ion mit der Strafdrohung Zuchthaus, wenn die Aufforderung oder 
die Verleitung "vor dem Feinde" erfolgt. Das ist Kriegsrecht, dem in 
allen solchen Fallen auch die Zivilperson unterstellt ist. 

Aus der allgemeinen Fassung der Ziff. 3 folgt, daB er Aufforderung 
und Verleitung zu samtlichen in den Ziff. 1 und 2 genannten Delikten 
treffen solI. 

III. Wegen Storung des Militardienstes ist nach Art. 278 des G. und 
nach Art. 100 des MiIStG. strafbar, wer eine Militarperson in der Aus
ubung des Dienstes hindert oder stort. Die Abgrenzung der Bereiche des 
burgerlichen und des militarischen Strafrechts ist klar: Art. 278 gilt fur 
Zivilpersonen in Zeiten, da kein Aktivdienst besteht. 1m Fane aktiven 
Dienstes und in Kriegszeiten steht aber auch die Zivilperson unter 
Militarrecht und militarischer Gerichtsbarkeit. Das ergibt sich aus 
Art. 3 Ziff. 1 und Art. 4 des MilStG. Der Art. 100 weist ausdrucklich 
darauf hin, daB der Angriff sich gegen eine Militarperson, die im aktiven 
Dienste steht, richten muB2. 

Die in dies em Zusammenhang bei der Gesetzesberatung erwogene 
Bestrafung der Beschimpfung von Militarpersonen hat im G. keinen 
Raum gefunden 3. 

1. Schutzobjekt des Art. 278 und des Art. 100 des MiIStG. ist die 
militarische Sicherheit. Sie wird durch den Angriff, der sich gegen eine 
ihren Dienst ausubende Militarperson richtet, gestort. Der Schutz des 
Heeres und der Heeresaufgaben steht im Vordergrund, nicht die Person 

1 Art. 276 des G. nennt den Fall Aufforderung und Verleitung zum A usreiBen 
im Aktivdienst nicht. Er wird nur im Art. 98 des MiIStG. genannt. Das ist 
richtig, weil nach Art. 3 Ziff. I des MilStG. auch die Zivilperson im FaIle aktiven 
Dienstes immer unter dem militarischen Recht steht. - Zur Ziff. 2 im einzelnen 
LOHNER (Lit. ZU § 76): 5lff. (Aufforderung und Verleitung zu Meuterei). - Uber 
das Verleiten der Truppe zur Gehorsamsverweigerung durch die Verbreitung un
wahrer Nachrichten (MUStG. Art. 102) siehe COMTESSE: a. a. O. 54ff., 102f. Der 
Tatbestand setzt em Aufgebot von Truppen zum aktiven Dienst voraus. 

2 Die Bestimmung geht ebenfaUs schon auffriiheste Entwiirfe zuriick; YE. 1893 
Art. 167; VE. 1908 Art. 205 und dazu ZURCHER: Erlauterungen, 374£.; HUBER 
(Lit. zu § 105): 20ff.; Prot. II. ExpKom. 4, 398, 42lff.; 5, 1I4ff. Zu Art. 100 des 
MiIStG. StenBull. StR. 1921, 46lf.; NR. 1925, 43lf.; zu Art. 278 des StGB. Sten
Bull. NR. 1929, 588ff.; StR. 1931, 664. Vgl. auch KIND: 2ff. (Geschichtliches). 

3 Vgl. dagegen MilStG. Art. 101: 6ffentliche Beschimpfung einer Militarperson, 
die im aktiven Dienst steht. Nach Art. 3 Ziff. I auf Zivilpersonen anwendbar. Zu 
der Frage: Beschimpfung von MiIitarpersonen namentlich Prot. II. ExpKom. 5, 
114f.; E. MKG. 3, Nr. 57, 114, 137, 138. 

44* 
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des einzelnen Soldaten 1. Die Hinderung oder Storung muB bei "der 
Ausiibung des Dienstes" geschehen. Dienst und Dienstausiibung sind 
im weitesten Sinne zu verstehen, nicht nur Militardienst in seiner engeren 
Bedeutung, sondern auch Dienst, zu dem eine Truppe bei offentlichen 
Ungliicksfallen oder zur Wahrung der offentlichen Ordnung herangezogen 
wird. Besonders kommen die verschiedenen Wachtdienste in Betracht 2• 

2. Die Tat besteht in einer Hinderung oder Storung. Von Hinde
rung - nicht von Storung - ist auch im Tatbestand des Art. 286 
(Hinderung einer Amtshandlung) die Rede. Auf Hinderung durch Ge
walt oder Drohung weist Art. 285 hin und in Art. 279 wird die durch 
Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile erfolgende Storung und 
Hinderung von Wahlen und Abstimmungen erfaBt3. In Art. 278 fehlt 
das Drohungs- und Gewaltsmoment. Das gibt dem Tatbestand, wenig
stens bei der Variante: DienststCirung, eine gewisse Vagheit. Hinde
rung (empecher) bedeutet, daB die Militarperson auBer Stand gesetzt 
wird, ihre dienstliche Pflicht reibungslos zu erfiillen. Dann wird der 
Tater regelmaBig sich noch anderer Delikte - z. B. einer Notigung 
(Art. 181), einer Freiheitsberaubung (Art. 182) - schuldig machen. 
Storung (troubler, disturbare) ist dagegen nur eine Erschwerung, eine 
Beeintrachtigung der Dienstausiibung 4 • Man wird sich davor hiiten 
miissen, in Taktlosigkeiten eines Neugierigen, in jedem Unfug, die einer 
Wache z. B. unbequem sein konnen, eine "StCirung" im Sinne des G. zu 
sehen. Die Strafbarkeit setzt den Beweis des Vorsatzes voraus, daB der 
Tater durch sein Verhalten die militarische Sicherheit beeintrach
tigen wollte 5. Der Obertitel, der die Art 276-278 des G. und entspre
chend die Art. 98-108 des MilStG. zusammenfaBt, muB bei Zweifeln 
in der Auslegung einer einzelnen Bestimmung wegleitend sein. 

3. Zwischen Art. 278 des G. und Art. 100 des MilStG. bestehen 
Unterschiede in der Strafdrohung. Das biirgerliche Strafrecht sieht Ge-

1 Gut GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 423. Als "Militarpersonen" haben die 
im MilStG. Art. 2 Ziff. 1 und 3 und wohl auch die eidgenassischen Grenzwachter 
(Art. 2 Ziff. 6) zu gelten; vgl. KIND: 38f. 

2 ZUROHER: Erlauterungen, 374; HUBER: 20. 
3 Auch in den Art. 237-239, bei den Verkehrsdelikten, verwendet das G. die 

Begriffe: Hinderung und Storung. Dazu oben § 87 II5. Art. 261 II spricht von 
der Starung einer verfassungsmaBig gewahrleisteten Kultushandlung, Art. 262 
Ziff. 1 II von der Starung eines Leichenzuges 'oder einer Leichenfeier; vgl. oben 
§79 II 2. 

4 GAUTIER: Prot. II. Ex-pKom. 4, 423: un empechement relatif. Zu den Be
griffen Hindern und Storen auch KIND: 44ff.: besser als "hindern" ware der Aus
druck "verhindern". Vgl. ferner unten § 114 II zum Tatbestand der Widersetzung 
gemaB Art. 286. 

5 KIND: 36f. nimmt zu weitgehend eine Prasumption an, daB der Tater, wenn 
er einen Soldaten belastigt, wissen miisse, daB er sich dadurch gegen die Staats
gewalt stelle. 
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fiingnis bis zu 6 Monaten oder BuBe, das Militiirrecht Gefiingnis schlecht
hin und, fiir leichte Fiille, disziplinarische Bestrafung vor. Diese ist nach 
Art. 182 und 192 I (Arrest oder BuBe) auch auf Zivilpersonen anwendbar, 
wenn sie dem militiirischen Recht unterstehen 1. 

4. Das Vergehen der Storung des Militiirdienstes ist wohl zu unter
scheiden von den schweren Verbrechen der unmittelbaren oder mittel
baren Storung der Unternehmungen des Heeres, das in Art. 81 
des MilStG. als militiirischer Landesverrat bezeichnet wird; oben § 105 II. 

IV. Als Storung der militiirischen Sicherheit behandeln Art. 277 des 
G. und Art. 103 des MilStG. in der Fassung des Anpassungsgesetzes vom 
13. Juni 1941 femer die Falschung von Aufgeboten oder Weisungen 2. 

Die beiden Texte stimmen iiberein. Die Abgrenzung der Bereiche ist 
gleich wie beim Vergehen der .Storung des Militiirdienstes (oben III). 

1. Es sind Sondertatbestiinde von Fiilschungen. Sie sind von den 
Urkundendelikten gemiiB Art. 251 und 254 des G. und den entsprechen
den Bestimmungen des MilStG. (Art. 172 und 114) wohl zu unterschei
den. Als strafbare Handlungen werden genannt: Fiilschung, Ver
fiilschung, Unterdriickung, Beseitigung und femer der Gebrauch eines 
gefiilschten oder verfiilschten Aufgebotes odeI' einer fiir Dienstpflichtige 
bestimmten Weisung. 

Soweit die Bezeichnung der Tiiterhandlungen mit der Umschreibung 
in den Art. 251 ff.iibereinstimmt, ist auf die friiheren Erorterungen zu 
verweisen, auf § 91 II, § 98 II, 2 und 6 iiber Fiilschung, Verfiil
schung und Gebrauch von Fiilschungen, die von einem Dritten 
hergestellt sind. Aber zwischen der Gestaltung del' Urkundendelikte 
in den Art. 251ff. und dem Tatbestand der Fiilschung von militiirischen 
Aufgeboten und Weisungen bestehen Unterschiede, die auf ihren Grund 
und im Hinblick auf sich ergebende Konsequenzen zu priifen sind. 

2. Auch bei der Fiilschung von militiirischen Aufgeboten und Wei
sungen ist die militiirische Sicherheit das Schutzobjekt. 

A ufge bote sind die in der Regel durch die kantonalen Militiirbehor
den erlassenen Einberufungen von Truppen oder von einzelnen Dienst
pflichtigen; MilOrg. Art. 160. Das Aufgebot zum aktiven Dienst wird 
vom Bundesrat erlassen; MilOrg. Art. 198 I, 200, 215 I (Aufgebot der 
Pferde, Maultiere und Fuhrwerke). 'Uber das auf Grund des Militiirschul
tableaus ergehende eidgenossische A ufge botsplaka t ist das Niihere 
im BundesratsbeschluB vom 13. Miirz 1914, der Friedens-Mobilmachungs
vorschrift, bestimmt (Sammelband des Militiir-Amtsblattes, Zusammen-

1 Uber die Zustandigkeit fUr die disziplinarische Bestrafung von Zivilpersonen 
vgl. MiIStG. Art. 195 und die Erganzung durch die VO. des Bundesrates vom 15.0k
tober 1941 (GesSlg. 57, 1145ff.). 

2 Zu Art. 103 des MilStG. StenBull. StR. 1921,463; 1922, 176; zu Art. 277 
des StGB. StenBull. NR. 1929, 587ff. 
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stellung von 1924, 357f£'). - Weniger klar ist del' in Art. 277 und in 
Art. 103 des MiIStG. weiter verwendete Begriff: fur Dienstpflieh tige 
bestimmte Weisung 1. Er ist nieht teehniseh wie del' Aufgebots
begriff. Es muB sieh um ein Dokument handeln, mit dem dureh eine 
militarisehe Stelle bestimmte allgemeingultige Anordnungen fUr Dienst
pfliehtige getroffen werden. Befehle, die sieh an einen einzelnen Soldaten 
odeI' an eine Truppe riehten, z. B. del' in einer Rekrutensehule erlassene 
Sehulbefehl, fallen kaum unter die Bestimmung. Zu denken ist dagegen 
an Anweisungen uber den Bezug und die Abgabe von Munition, Aus
rustungsgegenstanden usw. 

Solehe Dokumente 2 sind das Angriffsobjekt. Soweit del' Tater sie 
falseht odeI' verfalseht, gilt das zu Art. 251 des G. Gesagte, jedoeh mit 
dem Untersehied, daB eine Absieht des Taters auf Sehadigung odeI' Vor
teilserlangung (vgl. oben § 98 II) keine Rolle spielt. Die in Art. 251 
uberdies genannten Handlungen del' sog. Blankettfalsehung und del' 
Falsehbeurkundung (oben § 98 I 3-5) werden in Art. 277 und in Art. 103 
des MiIStG. nieht genannt. Sie konnen abel' aueh wenn es sieh um 
militarisehe Aufgebote odeI' Weisungen handelt, von Bedeutung werden. 
Zur Not kann man annebmen, daB del' Falsebungsbegriff aueb sie deekt. 
- Art. 277 und Art. 103 des MilStG. erseheinen, wenn man sie mit dem 
Tatbestand del' Urkundenunterdruekung naeh Art. 254 des G. zusammen
halt, ebenfalls weniger weitreiehend. Art. 254 nennt als Handlungs
mogliehkeiten das Besehadigen, Verniehten, Beiseitesehaffen odeI' Ent
wenden, wabrend mit Bezug auf die Aufgebote und Weisungen nur von 
Unterdrueken und Beseitigen die Rede ist. Hier mag das jedoeh genu
gen. 

Wenn in Zif£' 1 II des Art. 277 und des Art. 103 MilStG. der Ge
brauch einer Falsehung als besonderer Tatbestand hervorgehoben wird, 
so soli darin keine Differenz zu del' Fassung in Art. 251 Ziff. 1 III -
Gebraueh einer von einem Dritten hergestellten Urkunde - gesehen 
werden. Gleiehes wie naeh Art. 251 soli gelten, wenn es sieh um Aufge
bote und militarisehe Weisungen handelt: Del' Falseher, del' seine Fal
sehung selbst gebraueht, ist nur wegen diesel' strafbar; vgl. oben § 98 I 6. 

3. Die in Art. 277 und Art. 103 des MilStG. vorgesebene Straf
drohung lautet fUr die Vorsatztat auf Zuehthaus oder Gefangnis. Sie 
geht uber die bei del' Urkundenfalsehung und -unterdruekung angesetzte 
Drohung hinaus. Namentlieh die Falsehung von Aufgeboten kann ein 
sehwerwiegendes Verbreehen von groBer Gefahrliehkeit fur die milita-

1 Die Gesetzesmaterialien geben keinen AufschluB. 
2 Der Ausdruck: Urkunden ist besser zu vermeiden, da es sich kaum, sicher 

nicht in allen Fallen, urn Schriften handelt, die bestimmt oder geeignet sind, eine 
Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen; vgl. G. Art. llO Ziff. 5, lVIilStG. 
Art. 175. Anders THQRMANN-V. OVERBECK: Art. 277, N. 2. 
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rische Sicherheit sein 1. Deshalb ist es richtig, daB, anders als bei den 
Urkundendelikten, in Art. 277 Ziff. 2 und Art. 103 Ziff. 2 des MilStG. 
a"uch die fahrlassige Tat - mit der Strafe Gefangnis oder BuBe -
bedroht wird. 

Hinter dem Art. 103 des MilStG. steht auch hier fur Zeit en des Aktiv
dienstes der Verratstatbestand des Art. 87 Ziff. 1, die unmittelbare Sto
rung der Unternehmungen des Heeres. 

V. Zwei Ubertretungstatbestande gehoren endlich in diesen 
Zusammenhang: 

1. Nach Art. 330 des G. ist mit Haft bis zu 1 Monat oder mit BuBe 
zu bestrafen, wer von der Heeresverwaltung zum Zwecke der Landes
verteidigung beschlagnahmte oder requirierte Gegenstande unrecht
maBig verkauft oder erwirbt, zu Pfand gibt oder nimmt, verbraucht, 
beiseiteschafft, zerstort oder unbrauchbar macht 2. Die Bestimmung er
innert in der Gestaltung des Tatbestandes an die Rechtsvereitelung des 
Art. 147 (oben § 45) und namentlich an den sog. Verstrickungsbruch 
gemaB Art. 169 (oben § 64). Die verbotenen Handlungen hatten rich
tiger Weise in Art. 330 undArt.169 ubereinstimmend bezeichnet werden 
sollen. Materiell ergeben sich jedoch, trotz der verschiedenen Fassung, 
keine Unterschiede; vgl. oben § 64 II 3. 

Auch der Tatbestand des Art. 330 trifft den Bruch einer amtlichen 
Verstr.ickung. Sie muB in der Weise erfolgt sein, daB eine zustandige 
Stelle der Heeresverwaltung im Interesse der Landesverteidigung be
stimmte Gegenstande beschlagnahmt oder requiriert, d. h. sie dem freien 
Verkehr entzieht. Art. 330 ist in dem Sinne eine Blankettbestimmung, 
als vorerst durch das Gesetz oder - in Zeiten aktiven Dienstes - durch 
eine Notverordnung oder durch Befehle oder Anordnungen zustandiger 
Stellen die Beschlagnahme oder Requisition von einzelnen Gegenstanden 
oder auch von Warenlagern angeordnet sein muB. Der Art. 330 hat sub
sidiare Bedeutung. Er ist anzuwenden, soweit nicht besondere Vor
schriften zutreffen 3 • 

1 BOLLI: StenBull. StR. 1921,463; 1922, 176: Verhinderung, St6rung, Ver
wirrung der Mobilisation, des Aufmarsches der Armee. 

2 Prot. II. ExpKom. 7, 193ff., 368f.; 8, 334f.; vgl. auch HUBER (Lit. zu § 105): 
24f. - Auch hier hat die schon mehrfach genannte YO. vom 4. August 1942 
(GesSlg. 58, 74Hf.) den Ubertretungstatbestand des Art. 330 fUr die Dauer des 
gegenwartigen .Aktivdienstes zu einem Verbrechen umgewandelt; zulassig ist Ge
fangnis, in schweren Fallen Zuchthausstrafe. Zustandig ist die Militargerichtsbar
keit (Art. 1 der VO.). 

3 Besondere Bestimmungen in Art. 212ff. der MilOrg. iiber das dem Bund im 
Falle des Aktivdienstes zustehende Verfiigungsrecht iiber samtliche im Gebiet des 
Landes befindlichen Pferde, Maultiere und Transportmittel. Nach Verkiindung 
der sog. Pikettstellung, die das Verbot der Ausfuhr mitumfaBt, ist ohne Erlaubnis 
der eidgen6ssischen Militarbehorden jede BesitzesentauBerung untersagt. Auf Ver
letzung dieses Verbotes steht BuBe von Fr. 100-10000, womit Gefangnis bis zu 
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2. Wer unbefugt die Uniform des schweizerischen Heeres tragt, ist 
mit Haft bis zu 8 Tagen oder mit BuBe zu bestrafen (G. Art. 331) 1. Die 
Bestimmung trifft einen Tater, der eine militarische Uniform tragt, ohne 
schweizerische Militarperson zu sein. Ob es sich um eine echte, einem 
Heeresangehorigen gehorende Uniform oder um eine nachgemachte 
handelt, ist gleichgiiltig. Maskeraden und eitlen Scherzen mit der Uni
form soIl gesteuert werden. Ob das Tragen einzelner Uniformstiicke, 
ferner das unerlaubte Tragen der eidgenossischen Armbinde von der Be
stimmung des Art. 331 erfaBt wird, ist eher zu verneinen. - Tragt eine 
Militarperson die ihr zustehende Uniform unbefugt auBer Dienst, so 
kommtnichtder Art. 331, sondern disziplinarische Bestrafung ausArt. 180 
des MilStG. in Verbindung mit Ziff. 112 des Dienstreglementes zur 
Geltung. 

Aus den Zeitverhaltnissen heraus hat aber das sog. Uniformverbot seit 
der Schaffung des Art. 331 eine viel groBere Wichtigkeit erlangt, als man 
in Friedenszeiten vermuten konnte. Die hier fiir die Zeit des Aktiv
dienstes geschaffene Notgesetzgebung, die um ihrer Bedeutung willen 
hier darzustellen ist, geht nach zwei Richtungen: 

Die YO. des Bundesrates vom 2. Februar 1940 iiber das Verbot un
befugter Verwendung der militarischen Uniformen und Abzeichen (Ges
Slg.56, 133f.) nennt auBer der Uniform die "Abzeichen der schweize
rischen Armee und ihrer Hilfsorganisationen". Dazu gehort auch die eid
genossische Armbinde. Verboten ist nicht nur das (unbefugte) Tragen, 
sondern auch das Vermieten und Ausleihen (Art. 1). Ferner diirfen "mit 
militarischen Abzeichen versehene Uniformen" an Privatpersonen nur 
iibereignet werden, wenn sich der Ubernehmer dariiber ausgewiesen 
hat, daB die Abzeichen seiner militarischen SteHung entsprechen (Art. 2). 
Die Bestrafung erfolgt auf Grund der Ungehorsamstatbestande gemaB 
Abt. 107 und 108 des MiIStG. durch die Militargerichtsbarkeit. Aus dem 
Hinweis auf diese beiden Bestimmungen ergibt sich, daB die YO. vom 
2. Februar 1940 nur fUr Zeiten eines Aktivdienstes Geltung beansprucht. 
Solange geht sie dem Art. 331 des G. vor. Bei der Wiederkehr normaler 
Zeiten kann die YO. zugunsten des Art. 331 entfaHen. 

Der Art. 3 der YO. behalt ausdriicklich schwerere Strafbestimmungen 
vor. Hier griff zunachst die Sabotage bestimmung des Art. 2 II der 
bundesratlichen YO. vom 28. Mai 1940 betreffend Abanderung und Er
ganzung des MilStG. (GesSlg.56, 525ff.) ein. Sie hat jetzt ihre ab
schlieBende Fassung im Verratstatbestand des Art. 86 bis III-V des 

6 Monaten verbunden werden kaun (MilOrg. Art. 213 I, III und IV). Diese Be
stimmungen gehen dem Art. 330 des G. vor. - 1m FaIle aktiven Dienstes kommen 
namentlich auch die Art. 107 und 108 des MiIStG.: Ungehorsam gegen allgemeine 
und besondere Anordnungen militarischer und biirgerlicher Stellen in Betracht. 

1 Prot. II. ExpKom. 7, 191ff.; 8, 334f. 
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BesG. yom 13. Juni 1941 betreffend Anpassung des MilStG. an das 
schweizer. StGB. gefunden; oben § 105 III. 

VI. Nur erwahnt werden sollen hier die unter dem Obertitel: S ch wa
chung der Wehrkraft stehenden Tatbestande der Art. 94-96 des 
MilStG.: Fremder Militardienst, Verstiimmelung und Dienstpflicht
betrug. Die Erorterung muB dem Militarstrafrecht vorbehalten bleiben. 

m. Delikte gegen den V olkswillen. 
Literatur. STOOSS: Grundziige, 2, 412ff. - HORNI: Delikte gegen das ver

fassungsmaJ3ige Zustandekommen des Volkswillens, Ziircher Diss. (1907). - SPIRA: 
Die Wahlfalschung (1908) mit einigen Hinweisen auf die eidgenossischen Vorent
wiirfe. - M. E. MAYER: YD. Bes. Teil, I, 272ff. - GABUZZI und COLOMBI: Z. 3, 
182ff. - SCHOLLENBERGER: Z. 1O,78ff. 

§ 110. Einleitung. 
I. Als Schutzobjekt der im 14. Titel des Besonderen Teils des G. zu· 

sammengefaBten Wahl- und AbstimmungsdeliktewirdderVolks
wille bezeichnet. Der VE. 1894 iiberschrieb den entsprechenden Ab
schnitt mit den Worten: Verbrechen gegen die Ausiibung politischer 
Rechte (Art. 159-161). Das war deshalb gerechtfertigt, weil der Art. 161 
einen Tatbestand: Beeintrachtigung von Freiheitsrechten - Religions
freiheit, Lehrfreiheit, Versammlungs- und PreBfreiheit, Arbeitsfreiheit 
usw. - enthieltl. Die Bestimmung wurde schon von der l. Experten
kommission nach einer bemerkenswerten Diskussion gestrichen 2. Aus
reichend ist der Notigungstatbestand, wie Art. 181 des G. ihn gestaltet 
(oben § 19, namentlich VI). 

II. Der besondere strafrechtliche Schutz ist in den Art. 279ff. des G. 
auf die politischen Rechte, soweit sie sich auf durch Verfassung oder 
Gesetz vorgeschriebene Versammlungen, Wahlen und Abstimmungen 
und auf die Durchfiihrung eines Referendums- oder eines Initiativ
begehrens beziehen, beschrankt. Die freie und unbeeinfluBte Betatigung 
dieser staatsbiirgerlichen Rechte und allgemein die Sauberkeit und Zu
verlassigkeit der politischen Abstimmungen und ahnlicher Geschafte 
sollen gesichert werden. Ob der Ta:ter im Einzelfall ein politisches Delikt 
veriibt, aus politischem Motiv und zu einem politischen Endzweck han-

1 Vgl. Tessin Art. 234: Angriffe auf die Handels- und Gewerbefreiheit und die 
Arbeitsfreiheit; Genf Art. 105--107: Schutz der Freiheit der Niederlassung, der 
Gewerbe- und Arbeitsfreiheit, der Kultus-, Lehr-, PreB- und Versammlungsfreiheit; 
STOOSS: Grundziige, 2, 417f.; Motive VE. 1894,226; vgl. ferner ZURCHER: ErI. VE. 
1908, 362f. 

2 Prot. 1. ExpKom. 2, 147ff. mit Hinweisen auf den Schutz durch den staats
rechtlichen Rekurs an das Bundesgericht wegen Verletzung der Freiheitsrechte; 
vgI. auch MAYER: 312f. 
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delt (oben § 102), ist Tatfrage 1 . In jedem Fall sind Wahl- und Abstim
mungsdelikte Staatsdelikte. Die davon beriihrten staatsbiirgerlichen 
Rechte gehoren in besonderem MaBe zu den Grundlagen des staatlichen 
Lebens im Bund, in den Kantonen und den Gemeinden. Das Strafrecht 
fiihrt hier den Kampf gegen gewisse Arten und Moglichkeiten der poli
tischen Korruption. Bezeichnend ist, daB nach Art. 284 bei den Ver
gehen des 14. Titels in jedem Falle, wenn der Richter eine Freiheits
strafe ausspricht, auf Einstellung in der biirgerlichen Ehrenfahigkeit er
kannt werden kann. Der sonst nach der allgemeinen Bestimmung von 
Art. 52 Ziff. 1 II erforderliche Beweis der ehrlosen Gesinnung braucht 
nicht erbracht zu werden. 

Die Bezeichnung der Gruppe als Vergehen gegen den Volkswillen 
bedarf der Erklarung, der Einschrankung. Um das Zustandekommen 
eines Volkswillens oder besser des Willens einer Volksmehrheit, wie sie 
sich in offentlichrechtlichen Wahlen und Abstimmungen kundgibt, han
delt es sich, ferner um den Schutz einer Volksgruppe, die in einem 
Referendums- oder einem Initiativbegehren einen Kollektivwillen zum 
Ausdruck bringen will. 

III. Die bisherige Ordnung in Bund und Kantonen zeigt - in 
kurzer Zusammenfassung - folgendes Bild. 

1. Bundesrecht: Art. 49 des BStG. von 1853 bedroht mit BuBe, 
womit in schweren Fallen Gefangnis bis auf 2 Jahre verbunden werden 
kann, 

das rechtswidrige Einwirken auf das Ergebnis einer gemaB der 
Bundesgesetzgebung stattfindenden Wahl oder anderen Verhandlung, 
namentlich durch Wegnahme oder Verfalschung echter oder durch Bei
fiigung falscher Stimmzettel; 

den Versuch, die "an der Verhandlung" teilnehmenden Biirger durch 
Geschenke, Versprechungen oder Drohungen zu beeinflussen (aktive Be
stechung) ; 

die Annahme eines Geschenks oder Vorteils (passive Bestechung); 
die unbefugte Teilnahme an einer Wahl oder "an deren Verhand

lung 2". 

1 Vgl. auch TrroRMANN-V. OVERBECK:· Vorbemerkung 4; zu den Art. 279ff. mit 
den Hinweis auf Art. 395 II (Einleitung eines Begnadigungsverfahrens durch den 
Bundesrat odeI' eine Kantonsregierung). 

2 Die Rechtsprechung zu diesen Tatbestanden ist diirftig. Kann man das als 
ein Zeichen fiir die bestehende Sauberkeit del' politischen Wahlen und Abstim
mungen deuten? 1m ganzen mag das zutreffen. Abel' entscheidend ist wohl, daB 
man in del' Praxis eine gewisse Zuriickhaltung beobachtet und sich davor scheut, 
kleinere UnregelmaBigkeiten bei Wahlen und Abstimmungen VOl' den Richter zu 
bringen; HORNI: 8 f. - Zu Art. 49 lit. d (unbefugte Teilnahme) BURCKHARDT: 
Schweizer. Bundesrecht, 2, Nr.568: Beniitzung einer fremden Stimmkarte; 
BE. 48 I, Nr.50: Unterzeichnung eines Referendumsbegehrens durch einen im 
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Nebendiesen Tatbestanden, den eigentlichen Wahl- undAbstimmungs
delikten, trifft Art. 46 II des BStG. die Teilnahme an Zusammenrottungen 
zum Zwecke, "die Vornahme von Wahlen, Abstimmungen u. dgl. (sic!), 
welche nach Vorschrift der Bundesgesetze stattzufinden haben, zu hin
dern". Das ist ein Aufruhrtatbestand (unten § 114 IV). Art. 47 I be
droht die Anwendung von Gewalt, um die Vornahme von Wahlen, Ab
stimmungen oder anderen Verhandlungen, welche durch die Bundes
gesetze vorgeschrieben sind, zu verhindern. Nach Art. 48 endlich ist 
strafbar, wer miindlich oder schriftlich oder durch bildliche Darstel
lungen offentlich zu einem Aufruhr gemaB Art. 46 aufreizt. 

2. Kantonale Rechte 1 : Sie enthalten, mit zahlreichen Variant en 
im einzelnen, ahnliche Tatbestande wie das BStG. Die nacbfolgende 
Darstellung kann sich auf wenige Beispiele beschranken. 

Zurich § 81 2 faBt unter der vagen Bezeichnung: Storung der offent
lichen Ordnung zusammen 

die gewaltsame Hinderung von Wahlen oder Verhandlungen einer 
gesetzmaBigen, zur Besorgung offentlicher Angelegenheiten berufenen 
Versammlung; 

den Versuch, durch Irrtumserregung uber Zahl oder Inhalt der ab
gegebenen Stimmzettel ein Abstimmungsergebnis zu falschen 3; 

den Versuch der gewaltsamen Verhinderung eines Burgers an der 
Ausubung der ihm zustehenden politischen Rechte und die Drohung mit 
Rache in bezug auf die Geltendmachung dieser Rechte; 

endJich aktive und passive Wahlbestechung (§ 81 lit. d), wobei das 
Verhaltnis zu § 236: Versuch der Bestechung eines Wahlers oder dessen 
Familienangehorigen, um ein offentliches Amt zu erlangen, unklar 
bleibt 4• 

Bern Art. 85 bezeichnet im Titel: Delilde gegen das obrigkeitliche 
Ansehen als Wahlbetrug betrugerische Einwirkungen oder Einwirkung 
durch Drohungen oder Gewalt auf Wahlen oder Wahlvorschlage der 
Wahl- oder Gemeindeversammlungen, ferner entsprechende Einwir
kungen auf das Ergebnis einer politis chen Abstimmung oder Wahl, end
Aktivburgerrecht Eingesteliten nicht nach Art. 49 lit. d strafbar. Ferner BURCK
HARDT: a. a. O. 2, Nr.574: Unberechtigte und falsche Unterschriften auf Unter
schriftenbogen bei lnitiativbegehren; 4, Nr.2055 bis: Drohungen gegenuber 
Stimmberechtigten und Wahlverfalschung bei Nationalratswahlen. 

1 STOOSS: Grundzuge, 2, 413ff. mit ausfiihrlichen Daten. 
2 Uber das zurcherische Recht namentlich HORNI: 37ff. 
3 Tater nur lVIitglieder der Wahlbehorden. Die Falschung eines Stimmzettels 

falit nicht unter die Bestimmung; Bestrafung wegen Betrugs auf Grund von § 191 
des zUrcher. StGB., der nicht nur Vermogensschaden, sondern auch Schadigung 
anderer Rechte berucksichtigt; Zurcher Bl. 10, Nr. 211. 

4 Dazu ZELLER: Kommentar zurcher. StGB. § 236, N. 6 mit Hinweis auf altere 
Entscheide und der Auffassung, daB der § 236 einen qualifizierten Sonderfall von 
% 81 lit. d darstellt. 
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lich Stimmenkauf und -verkauf (Bestechung). Dazu kommen, in Art. 86, 
die Tatbestande der Storung von politischen oder Wahl- oder Gemeinde
versammlungen und der gewaltsamen Hinderung von Stimmberech
tigten an der Ausiibung ihres Stimmrechtes. 

Die ausfiihrliche Regelung von Baselstadt enthalt die Tatbestande: 
Gewaltsame Hinderung der Verhandlung einer offentlichen Behorde oder 
der Vornahme einer offentlichen Wahl oder Abstimmung (§ 57); Gewalt 
und Bestechung bei Wahlen, Abstimmungen, Referendum und Initiative 
(§ 58); Falschungen, verbotene Stimmgebung, widerrechtliche Teilnahme 
an Wahlen und Abstimmungen (§59). 

Landsgemeindekantone schiitzen in besonderen Bestimmungen die 
Verhandlungen der Landsgemeinde, z. B. Glarus § 52: rechtswidrige 
Einwirkungen durch Gewalt, Drohung, Bestechung, Verhinderung 
stimmberechtigter BUrger an der Teilnahme; vgI. ferner Appenzell 
A. Rh. Art. 58, Appenzell J. Rh. Art. 42 (Zusammenrottung einer gro
Beren Anzahl von Personen und gewaltsame Hinderung oder Storung 
der Landsgemeindeverhandlungen - ein Aufruhrfall) 1. 

IV. Die Art. 279ff. des G. lassen sich in zwei Gruppen aufteilen: 
1. Storung von Wahlen und Abstimmungen, Wahlbestechung: 

Art. 279-281 (unten § Ill); 
2. Falschungen, Geheimnisverletzung: Art. 282, 283 (unten § 112). 
Die umfassende neue Ordnung gibt, wie die folgende Darstellung zeigt, 

immer noch zu Zweifelsfragen AnlaB. Das ganze Gebiet ist in der 
schweizerischen Literatur und Praxis noch wenig durchgearbeitet. 

Richten sich die Vergehen gegen den Volkswillen bei eidgenossi
schen Wahlen, Abstimmungen, Referendums- oder Initiativbegehren, 
so fallt die Beurteilung dem Bundesstrafgericht zu (G. Art. 340 Ziff. 1 V, 
Art. 342). Die Delegation an kantonale Gerichte ist zulassig (BStPrO. 
Art. 18). Beriihren die Delikte nur kantonale Verhaltnisse, so gehoren 
sie vor die kantonale Gerichtsbarkeit (Art. 343). Beim Zusammentreffen 
von Handlungen, die sich teils gegen den Bund, teils gegen einen Kanton 
richten, besteht die Moglichkeit der Vereinigung vor einer Gerichtsbar
keit gemaB Art. 344 des G. 

§ 111. Storung von Wahlen und Abstimmungen. 
Wahlbestechung. 

Literatur. Angaben vor § 110. 

1. Die Storungsdelikte. 1. Die vom Art. 279 erfaBten hindernden 
oder storenden Handlungen konnen sich richten gegen eine durch Ver-

1 Dber Uri kurze Daten bei Z'GRAGGEN: 58; Verordnung vom 8. April 1929 
betreffend Stimmrecht und kantonale geheime Abstimmung (Stimmrechtsverord
nung). - Zu Tessin Art. 98 (Wahlbetrug) Z. 2, 280f. und GABUZZI und COLOMB! 

Z. 3, 182ff. 
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fassung oder Gesetz vorgeschriebene Versammlung, Wahl oder Ab
stimmung (Abs. 1), oder gegen die Sammlung oder Ablieferung von 
Unterschriften fUr ein Referendums- oder ein Initiativbegehren (Abs. 2). 

Man muE das im Zusammenhang mit der Uberschrift des 14. Titels: 
Vergehen gegen den Volkswillen ~ und des sen Zustandekommen
lesen. Es muE sich umAktionell im offentlichen Interesse, bei denen der 
Wille des Volkes oder eines Volksteiles zum Ausdruck gebracht werden 
soIl, handeln. Das trifft nicht zu bei den durch die Behorden vorgenom
menen Wahlen, z. B. bei durch ein Parlament erfolgenden Richterwahlen, 
bei Wahlen (Ernennungen) von Einzelpersonen durch die Regierung, bei 
der Bestellung von Kommissionen, bei Abstimmungen innerhalb solcher 
Korperschaften. Bei Storung und Hinderung derartiger Funktionen 
konnen Delikte gegen die offentliche Gewalt (Art. 285ff.; unten § 11412), 
eventuell auch Amtsdelikte in Frage kommen. Erst recht nicht beziehen 
sich die Art. 279ff. auf Versammlungen, Wahlen und Abstimmungen, in 
privaten Vereinigungen, die sich mit offentlichen Angelegenheiten be
fassen (politische ,Parteiversammlungen :usw.) und ferner nicht auf Ver
handlungen in Generalversammlungen von Aktiengesellschaften, Ge
nossenschaften und auf Beratungen in Versammlungen der Konkurs
gla II biger 1. 

Danach bestimmt sich die Tragweite der Begriffe "durch Verfassung 
oder Gesetz vorgeschriebene Versammlung, Wahl oder Abstimmung" 
(Art. 279 I). Sie sind die Angriffsobjekte. 

Versammlungen im Sinne der Bestimmung sind vor allem die 
Landsgemeinden und die Gemeindeversammlungen, Btirgergemeindever
sammlungen, auch gesetzlich vorgeschriebene kirchliche Versammlungen. 
In ihnen solI Volkswille zum Ausdruck kommen. MaEgebend sind kan
tonale Verfassungen und Gesetze 2• 1m Bund haben solche Versamm
lungen keinen Raum. 

Wahrend, wenn es sich um eine Versammlung handelt, der im Art.279 
beschriebene deliktischeAngriff sich gegen ein Menschenkollektiv richtet, 
wendet sich die Hinderung oder Storung einer Wahl oder einer A b
stimmung 3 gegen die DurchfUhrung von Aktionen, in denen der Volks
wille sich auEern solI. Das kann in einer "Versammlung", mtindlich oder 
schriftlich, oder bei einer durch die Urne vorzunehmenden Wahl oder 
Abstimmung geschehen. Gegentiber Art. 280 (unten 4) ergibt sich der 
Unterschied, daE sich der Angriff des Taters nicht gegen einen ein-

1 HORNI: 13f.; THORMANN-V. OVERBECK: Art. 279, N. 1. MiBverstandlich der 
VE. 1894, Art. 159: Hinderung, St6rung einer "politischen Versammlung". 

2 V gl. jetzt Daten dazu bei GIACOMETTI: Staatsrecht der schweizerischen 
Kantone 253ff., 408, 538ff.; HORNI: 18f. 

3 Auch durch Verfassung oder Gesetz vorgeschriebene kirchliche 'Wahlen und 
Abstimmungen; vgl. GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5,125. 
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zelnen Stimmberechtigten wendet. Die Durchfiihrung einer Wahl oder 
Abstimmung im ganzen solI getroffen werden 1 (unten 2). 

Eine AuBerung des Volkswillens kann nach den weit durchgebildeten 
schweizerischen Rechten auch in Referendums- und Initiativ
begehren erfolgen. Die Bestimmungen des Bundesstaatsrechts (BV. 
Art. 89, 120, 121 und 123) und kantonaler Staatsrechte liegen dem 
zweiten Absatz des Art. 279 zugrunde 2• Auch hier besteht der delik
tische Angriff darin, daB der Durchfiihrung einer solchen Aktion Schwie
rigkeiten bereitet werden - bei der Sammlung oder der Ablieferung von 
Unterschriften. Der Unterschied gegeniiber dem Tatbestand in Art. 280 II 
besteht auch hier darin, daB der Tater seinen Angriff nicht gegen einen 
einzelnen oder einzelne, ihre politis chen Rechte ausiibende Biirger richtet. 
Er sabotiert in bestimmter Weise (unten 2) die reibungslose Durchfiih
rung einer auf das Referendum oder die Initiative ausgehenden Aktion. 

2. Die Taterhandlung wird in beiden Absatzen des Art. 279 iiber
einstimmend als eine durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile 
erfolgende Hinderung oder S.torung umschrieben. /Das G. verwendet 
die gleichen Begriffe wie bei den Verkehrsdelikten der Art. 237-239. 
Aber durch die Beifiigung, daB Hinderung und Starung durch Gewalt 
oder Androhung ernstlicher Nachteile erfolgen miissen, prazisiert das G. 
die Handlungen und schrankt sie ein 3. Es verwendet die gleichen Aus
driicke wie bei der Notigung (Art. 181, dazu oben § 19 II). Dadurch 
wird eine Beziehung zum Notigungsdelikt geschaffen, was noch deut
licher beim Art. 280 hervortritt (unten 4). 

Gewalt kann hier nur korperliche Einwirkung physische Kraft
aufwendung bedeuten. Sie braucht sich nicht gegen Personen zu richten, 
kann auch an Sachen veriibt werden, z. B. durch Einwerfen von Scheiben 
eines Versammlungslokales, durch Aufbrechen geschlossener Tiiren 4. Das 
iiberdies genannte Tatmittel der Androh ung ernstlicher N a ch teile 
kann sich dagegen nur gegen Personen wenden, z. B. gegen den Leiter 
einer Landsgemeinde oder einer Gemeindeversammlung. 

DaB Tater Jedermann sem kann, ein Versammlungsteilnehmer oder 
ein AuBenstehender, ist klar. Aber nur ein aktives Handeln, nicht ein 

1 Vgl. LANG: Prot. II. ExpKom. 4, 434. HORNI: 63 unterscheidet richtig 
zwischen Wahlverhinderung mit Bezug auf das gesamte vVahlgeschaft und Yer
hinderung an der Wahl mit Bezug auf den einzelnen Wahler; vgl. auch 98££. 

zUber Referendum und Initiative nach Bundesrecht, die hier nicht zu erortern 
sind, namentlich BURCHKARDT: Kommentar BY. (3. Aufl.) , 701£f., 813f£.; FLEINER: 
Bundesstaatsrecht, 293f£.; iiber die kantonalen Rechte GIACOMETTI: a. a. O. 420ff., 
431£f. 

3 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 433: "non de simples desorders, qu'il 
appartient au president du bureau electoral de reprimer, mais d'obstaclcs serieux 
crees it. dessein afin d'empecher I 'operation d'aboutir"; MAYER: YD. a. a. 0.300: 
"Storung" Handlungen, die auf eine Paralysierung der Tatigkeit ausgehen. 

4 So THOR~ANN-V. OVERBECK: Art. 279, N. 4. 
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Unterlassen erfiillt den Tatbestand. Die gewaltsame oder drohende Ein
wirkung muB, damit das Delikt sich vollendet, entweder eine Hinderung 
oder eine Starung einer Wahl, Abstimmung usw. zur Folge haben. Der 
weitestgehende Fall ist die Verhinderung (empechement absolu). Sie 
ist im Begriff des Hinderns eingeschlossen. Sie ist gewaltsame oder 
drohende Natigung zu einer Unterlassung. Alles andere wird durch den 
Starungsbegriff geniigend erfaBt. Die Starung liegt darin, daB die regel
rechte Durchfiihrung einer Versammlung, eines Wahl- oder Abstim
mungsgeschaftes 1, einer Referendums- oder Initiativenaktion gehemmt 
wird 2• 

Denkbar ist, daB eine schwere Starung oder Hinderung gegeniiber 
einer Landsgemeinde sich zum Hochverrat auswirkt, wenn der oder 
die Tater Handlungen vornehmen, die darauf gerichtet sind, die Ver
sammlung auBerstand zu setzen, ihre Gewalt auszuiiben (Art. 265 III) 3. 

3. Fiir die beiden Tatbestandsgruppen des Art. 279 gilt die Straf
drohung Gefangnis oder BuBe mit der Maglichkeit, die beiden Strafen 
zu verbinden (Art. 50 II) und, wenn der Richter eine Freiheitsstrafe aus
spricht, in jedem FaIle auf Einstellung in der biirgerlichen Ehrenfahig
keit zu erkennen. - Art. 44 des BGes. yom 19. Heumonat 1872 betreffend 
die eidgenassischen Wahlen und Abstimmungen (GesSlg. 10, 915ff.) er
klart, daB Ubertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes nach den 
Bestimmungen des Bundesstrafrechts von 1853 strafbar sind. An deren 
Stelle sind jetzt die entsprechenden Bestimmungen der Art. 279ff. des 
StGB. getreten (vgl. G. Art. 334). 

Ubertretungsstrafrecht, das in kantonalen Wahlgesetzen und Ver
ordnungen niedergelegt ist, bleibt vorbehalten, soweit nicht das StGB. 
Ordnung schafft 4. 

4. Starungstatbestande unter der Bezeichnung Eingriffe in das 

1 1m ganzen Umfang. Auch die Arbeiten zur Feststellung der Abstimmungs
resultate; BAUMANN: StenBull. StR. 1931,665. 

2 Beispiele bei ZURCHER: Erlauterungen, 364f.: Schutz der inhaltlich un
kontrollierten Stimmabgabe, Zerstarung von Abstimmungsurnen, Vernichtung von 
Unterschriftenbogen bei Initiative und Referendum, Gewalttatigkeitengegen Unter
schriftensammler; ferner Kasuistik bei HORNI: 94ff., 125ff.; BURCKHARDT: Prot. 
II. ExpKom. 4,435 (Baslerfall: Bedrohung von Geschaften, in denen Referendums
bogen auflagen, mit Boykott). V gl. auch BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 4, 
Nr. 2055 III (Wegnahme von Referendumslisten). 

3 ZURCHER: Erlauterungen, 364 scheint anzunehmen, daB der gegen eine 
Landsgemeinde gerichtete Angriff immer als Hochverrat zu gelten hat. Das geht 
zu weit. 

4 Beispiel: Ziircherische VO. vom 18. Februar 1932 iiber Wahlen und Abstim
mungen (ZUrcher Ges. 34, 605ff.), §§ 42f.: Ordnungsstrafen (Verwarnung, BuBen) 
wegen Pflichtverletzungen durch Funktionare der Wahlbureaus, wegen MiBbrauchs 
des Stellvertretungsrechtes usw. Durch G. Art. 282 II ist dagegen § 43 I der 
zUrcher. VO. (unberechtigte Teilnahme an einer Wahlverhandlung) aufgehoben. 
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Stimm- und Wahlrecht enthalt auch der Art. 280. Auch hier ist 
gesetzgeberischer Gedanke, daB bei Abstimmungen und Wahlen, beim 
Referendum und der Initiative der Volkswille, dessen Reprasentanten 
die Aktivburger sind, unbehelligt durch Gewalt und Drohung zum Aus
druck kommen soIl. Aber die Richtung, in die der stOrende Tater sich 
wendet, ist eine andere als bei den in Art. 279 erfaBten Handlungen. Der 
Angriff richtet sich gegen den einzelnen Stimm berechtigten. Das ist 
Verhinderung des Einzelnen im Gegensatz zur Wahlverhinderung gemaB 
Art. 279 1 . 

Uber die Stimmberechtigung bestimmen Verfassung und Gesetz, ins
besondere BV. Art. 74, 43 I-IV und 49 IV mit den Voraussetzungen: 
Schweizerburgerrecht, schweizerischer Wohnsitz, zuruckgelegtes 20. 
Altersjahr, Besitz der burgerlichen Ehrenfahigkeit 2• Wer diese Voraus
setzungen erfullt, ist Aktivburger. Er ist stimmberechtigt, hat die 
Fahigkeit an Abstimmungen, Wahlen, Gemeindeversammlungen teil
zunehmen, Referendums- und Initiativbegehren zu uriterzeichnen. Nach 
der heute herrschenden staatsrechtlichen Auffassung ist die Gesamtheit 
der Stimmberechtigten Staatsorgan, der einzelne Stimmberechtigte ein 
Teilorgan dieser Gesamtheit. Wer daher hindernd oder notigend den 
Befugnissen des Stimmberechtigten in den Weg tritt, vergeht sich nicht 
nur gegen den einzelnen Menschen, sondern gegen das den Volkswillen 
bildende Staatsorgan. 

Art. 280 I erfaBt auf dieser Grundlage die Hinderung - besser: 
Verhinderung (empecher, impedire) - eines Aktivbiirgers an der Aus
ubung der Befugnisse, zu stimmen, zu wahlen, an einem Referendum oder 
an einer Initiative sich zu beteiligen. Die Tatmittel sind die gleichen 
wie in Art. 279: Gewalt und Androhung ernstlicher, z. B. wirtschaft
licher Nachteile (oben 2). Das Delikt ist vollendet, wenn der Stimm
berechtigte auBerstand gesetzt wurde, sein Rechtauszuuben, bei Wahlen 
und Abstimmungen schon, wenn er verhindert wird, an der Wahl teil
zunehmen, 'z.. B. sich zum Wahllokal zu begeben 3. 

Das reicht aber nicht aus. 1m engen AnschluB an den Art. 181 bildet 

1 Zur Verhinderung der Teilnahme an einer Wahl. HORNI: 61ff., 120ff. (rechts· 
widrige Beeinflussung bei V olks begehren). 

2 Fiir die Einzelerorterung muB auf die staatsrechtliche Literatur verwiesen 
werden; BURCKHARDT: Kommentar BV. zu den im Text genaunten Artikeln; 
FLEINER: Bundesstaatsrecht, 127f., 299ff., 306ff. (kantonale Bestimmungen; 
Stimmrecht von Auslandern in Gemeindeangelegenheiten; Frauenstimmrecht) und 
jetzt namentlich GIACOMETTI: 206ff., 214ff. (kantonale Sonderbestimmungen 
betreffend das Stimmrecht in kantonalen und Gemeindeangelegenheiten). 

3 Wenn, ohne Gewalt oder Drohung, einem Stimmberechtigten die Aushan
digung der Legitimationspapiere (Stimmrechtsausweis, Stimmzettel) verweigert 
wird, trifft Art. 280 I nicht zu. Bestrafung eventuell wegen AmtsmiBbrauchs 
(Art. 312); vgl. HORNI: 4lff., 63ff. (iiber Gewalt und Drohung). 
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Art. 280 II den besonderen Tatbestand: N otigung durch Gewalt oder 
Androhung ernstlicher Nachteile, eines der genannten staatsbiirgerlichen 
Befugnisse iiberhaupt oder in einem bestimmten Sinne auszuiiben. Die 
Vollendung tritt hier mit dem Moment der Stimmabgabe ein. 

Strafbar ist einerseits der Zwang zur Ausiibung. Kantonale Be
stimmungen, die die Stimmabgabe ausdriicklich als Rechtspflicht er
klaren (sog. Stimmzwang) und zum Teil fiir die Nichterfiillung der 
Stimmpflicht Sanktionen vorsehen, sind zulassig 1 . Dieser "Zwang" er
£tillt den Tatbestand aus Art. 280 IInicht. 

Die andere Variante: Strafbarkeit der Notigung zur Ausiibung in 
einem bestimmten Sinne soIl die EntschlieBungsfreiheit des ein
zelnen Stimmberechtigten sichern. Politische Beeinflussung und Be
arbeitung der Stimmberechtigten, auch wenn sie krasse und verwerfliche 
Formen annehmen, stellen das Delikt noch nicht dar. Erforderlich ist der 
Beweis, daB Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile den Willen 
des Aktivbiirgers zu beugen vermocht haben 2. Dieser Kausalzusammen
hang muB gegeben sein (oben § 19 II). 

Den weiterenNotigungsfall: Zwang zur Nichtausiibung braucht 
Art. 280 II nicht zu nennen. Er geht im 1. Absatz des Artikels, der 
die Verhinderung des Stimmberechtigten erfaBt, auf. 

DaB die Strafdrohung des Art. 280 - Gefangnis oder BuBe - im 
gleichen Rahmen wie bei der Notigung (Art. 181) bleibt, ist, wenigstens 
theoretisch, nicht befriedigend. Die im Art. 280 enthaltenen besonderen 
Notigungstatbestande sollennicht nur die Freiheit des Einzelnen sch iitzen. 
1m Spiel steht iiberdies das Interesse an der Reinhaltung demokratischer 
Gedanken, des Volkswillens 3 • 

II. Die Wablbestechung (corruption electorale) erfaBt das G. in 
Art. 281 in Anlehnung an die Tatbestande der aktiven und der passiven 
Bestechung gemaB Art. 288 und 315 (unten § 119). Das ist insoweit 
gerechtfertigt, als in allen diesen Fallen Art und Mittel der Tatveriibung 
iibereinstimmen. Aber die sog. Wahlbestechung wiegt weniger schwer 
als die Beamtenbestechung. Bei ihr geht deF Tater darauf aus, eine 
Amtsperson zu veranlassen, ihre Amts- oder Dienstpflicht zu verletzen 
(Art. 288) und bei der passiven Bestechung bBt slch der Beamte fiir eine 
kiinftige pflichtwidrige Amtshandlung einen V orteil versprechen oder 

1 Dazu FLEINER: 304f.; G;rAcOMETTI: 232ff.; BURCKHARDT: Schweizer. 
Bundesrecht, 2, Nr. 390 und 565 (bundesrechtliche Zulassigkeit kantonaler Stimm
zwangvorschriften); SCHOLLENBERGER: Z. 10, 78ff. (Darstellung der kantonalen 
Rechte tiber den Stimmzwang). 

2 Sog. Schlepperdienste sind straflos, wenn sie ohne Gewalt oder Androhung 
vor sich gehen; SEILER: StenBull. NR. 1929, 590. Vgl. femer HORNI: 63ff., 
120ff. tiber Tatmittel und Kausalitat. 

3 Vgl. Z. B. die hohe Drohung im entsprechenden § 107 des deutschen StGB.: 
Gefangnis nicht unter 6 Monaten oder Festungshaft bis zu 5 Jahren. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Hillfte. 45 
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gewahren (Art. 315). Bei del' sog. Wahlbestechung geht es dagegen nicht 
um solche reehtswidrige Ziele. Del' Wahler wird nicht "bestochen" und 
laBt sich nieht "besteehen", damit Verbotenes gesehieht. Nur die Ver
unreinigung des Wahl- und Abstimmungsgesehaftes solI verhindert wer
den 1. Damit erklart sieh aueh die gegeniiber den eigentliehen Be
steehungsdelikten geringere Strafdrohung des Art. 281. Sie lautet wie 
in den Art. 219 und 280 auf Gefangnis odeI' BuBe. Aueh die sog. Wahl
besteehung ist im Grunde niehts anderes als eine Starung einer Wahl-, 
Abstimmungs-, Referendums- odeI' Initiativenaktion. Naher als den 
eigentliehen Besteehungsdelikten steht sie dem Stimmenkauf im Sehuld
betreibungsstrafreeht (Art. 168; dazu oben § 65 II, wo del' Besteehungs
charakter noeh zu stark betont wird). 

1. Naeh Art. 281 I und II wendet sieh del' Tater an einen Stimm
bereehtigten (oben 14). Jedermann, nieht nur del' Wahlkandidat, 
kann Tater sein, aueh ein Minderjahriger, eine Frau, ein Auslander. Das 
Ziel, das del' Tater verfolgt,kommt in folgenden Varianten zumAusdruek: 

Beeinflussung des Stimmbereehtigten, an einer Wahl odeI' einer 
Abstimmung nieht teilzunehmen (Abs. II, del' eine Art Parallele zu 
Art. 280 I darstellt); 

Beeinflussung des Stimmbereehtigten, in einem bestimmten Sinne zu 
stimmen odeI' zu wahlen, einem Referendums- odeI' einem Initiativ
begehren beizutreten odeI' nieht beizutreten (Abs. I, Parallel en zu 
Art. 280 II und teilweise aueh zu Art. 280 I) 2. 

Del' Untersehied gegeniiber Art. 280 besteht nul' in den Tatmitteln: 
Naeh Art. 280 natigt del' Tater dureh Gewalt odeI' Androhung ernst
lieher Naehteile. Naeh Art. 281 besteht dagegen die Handlung darin, 
daB del' Tater einem Stimmbereehtigten ein Gesehenk odeI' einen anderen 
Vorteil anbietet, versprieht, gibt odeI' zukommen laBt 3. Das ist eine 

1 BINDING: Lb. 2 II, 833 spricht daher anstatt von Wahlbestechung von 
Stimmenschacher; vgl. auch BINDING: 837. 1m Prot. 1. ExpKom. 2, 145 wird 
der aktive Stimmenkauf als rechtswidrige Wahlbeeinflussung bezeichnct. Ob, wie 
HORNI: 46 meint, die Bestechung das beliebteste und meist angewendete Mittel 
im Wahlkampfist, steht dahin. Richtig ist, daB ihr schwer beizukommen ist. 

2 Zu den einzelnen Fallen gut HORNI: 46f. Das G. nennt nicht die Beein
flussung, an einer Wahl odeI' Abstimmung teilzunehmcn. Soweit ein Obliga
torium nicht besteht, sollte die Freiheit des Biirgers auch in diesel' Richtung ge
schiitzt werden. - Es ware leicht und erwiinscht gewesen, den Art. 281 redak
tionell bessel' auf Art. 280 abzustimmen. Dadurch ware deutlicher zum Ausdruck 
gekommen, daB es sich auch bei del' sog. Wahlbestechung um einen Eingriffin das 
Stimm- und Wahlrecht, um ein Storungsdelikt, handelt. 

3 Das Versprechen eines Wahlkandidaten, in seiner behiirdlichen Tatigkeit, 
sich fiir bestimmte lnteressen einzusetzen, ist keine Wahlbestechung; HORNI: 48; 
ZURCHER: Erlauterungen, 365. Grundsatzlich strafbar sind auch kleine Gaben, 
del' sog. Wahlliter; SEILER: StenBull. NR. 1929, 590f.; THORMANN- V.OVERBECK: 
Art. 281, N.4. 
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wortlich gleiche Fassung wie beim Tatbestand der aktiven Bestechung 
(Art. 288). Die Erorterung der einzelnen Taterhandlungen ist unten 
§ 119 II 2 gegeben 1. 

Nur wenn das Versprechen oderdie Zuwendung eines Vorteils gegenuber 
dem Stimmberechtigten direkt erfolgt, ist das Delikt gegeben, nicht wenn 
z. B. Angehorigen versprochen oder gegeben wird 2; vgl. unten § 119 II 2. 

DaB die "Bestechung" den yom Tater erstrebten Erfolg hat, daB der 
Stimmberechtigte z. B. in einem bestimmten Sinne stimmt oder wahlt, 
ist fur die Vollendung der aktiven Bestechung ohne Bedeutung. Auch 
schon das bloBe Anbieten oder Versprechen ist Vollendung, auch wenn 
der Stimmberechtigte auf nichts eingeht; unten § 119 II 2. 

2. Die sog. passive Wahlbestechung wird in Art. 281 III mit der 
kurzen Formel umschrieben, daB der Stimmberechtigte sich "einen 
solchen Vorteil" - gemaB den Abs. I und II - versprechen oder geben 
laBt. Zwischen dem Tater der aktiven und dem Tater der passiven Be
stechung ist eine Willenseinigung, ein Geschaft zustande gekommen. 
Beim Tatbestand des Stimmenkaufs in Art. 168 Ziff. 2 sagt das G.: "sich 
solche Vorteile zusichern oder zuwenden lassen". Ausfuhrlicher bestimmt 
Art. 315 I bei der passiven Bestechung: "ein Geschenk oder einen an
deren (ihm) nicht gebuhrenden Vorteilfordern, annehmen oder sich ver
sprechen lassen." Moglichst gleiche Redaktion an allen drei Stellen ware 
besser gewesen. Materiell ergibt sich der Unterschied, daB, anders als 
nach Art. 315, bei der sog. passiven Wahlbestechung das Fordern eines 
Vorteils nicht strafbar ist. Davon abgesehen ergeben sich aus der un
gleichen Redaktion keine materiellen Unterschiede. 

Ob der Stimmberechtigte, der sich schmieren laBt, im Sinne der an 
ihn gestellten Forderung handelt oder nicht, ob er sich seiner Stimmfrei
he it begibt oder nicht, ist ohne Bedeutung. Die Annahme eines Ver
sprechens oder einer Gabe vollendet die passive Bestechung 3. 

Die Zuwendung, die der Stimmberechtigte erhalten hat, verfallt nach 
MaBgabe von Art. 59 Idem Staate. 

§ 112. Fa,!schungen. Wahlbetrug und Geheirnnisverletzung. 
Litera1ur. Angaben vor § no. 
I. Was der Art. 282 unter der Bezeichnung WahUlilschungzusammen

faBt, knupft in der Gestaltung der Tatbestande zum Teil an die Ur
kundendelikte an. Aber es sind Sondertatbestande. 

1 Vgl. schon THORMANN-V. OVERBECK: Art.281,N. 4; HORNI: 47ff. mit der Er
wahnungeinesFalles von Versprechen der Kreditverschaffung alsBestechungsmittel. 

2 Diese Beschrankung kann zu eng sein; vgl. HORNI: 49f. 
3 HORNI: 52 nimmt Straflosigkeit an, wenn der Vorteilsempfanger sich von 

vornherein vorgenommen hat, sich seines Dispositionsrechts nicht zu begeben. 
Das ist nach Art. 281 III mindestens zweifelhaft. - Versuch, wer seine Stimme zu 
Markte tragt, ohne Gehor zu finden; HORNI: 52. 

45* 
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1. Als eigentliches Urkundendelikt stellt sich die Falschung, Ver
falschung, Beseitigung oder Vernichtung eines Stimmregisters (regi
stre electoral) nach Art. 282 Ziff. I I dar. Die Wahlgesetze des Bundes 
und der Kantone bestimmen als Regel, daB zur Ausubung des Stimm
und des Wahlrechtes nur die Burger befugt sind, die in das von den 
Gemeindebehorden gefuhrte Stimmregister eingetragen sind. Nach Art. 5 
des BGes. vom 19. Heumonat 1872 betreffend dieeidgenossischen Wahlen 
und Abstimmungen (GesSlg. 10, 915ff.) ist jeder stimmberechtigte, in 
einer Gemeinde wohnende Schweizerburger von Amtes wegen in das 
Stimmregister einzutragen. Entsprechende Bestimmungen enthalten -
mit zum Teil anderer Bezeichnung: Wahlerverzeichnisse, registre civique 
usw. - die kantonalen Gesetze 1 . 

Die Stimmregister sind gemaB Art. no Ziff. 5 des G. offentliche Ur
kunden. An ihnen sind nach Art. 282 die Handlungen der Falschung, 
z. B. die Eintragung eines Unbefugten in das Register, die Verfalschung, 
Beseitigung und Vernichtung strafbar. Fur diese Taterhandlungen wird 
auf die Erorterungen oben §§ 91 II, 98 lund 99 II verwiesen. Sie gelten 
auch fur die Anwendung des Art. 282. 

Die Stimmregisterfalschung ist eine selbstandig strafbare Vorberei
tungshandlung zur Falschung eines Wahl- oder Abstimmungsergeb
nisses 2• Wahrend aber auf die Urkundendelikte gemiiB Art. 251, 254 und 
317 (Urkundenfalschung durch Beamte) hohe, bis zu 5 J ahren Zuchthaus 
aufsteigende Strafdrohungen stehen, lautet die Drohung in Art. 282 
Ziff. 1 nur auf Gefangnis oder BuBe. 

Das ist verwunderlich, urn so mehr als in Art. 251 Ziff. 2 die ein 
offentliches Register - was das Stimmregister unzweifelhaft ist - be
treffende Falschung als erschwerter Fall mit einer Mindeststrafe von 
6 Monaten Gefangnis bedroht wird. Allerdings erfordern die Art. 251 
und 254 den Beweis, daB der Tater in der Absicht, Rechte zu schadigen 
oder sich oder einem Anderen einen unrechtmaBigen V orteil zu ver
schaffen, gehandelt hat. Das kann auch bei der Falschung eines Stimm
registers geschehen, wird sogar regelmaBig zutreffen. Dann ergibt sich 
aber zwischen Art. 282 einerseits und Art. 251 und 254 andererseits ein 
wenig befriedigendes Verhaltnis. Nach der Gesetzeslage bleibt aber 
kaum etwas anderes ubrig, als bei einem Stimmregisterdelikt immer nur 
den Art. 282 zur Geltung zu bringen 3. EinigermaBen laBt sich das mit 

1 Uber die naheren Vorschriften und die Literatur ]LEINER: Bundesstaats
recht, 146, 303f.; tiber die Register nach kantonalen Rechten GIACOMETTI: Staats
recht der schweizer. Kantone, 222ff. 

2 So THORMANN-V. OVERBECK: Art. 282, N. 2; HORNI: 37ff. (Falschung der 
Stimmregister als Tauschung tiber die Wahlerqualitat). 

3 THORMANN-V. OVERBECK: Art. 282, N.2 und 8 beschranken sich auf die 
Feststellung, daB der Art. 282 den Urkundendelikten vorgeht. Das Verhaltnis zu 
den Art. 251 und 254 wird nicht weiter erortert. - Es ist auch denkbar, daB eine 
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dem Gedanken begrunden, daB auch die StimmregisterfiHschung wie die 
anderen Delikte des 14. Titels nur unter dem Gesichtspunkt: StOrung 
des Abstimmungs- und Wahlgeschaftes betrachtet wird. Nach Art. 251 
Ziff. 3 kann bei der Urkundenfalschung in besonders leichten Fallen 
auf Gefangnis oder BuBe erkannt werden. Das ist die gleiche Straf
drohung, wie sie Art. 282 vorsieht. 1st aber eine Stimmregisterfalschung 
immer ein leichter Fall? Die Frage bleibt offen. - Als Tater werden 
regelmaBig nur Stimmregisterfuhrer oder andere Beamte in Frage 
kommen. 

2. Ein Mixtum aus Falschung und anderen tauschenden Handlungen 
enthalt Art. 282 Ziff. 1 III. Man mag die Tatbestande, die das G. als 
Beispiele gibt, mit der Bezeichnung Wahlbetrug 1 zusammenfassen. 
Die welschen Texte sagen im Randtitel des Art. 282 fraude electorale und 
frode elettorale. Mit dem Betrugstatbestand aus Art. 148 hat der Art. 282 
jedoch nichts zu schaffen. 

Alle Varianten der Ziff. 1 III beziehen sich auf das Erge bnis einer 
Wahl, einer Abstimmung oder einer Unterschriftensammlung fUr ein 
Referendum oder eine Initiative. Das Erge bnis Jiegt mit dem Ab
schluB der betreffenden Aktion vor. Etwas anderes ist die Feststellung 
des Ergebnisses, z. B. die Auszahlung der Stimmen 2. Aber Unterschei
dungen ergeben sich: 

a) Ein Wahl- oder ein Abstimmungsgeschaft, sei es in einer Ver
sammlung oder bei einer Urnenabstimmung, ist zu Ende. Bei einer 
Urnenabstimmung z. B. sind die Urnen geschlossen worden. Hier setzen 
die am SchluB der Bestimmung genannten strafbaren Handlungen ein: 
unter MiBachtung der Wahlgesetze erfolgendes unrichtiges Aus
zahlen oder unwahre Beurkundung des Erge bnisses. Das ist 
Wahlverfalsch ung 3• Als Tater bei der unwahren Beurkundung durch 
Anfertigung einer Lugurkunde kommen hier wohl nur Mitglieder des 
Wahlbureaus und Beamte in Frage4 • Dann greift aber die verscharfte 
Strafdrohung gemaB Art. 282 Ziff. 2. - Handeln in amtlicher Eigen
schaft - Platz.: Gefangnis nicht unter 1 Monat, womit BuBe verbunden 

unrichtige Beurkundung in einem Stimmregister erschlichen wird. .Art. 282 trifft 
diesen FaIlnicht. SoIl dann die schwere Drohung aus .Art. 253 zur Geltung kommen 
(vgl. oben § 99 I)? Das ist eine weitere Unklarheit. Vgl. HORNI: 39 (intellektuelle 
Stimmregisterfalschung) . 

1 Unwahre Behauptungen im Wahlkampf gehoren nicht dazu. Die Ehr
verletzungsbestimmungen der .Art. 173ff. bleiben vorbehalten; vgl. auch HORNI: 
56ff.; Zentralbl. fiir Staats- und Gemeindeverwaltung, 40, 249ff. (unwahrer Vor
wurf des Stimmenkaufs). 

2 Zum BegriffWahl- und .Abstimmungsergebnis HORNI: 34;£.,69,76. Es solI 
das richtige Spiegelbild der Gesinnungen und .Ansichten der Wahlerschaft sein. 

3 HORNI: 88ff. 
4 Nach THORMANN-V. OVERBECK: .Art. 282, N. 9 kann jedermann Tater sein. 
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werden kann. Nach Art. 110 Ziff.4 gelten ubrigens als Beamte auch 
Personen, die vorubergehend amtliche Funktionen ausuben. Das trifft 
bei den Mitgliedern der Wahlbureaus zu. 

Nimmt der Tater eine unwahre Beurkundung des Abstimmungs
ergebnisses vor, so ist auch der Tatbestand der Beamtenurkunden
falschung nach Art. 317 Ziff. 1 II erfullt, wobei nach der Ziff. 2 auch 
schon die fahrlassige Handlung strafbar ist. Wiederum zeigt sich die 
merkwiirdige Diskrepanz zwischen den Urkundendelikten des 14. Titels 
und den anderen Urkundenfalschungen (oben 1). Aber auch hier muB 
man sich mit der Lasung begnugen, daB die Sonderbestimmung des 
Art. 282 vorgeht. 

b) Als weiteres Beispiel nennt die Ziff. 1 III des Art. 282 die Fal
schung des Ergebnisses einer Wahl, einer Abstimmung oder einer Unter
schriftensammlung beim Referendum oder einer Initiative, insbesondere 
durch Hinzufiigen, Andern oder Streicben von Stimmzetteln oder Unter
scbriften. Das sind wiederum Urkundenfalscbungen und -verfalscbungen. 
Das uberdies genannte Weglassen von Stimmzetteln und Unterscbriften 
ist als Urkundenunterdruckung (vgl. Art. 254) anzusprecben. - Als 
weitere hierber geharende Beispiele wurden genannt die baswillige Ent
fernung von Unterscbriftenlisten, ihre Ungultigmachung, ferner die Be
schadigung, so daB die Namen der Zeichner unleserIich werden 1 . 

Wabrend unrichtiges Auszahlen und unwahre Beurkundung des Er
gebnisses immer nach AbschluB einer Wahl, Abstimmung oder einer 
Unterschriftensammlung einsetzen, konnen die hier genalmten Fal
schungen im Zuge einer politiscben Aktion oder nach ihrer Durcbfiihrung 
erfolgen. Sie verhindern oder staren das ricbtige Ergebnis. 

Tater kann Jedermann sein, auch wer nicht Aktivburger ist. Handelt 
der Tater in amtlicher Eigenschaft, z. B. als Mitglied eines Wablbureaus, 
so steht er unter der erhahten Strafdrohung der Ziff. 2. 

c) Art. 282 Ziff. 1 II erfaBt als weitere Form des Wahlbetrugs eine 
RechtsanmaBung, die un befugte Teilnahme an einer Wabl oder Ab
stimmung, an einem Referendums- oder Initiativbegehren 2 • Klar sind 
die FaIle, daB eine nicht im Besitze des Aktivburgerrechts befindliche 
Person sicb beteiligt, oder daB Jemand einen entwendeten oder ge
falschten Stimmzettel verwendet 3 . Unbefugte Teilnabme liegt aucb vor, 

1 CALAME und GABUZZI: Prot. II. ExpKom. 4, 436; ferner HORNI: 84 (Ein
schmuggeln von Stimmzetteln, unberechtigtes Entfernen aus der Urne). 

2 Rechtsprechung zum bisherigen Recht oben S. 694, ADm. 2. Vgl. namentlich 
BE. 48 I, Nr. 50: Straflosigkeit eines im Aktivbiirgerrecht Eingestellten, der ein 
Referendumsbegehren unterzeichnete, weil Art. 49 lit. d des Bundesstrafrechts von 
1853 nur von der unbefugten Teilnahme an einer Wahl oder an einer anderen "Ver
handlung" sprach. Das war liickenhaft. Das G. hat die Liicke geschlossen. 

3 N och nicht strafbar die unberechtigte Ausfiillung von Stimmzetteln durchDritt
personen; Zentralbl. Staats· und Gemeindeverwaltung, 26, 95f. (Schaffhauserfall). 
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wenn ein Berechtigter vorsatzlicb dasselbe Referendums- odeI' Initiativ
begehren mehrfach unterzeichnet 1 . 

Andere FaIle bediirfen del' Priifung: Das schon erwabnte BGes. von 
1872 betreffend die Wahlen und Abstimmungen verbietet in Art. 8 II 
die Stellvertretung bei del' Stimma bga be 2. Bei Ubertretung diesel' 
Bestimmung haben sowohl del' Vertretene wie del' Vertreter unbefugt an 
del' Abstimmung teilgenommen 3. Die Schuldfrage, die den Nacbweis 
des Vorsatzes erfordert, bleibt offen. - Das BGes. yom 17. Juni 1874 
betreffend Volksabstimmung iiber Bundesgesetze und Bundesbescbliisse 
(GesSlg. N.F., 1, 116ff.), Art. 5 II und das BGes. yom 27. Januar 1892 
iiber das Verfahren bei Volksbegehren und Abstimmungen betreffend 
Revision del' Bundesverfassung (GesSlg. N. F. 12, 885ff.), Art. 3 II 
bedrohen ferner denjenigen mit Strafe, del' bei del' Ausiibung eines 
(fakultativen) Referendums odeI' einer Verfassungsinitiative unter eine 
solche Eingabe eine andere Unterschrift aI's die eigene setzt4. Das 
sind weitere, dem Art. 282 Ziff. 1 II unterstehende FaIle. 

3. Mit Bezug auf aIle, im Art. 282 Ziff. 1 entbaltenen Delikte gilt 
nacb del' Ziff. 2 die erbi::ibte Strafdrohung: Gefangnis nicht unter einem 
Monat, womit BuBe verbunden werden kann, wenn del' Tater in amt
licher Eigenschaft handelt (siehe schon oben 2a). Beim Tatbestand del' 
unbefugten Teilnahme an einer del' genannten politis chen Aktionen ist 
freilich kaum vorstellbar, daB ein Tater in amtlicher Eigenscbaft handelt. 

II. Del' Art. 283 schlieBt den Kreis del' Vergehen gegen den Volks
willen mit dem Tatbestand: Verletzung des Abstimmungs- und Wahl
geheimnisses abo Das politische Recht del' geheimen, unkontrollierbaren 
und unkontrollierten Stimmabgabe soIl geschiitzt werden. Die Ab
stimmungs- und Wahlgesetze bestimmen libel' sie. Art. 8 I des BGes. 
yom 19. Heumonat 1872 schreibt VOl', daB die Nationalratswahlen und 
die Verfassungsabstimmungen mittels scbriftlicher und geheimer Stimm
abgabe stattzufinden haben, und das BGes. yom 17. Juni 1874 erklart 
bei Volksabstimmungen iiber Bundesgesetze und Bundesbeschliisse diese 
Geheimhaltungsvorscbrift gleichfalls als anwendbar (Art. H). Besonders 
bestimmt noch Art. H III des BGes. yom 14. Februar 1919 betreffend 
die Wahl des Nationalrates, das Proporzgesetz (GesSlg. 35, 359ff.): Das 
Geheimnis del' Abstimmung ist unter allen Umstanden zu wahren 5. 

1 ZURCHER: Erlauterungen, 366. 
2 Uber Verbot bzw. Zulassung der Stellvertretung nach kantonalen Rechten 

GIACOMETTI: a. a. O. 245ff. 
3 So THORMANN-V. OVERBECK: Art. 282, N. 3. 
4 Uber Initiativbegehren und fakultatives Referendum nach kantonalen 

Rechten GIACOMETTI: a. a. O. {19ff., 479ff. Auch hier steht die unbefugte Teil
nahme unter der Strafdrohung des Art. 282 Ziff. 1 II. Zum Straftatbestand HORNI: 
117ff. 

5 Uber die geheime Stimmabgabe FLEINER: Bundesstaatsrecht, 145,304,408 
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Die Durchfuhrung und Wahrung des Stimm- und Wahlgeheimnisses 
erfolgt vor Allem durch entsprechende verwaltungsrechtliche MaB
nahmen, insbesondere durch die korrekte Verwendung des Urnensystems. 
Erganzend setzt mit einer strafrechtlichen Bestimmung der Art. 283 des 
G. ein. Die Strafdrohung lautet auch hier auf Gefangnis oder BuBe. 

Anders als bei anderen Geheimnisverletzungen, z. B. in G. Art. 162, 
267,320,321, verwendet der Art. 283 den Geheimnisbegriff in der Um
schreibung des Tatbestandes nicht. Aber er sagt deutlich, was geheim 
gehalten und gegen Preisgabe geschutzt werden solI: die Art, wie der 
einzelne Berechtigte stimmt oder wahlt. Als Geheimnisherr erscheint 
in erster Linie der Stimmberechtigte. Aber nicht nur um sein Individual
recht handelt es sich, sondern auch um den Schutz eines offentlich-recht
lichen Prinzips, das der Staat im Interesse der Reinheit und ~auberkeit 
von Wahlen und Abstimmungen aufgestellt hat. 

Das G. verlangt ein Ausspahen 1. Das liegt in den Worten: "sich 
durch unrechtmaBiges V orgehen Kenntnis verschaffen". Die Vor
entwurfe, z. B. VE. 1903 Art. 199V und auch noch der E. 1918 Art. 253, 
sprachen von "unrechtmaBigen Veranstaltungen"2. Das war enger, er
forderte, wie die franzosischen Texte sagten, des manoeuvres iIlicites. 
Der Ausdruck "unrechtmaBiges Vorgehen" (procooes illictis) 3 erfaBt aber 
auch den Fall, daB Jemand durch einen bloBen Blick auf den Stimmzettel 
des neben ibm an der Urne stebenden BUrgers sich Kenntnis verscbafft. 
Auf das Motiv, das bloBe Neugier sein kann, kommt es nicbt an. Das 
mag weit geben, ist aber im Hinblick auf das sakrosankte Prinzip der 
geheimen Stimmabgabe und im Hinblick auf moglicbe Konsequenzen 
gerecbtfertigt. 

UnrecbtmaBiges Vorgeben ist nicbt gegeben, wenn der Burger Adem 
Burger B oder einem weiteren Kreis von seiner Stimmabgabe Kenntnis 
gibt, oder wenn bei - erlaubter - Stellvertretung der Vertreter yom 
Inhalt des Stimmzettels des Vertretenen Kenntnis nimmt. Der Stimm
berecbtigte, der Geheimnisberr, hat bier auf die Gebeimhaltung ver
zicbtet 4• 

und namentlich GIACOMETTI: 248ff. (kantonale Rechte), demokratisches Prinzip 
der geheimen Stimmabgabe; vgl. auch BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht,2, 
Nr. 411 III (Luzernerfall: Zum Zweck der Kontrolle gezeichnete Stimmzettel; 
Wahrung des Verfassungsgrundsatzes der geheimen Stimmabgabe). Erorterung 
und Texte kantonaler Gesetze bei MAHLER: Spionage (Lit. zu § 105), 164ff., 19lff.; 
Daten iiber auslandisches Recht: 148f. 

1 MAHLER: 164ff. behandelt die Verletzung des Wahl- und Abstimmungs
geheimnisses als interne politische Spionage. 

2 Beispiel v. SCHUMACHER: Prot. I. ExpKom. 2, 144: Das Versehen von 
Stimm- oder Wahlzetteln mit Zeichen, um die Stimmabgabe zu kontrollieren. 

3 In der italienischen Fassung des G. ist der Ausdruck manovre illecite stehen 
geblieben. Vgl. auch THORMANN-V. Ov:mBEcK: Art. 283, N. 2. 

4 Ahnlich auch MAHLER: 168. 
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Tater kann Jedermann sein. DaB das Wahl- oder Abstimmungs
ergebnis durch die Geheimnisverletzung irgendwie beeinfluBt wird, ist 
hier selbstverstandlich ohne Bedeutung. 

Bei Referendums- und Initiativbegehren spielt der Art. 283 keine 
Rolle. Die Unterschriftenbogen sind der Einsicht zuganglich. Ebenso
wenig kommt bei offenen Abstimmungen, z. B. in einer Landgemeinde, 
eine Geheimnisverletzung in Frage. 

Zweiter Abschnitt. 

Delikte gegen die Amtsgewalt und die offentliche 
Ordnung. 

§ 113. Einleitung. 
Literatur. Angaben zu §§ 114-118. 

1. Die Staa tsdelikte dieser Gruppe kennzeichnen sich zunachst da
durch, daB der Tater sich der Amtsgewalt widersetzt. Seine Tat wendet 
sich entweder gegen die Inhaber der Amtsgewalt, die in ihren Befug
nissen geschutzt werden mussen (Art. 285, 286), oder der Tater wider
setzt sich bestimmten behordlichen Entscheidungen und Verfugungen 
(G. Art. 289-292, 294, 295). Die staatlichen Grundlagen, der Staat in 
seiner Existenz, werden dadurch nicht bedroht. Aber die staatliche -
offentliche - Ordnung wird gestort oder gefahrdet. Die im 15. Titel 
des G. mit der Uberschrift: Strafbare Handlungen gegen die offentliche 
Gewalt enthaltenen Tatbestande stellen in der Hauptsache eine Ver
letzung der dem Einzelnen zugemuteten Gehorsamspflicht dar. 

Das erschopft jedoch den Inhalt des 15. Titels nicht. Mit der Amts
anmaBung (Art. 287) und der Bestechung (Art. 288) greift der Tater in 
anderer Weise in die staatliche Ordnung ein. Er stort oder gefahrdet die 
Sicherheit und die Reinlichkeit staatlicher Funktionen; unten §§ 11'8/119. 
Almliches gilt auch fUr den Ubertretungstatbestand des Art. 293: Ver
offentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen 1. 

Zwischen der kollektiven Widersetzung, dem Aufruhr (Art. 285 Ziff. 2) 
und dem Landfriedensbruch (Art. 260) bestehen Beziehungen, die ab
geklart werden mussen; unten § 114 IV. 

Die Gerichtsbarkeit ist in gleicher Weise wie bei den Delikten 
gegen den Volkswillen geordnet: Bundesgerichtsbarkeit, sofern die Hand
lungen gegen die Bundesgewalt gerichtet sind (G. Art. 340 Ziff. 1 V). Bei 

1 Die Gefangenenbefreiung und die Meuterei von Geiangenen, die der VE. 1894, 
Art. 163 und 164, und z. B. auch das deutsche StGB. §§ 120ff., bei den Delikten 
gegen die Staatsgewalt einsteIIen, hat jetzt das G. bei den Verbrechen und Ver
gehen gegen die RechtspfIege untergebracht (Art. 310,311); unten §§ 12819. 
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Gewalttat und Aufruhr gegen Bundesbehorden (Art. 285) urteilen die 
Bundesassisen (Art. 341' lit. b). In den anderen Fallen ist das Bundes
strafgericht zustandig (Art. 342) mit der Moglichkeit der Delegation an 
die kantonale Gerichtsbarkeit (BStPr. Art. 18). Die gegen die kantonale 
Amtsgewalt und offentliche Ordnung sich richtenden Delikte gehoren 
vor die kantonalen Behorden, es sei denn, daB es zu einer bewaffneten 
eidgenossischen Intervention kommt, was bei einem in einem Kanton 
sich abspielenden Aufruhr im Bereich der Moglichkeit liegt. Daml er
gibt sich wieder die Zustandigkeit der Bundesassisen nach G. Art. 341 
lit. d. 

II. Die vorstehend versuchte kurze Zusammenfassung der im 15. Titel 
des G. enthaltenen strafbaren Handlungen zeigt die Schwierigkeit, sie 
unter einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Die systematische Un
sicherheit kommt in den wechselnden Bezeichnungen des Titels zum 
Ausdruck. Die Vorentwurfe und noch der E. 1918 sprachen von "Ver
brechen (Vergehen) gegen die Staatsgewalt" (autorite publique)1. Aber 
das ist zu eng und als Kennzeichnung wenig aufschluBreich. Auch bei 
der in das G. ubernommenen Bezeichnung: Strafbare Handlungen gegen 
die offentliche Gewalt ist das kaum besser. 

Durchgeht man die bisherigen Rechte, so wird ebenfalls deutlich, wie 
schwer es dem Gesetzgeber fiel, die Tatbestande durch ein deutlich be
zeichnetes Schutzobjekt zusanimenfassend zu charakterisieren: 

Systematisch ganz verfehlt stehen im Bundesstrafrecht von 1853 
die Tatbestande des Aufruhrs, der gewaltsamen Widersetzung und der 
Gefangenenbefreiung (Art. 46, 47 und 50) im Titel: Verbrechen gegen 
die verfassungsmaBige Ordnung und die innere Sicherheit2. Damit wird 
ihnen gleichsam Hochverratscharakter beigelegt. - Auch kantonale 
Rechte unterscheiden zum Teil wenig deutlich: Zurich § 71 ff. faBt 
Landesverrat, Aufruhr, Widersetzung, die sog. Ungehorsamstatbestande, 
die Wahl- und Abstimmungsdelikte, Gefangenenbefreiung und Meuterei 
von Gefangenen unter der Bezei0hnung: Verbrechen gegen den Staat 
und die offentliche Ordnung kumerbunt zusammen. In Luzern stehen 
unter dem allgemeinen Titel: Verbrechen gegen den Staat neben Hoch
verrat, Landesverrat und Landfriedensbruch Bestimmungen gegen "Auf
stand" undAufruhr, Widersetzung, Gefangenenbefreiung und Bannbruch 
(Krim. StG. §§ 88-104), wahrend zahlreiche Ungehorsamsdelikte und 
auch die AmtsanmaBung als "Vergehen gegen den Staat" in dasPolStG. 
(§§ 42ff.) eingefugt wurden. Bessere Abgrenzungen ergeben sich in 
Bern: Dem Landes- und Hochverrat als Delikten gegen die Sicherheit 

1 Der 6. Abschnitt im Bes. Teil des deutschen StGB. tragt die Uberschrift, 
"Widerstand gegen die Staatsgewalt". 

2 Uber Widersetzung nach Art. 47 des Bundesstra£gesetzes von 1853 BRUNNER 
(Lit. zu § 114): 55££. 
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des Staates (Art. 67-70) werden in besonderen Titeln gegeniibergestellt 
Aufruhr und Ungehorsam gegen obrigkeitliche Anordnungen (Art. 71 
bis 82), strafbare Handlungen gegen das obrigkeitliche Ansehen mit den 
Tatbestanden der AmtsanmaBung, der Amtserschleichung, des Wahl
betrugs und der Starung von Wahlversammlungen (Art. 83-87). Der 
Systematik des eidgenossischen G. steht naher Baselstadt, das unter 
dem Titel: Verbrechen gegen die offentliche Ordnung auBer Aufruhr, 
Widersetzung, Ungehorsamsdelikten und AmtsanmaBung auch noch Ge
fangenenbefreiung, Meuterei, die Wahl- und Abstimmungsdelikte, ver
botene Selbsthilfe und die gemeingefahrliche Drohung erfaBt (§§ 49 bis 
62). Bereits unter dem EinfluB der eidgenossischen Entwiirfe ist wohl 
die waadtlandische Ordnung (Titre XIV: Des delits contre l'autorite) 
entstanden. 

An diesen Beispielen mag es genug sein. Sie zeigen, wie schwierig es 
ist, beidieser Gruppe der Staatsdelikte das S ch u t z 0 b j e kt einheitlich 
zu bestimmen 1. 

§ 114. Widersetzung. Aufruhr. 
Literatur. STOOSS: Grundziige, 2, 418ff. - M. E. MAYER: VD., Bes. Teil, 1, 

349ff., 487f., 508f., 514ff., 527ff. - BRUNNER: Widersetzlichkeit und Aufreizung 
zur Widersetzlichkeit, Berner Diss. (1940). - FRIEs: Das Aufruhrvergehen in 
Art. 255 des E. zu cinem schweizer. StGB., Ziircher Diss. (1921). - WAEBER: Der 
Aufruhr, Berner Diss. (1938). - SOHAUFELBERGER: Die militarischen Delikte der 
Meuterei und des Aufruhrs, Berner Diss. (1924). - BRUNNER, ALFRED: Bericht 
iiber die Strafuntersuchung wegen des Aufruhrs in Ziirich im November 1917 
(1919). - STAMPFLI: Z. 35, 119ff.; 47, 429ff. 

Das G. verwendet die Begriffe Widersetzung und Aufruhr nicht. In 
ihnen liegt aber eine gutG Kennzeichnung der in den Art. 285 und 286 
enthaltenen Tatbestande. Weshalb das G. diese in der bisherigen Gesetz
gebung 2 und in der Literatur vielfach iiblichen Bezeichnungen vermieden 
hat, ist nicht verstandlich. 

1 V gl. ZURCHER: Erlauterungen, 367: Schutz der zur Ausiibung der Staats
gewalt berufenen Behorden und Beamten; Ungehorsamsdelikte, Auflchnung 
gegen den 'Villender Beamten als Verwalter der Staatsgewalt; LUTill: Berner Z. 77, 
407: Ungehorsam gegen die Organe des Staates; im Vordergrund steht aber nicht 
die Person des Beamten, sondern die ungestorte Abwicklung der Amtshandlung; 
THORMANN-V. OVERBEOK: Vorbemerkung 1 zu Art. 285-295; BINDING: Lb. 2 II, 
70Hf.: Angriffe wider die Funktionsfahigkeit der organisierten Staatsgewalt; MiB
achtung der staatlichen Organisationsgcwalt beim Delikt der AmtsanmaBung. 

2 So Ziirich §§ 73-76 (Aufruhr), § 77 (Widersetzung); Bern Art. 71-74, 76 
mit der sprachlich unrichtigen Bezeichnung als "Widersetzlichkeit". Das Gesetz 
umschreibt Handlungen der Widersetzung. Widersetzlichkeit weist auf eine 
Eigenschaft hin. - Gut Waadt Art. 291: Entrave et rebellion. Neuenburg 
Art. 126ff., 134o£f. spricht von resistance a l'autorite. Erfolgt sie durch eine Zu
sammenrottung, so nennt sie der Art. 126 sedition und, wenn die Ordnung nicht 
durch die gewohnlichen staatlichen Machtmittel wiederhergestellt werden kann, 
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Das G. stellt in Art. 285 Ziff. 1 unter dem Randtitel Gewalt und 
Drohung gegen Behorden und Beamte die gewaltsame Wider
setzung voran. Die Ziff.2 enthiiJt als erschwerten Fall den Aufruhr. 
Dem steht in Art. 286 mit der Bezeichnung: Hinderung einer Amts
handlung die einfache Widersetzung gegenuber. Sie ist der Grundtat
bestand, der gegenuber Art. 285 Ziff. 1 zugleich subsidiiire Funktion hat. 
Fur die Erorterung ist der Art. 286 vorauszunehmen. 

1. Ob die sog. einfache Widersetzung (Art. 286) als Vergehen oder 
als bloBe Ubertretung strafbar sein solI, ob im Hinblick auf besonderes 
Ordnungsstrafrecht, Z. B. die Art. 323/4 (Ungehorsam im Betreibungs
und Konkursverfahren), die Bestimmung einem Bedurfnis entspricht, 
war umstritten. Erst der VE. 1908 (Art. 201) hat sie geschaffen 1 . Die 
Strafdrohung lautet auf Gefiingnis bis zu 1 Monat oder BuBe. Das Ver
gehen wiegt also nicht schwer. 

Die Fassung des Tatbestandes stimmt, was die Richtung der Tat an
langt, mit der ersten Variante in Art. 285 Ziff 1 (unten II 1) uberein. 
Halt man fest, daB der Art. 286 den Grundtatbestand darstellt, so ist es 
richtig, die einzelnen Momente, die dann im Art. 285 wiederkehren, hier 
schon zu erortern. 

1. Der Tater hindert2 eine Behorde oder einen Beamten an einer 
Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt. Der im G. vielfach 
verwendete Begriff der Hinderung (vgl. Z. B. Art. 237-239, 279, 280) 
bedeutet hier, daB eine Behorde oder ein Beamter in der Ausubung einer 
Amtshandlung in einer Weise beeintrachtigt wird, daB sie nicht reibungs
los durchgefiihrt werden kann. 1m Begriff des Hinderns ist aber auch 
die Verhinderung eingeschlossen, der Fall, daB die Durchfiihrung der 
Amtshandlung unmoglich gemacht wird; vgl. oben § III 12. 

Da der Art. 286 ein Vergehen darstellt, ist auch der Versuch straf
bar. Seine Abgrenzung von der Vollend ung kann schwierig sein. Sie 
ist sicher gegeben, wenn es dem Beamten infolge der Widersetzung nicht 

rebellion (Art. 127); Tessin Art. 15lff. (pubblica violenza), Art. 92ff. (sedizione e 
ribellione). TIber die baslerische Ordnung (StGB. § 50) und deren Entwicklungs
geschichte BRUNNER: 4lff. Vgl. ferner Art. 46 und 46bis der in der Volksabstim
mung verworfenen Novelle zum Bundesstrafgesetz vom 31. Januar 1922; Texte 
Z. 35, 93 und dazu STAMPFLI: eodem 119ff. 

1 Prot. II. ExpKom. 5, 174ff. (Bedenken gegen die Bestimmung); 6, 20lff., 
37lf.; 7, 20lff., 371f.: EinfUgung bei den tibertretungen, spater wieder Erhebung 
in den Rang eines Vergehens (parlamentarische Beratung). - Auch der Tatbestand 
des Art. 286 ist ein Widersetzungsdelikt; a. M. BRUNNER: 20, der Widersetzung 
(Widersetzlichkeit) nur bei Anwendung von Gewalt oder Drohung annehmen will. 

2 Die im VE .1903, Art. 201 enthaltenen Worte "oder stiirt" wurden gestrichen. 
Leichte FaIle, Z. B. Larmen wahrend einer Amtshandlung, soIlten nicht durch das 
Strafgesetz getroffen werden. Verwaltungsrechtliche Reaktion geniigt; THORMANN: 
Prot. II. ExpKom. 5, 175. Auch dem kantonalen Ubertretungsstrafrecht bleiben 
Bestimmungen vorbehalten (G. Art. 335). 
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gelingt, die Amtshandlung durchzufuhren. Vollendung liegt aber auch 
dann vor, wenn der Beamte durch die ihm zur Verfugung stehenden 
Machtmittel den ihm entgegengesetzten Widerstand zu brechen vermag. 
Dann ist zwar nicht Verliinderung, aber Hinderung gegeben. - Bei der 
Beratung der Bestimmung wurde wiederholt darauf hingewiesen, daB 
sie vor allem eine passive Resistenz treffen soIl 1, z. B. das Nichtoffnen 
einer Wohnung gegenuber dem EinlaB begehrenden Beamten, die Ver
weigerung der Auskunft oder ahnliches hinderndes Verhalten 2. Immer 
ist hier schon die Hinderung erfullt, ein bloBer Versucb, namentlich 
wenn eine Unterlassung vorliegt, kaum denkbar. Moglich ist dagegen 
ein Versuch, durch List und Luge oder auch durch bloBes Zureden einen 
Beamten zu hindern 3. 

Deutlich ist die Grenze gegenuber Art. 285. Er fordert als Tatmittel 
Gewalt oder Drohung, weist auf die Notigung una tatliche Angriffe auf 
den Beamten hin (unten II). Wendet der Tater keines dieser Mittel an, 
so ist - subsidiar - Art. 286 in Erwagung zu ziehen. 

2. Die Tat wendet sichgegeneineBehorde oder einen Beamten. 
Der Schutz wird nur s.chweizerischen Behorden und Beamten, nicht aus
landischen, z. B. einem fremden Konsulat, zutei1 4• Fur die Reichweite 
des Beamtenbegriffs ist Art. no Ziff.4 maBgebend. Da nach dieser 
gesetzlichen Erklarung als Beamter ganz allgemein gilt, wer amtliche 
Funktionen ausubt, umfaBt die Bestimmung auch den Schutz jedes Be
hordenmitglieds, z. B. der Mitglieder einer behordlichen Kommission, 
eines Waisenrates 5. Auch die Parlamentsmitglieder uben amtliche Funk-

1 ZUROHER: Prot. II. ExpKom. 5, 174 und GAUTIER: eodem mit dem Bei
spiel, daB in Frankreich bei der Inventarisation der Kirchengiiter die betroffenen 
Personen sich auf der Schwelle der Kirchen und Pfarreien niederlegten, um das 
Eindringen zu erschweren. VgI. auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 286, N. l. 

2 Weigerung gegeniiber der Aufforderung eines Polizisten, ihm auf das Wacht
lokal zu folgen; Ziircher BI. 19, 53; vgI. auch BI. 33, Nr. 168. BE. 16, 85: Ver
weigerung der Namensnennung gegeniiber der Polizei. 

3 VgI. LANG: Prot. II. ExpKom. 7, 202: Strafwiirdigkeit bei bloBem Zureden? 
4 BADER (Lit. zu § 102): 85f. 
5 ZUROHER: Erlauterungen VE. 1908, 368 nimmt die Organe gewerblicher 

Betriebe des Staates und der Gemeinden (Kantonalbanken, Wasser-, Elektrizitats
werke usw.) aus. Entscheidend ist, ob Leitern und Angestellten solcher Betriebe 
eine Amtsgewalt zusteht, ob sie amtliche Funktionen ausiiben. RegelmaBig ist das 
nicht der Fall, was sich auch daraus ergibt, daB die Beziehungen zwischen dem 
Betrieb und seinen Kunden durch Vertrage ihre Ordnung empfangen. Siehe da
gegen Ziircher Bl.19, Nr.205 und JZ. 17, 93f.: Widerstand gegen den Monteur 
eines stadtischen Gaswerkes, der in einer W ohnung wegen Nichtbezahlung der Gas
rechnung das Gas abzustellen hatte; vgl. auch KBONAUER: Prot. II. E,xpKom. 5, 
17l; Ferner Widerstand gegen Offiziere und Mannschaften von zum Ordnungs
dienst aufgebotenen Truppen, die in ihrem "Geschaftskreis" handeln, als Wider
setzung (Ziircher Bl. 12, Nr. 55 und JZ. 9, 195f.). Vgl. jetzt aber G. Art. 278 und 
MilStG. Art. 100: Hinderung und Starung einer Militarperson in der Ausiibung 
des Dienstes; oben § 109 III. 
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Monen aus, obschon ihnen die Beamtenqualitat in einem engeren Sinn 
nicht zukommt. Die besondere Nennung der Behorde in Art. 285,286 
ist damit zu rechtfertigen, daB gegen Hinderungen auch ein Kollektiv, 
z. B. eine Regierung, die eidgenossischen Rate oder ein anderes Parla
ment ausdrucklich geschutzt werden sollen 1. 

3. Die Hinderung muB sich auf eine Handlung beziehen, die inner
halb der Amtsbefugnisse einer Behorde oder eines Beamten liegt. 
Der Hinweis auf dieses Moment erfordert im Zweifelfall die richterliche 
Prufung, ob fUr die gehinderte Handlung die Zustandigkeit des Beamten 
gegeben, und ob sie rechtmaBig war. Einer nach den prozessualen Vor
schriften vorgenommenen Hausdurchsuchung oder Verhaftung darf nicht 
straflos Widerstand geleistet werden, auch dann nicht, wenn sich nach
traglich die Unbegrundetheit der MaBnahme erweist 2 • Gleiches gilt z. B. 
bei der Vornahme einer Pfandung und anderer betreibungs- und konkurs
rechtlicher Handlungen 3. Dabei ist zu berucksichtigen, daB hier auch 
die Art. 323/4 Handlungen betreffen, durch die ein Schuldner oder auch 
Drittpersonen die korrekte DurchfUhrung von Amtshandlungen, z. B. 
durch Verschweigung von Vermogensstucken, hi~dern (vgl. oben § 66: 
betreibungsrechtlicher Ungehorsam, Renitenz). Als Sonderbestim
mungen gehen die Art. 323/4 dem Art. 286 vor. 

UnrechtmaBiges Vorgehen eines Beamten und erst recht ein von 
einem Nichtbeamten ausgehender Angriff - AmtsanmaBung - begrun
den eine Notwehrlage (Art. 33). Moglich ist auch, daB gerade beim Tat
bestand der einfachen Widersetzung Tat- und Rechtsirrtum gemaB 
Art. 19 und 20 eine Rolle spielen konnen. Mit dem Beweis des aIle Mo
mente des Art. 286 umfassenden Vorsatzes ist es streng zu neh
men. 

1 Vgl. FRIES: 26; WAEBER: 52f. - Die Hinderung oder Starung einer durch 
Verfassung oder Gesetz vorgeschriebenen Versammlung, die den Volkswillen zum 
Ausdruck bringen solI (Landsgemeinden, Gemeindeversammlungen usw.) steht unter 
Art. 279 I, nicht unter Art. 285[6; oben § III I. 

2 Grundsatzliches und geschichtliche Daten zur Frage, ob ein Recht des Wider
standes gegen die Staatsgewalt besteht bei BRUNNER: Iff.; 12ff.: Theorien des un
bedingten Gehorsams und der bedingten Gehorsamspflicht. Ferner Baselstadt, 
JZ.28, 203, Nr. 190, auch Z. 45, 273: Fur die RechtmaBigkeit einer Verhaftung 
ist nicht ihre sachliche Richtigkeit, sondern die Vornahme auf Grund pflicht
gemaBen Ermessens entscheidend; vgl. JZ. 29, 25, N r. 20. - Zurcher Bl. 33, Nr. 108 : 
IVidersetzung gegen eine Verhaftung; Formerfordernisse des Haftbefehls; eadem, 
Xr.168: Widerstand gegen eine Hausdurchsuchung nicht als Widersetzung straf
bar, wenn die Zustandigkeit und die prozessualen Voraussetzungen der Durch
suchung nicht erfullt sind. - Vgl. noch GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 165f.; 
LANG: eodem. 163, 168 mit dem Antrag, dem Richter eine Strafmilderung nach 
freiem Ermessen oder ein Absehen von der Bestrafung anheimzugeben, wenn die 
Amtshandlung sachlich ungerechtfertigt war (Antrag zum Tatbestand der gewalt
samen Widersetzung, von Bedeutung aber auch bei Art. 286). 

3 Zu beachten das Beispiel von CALA:YIE: Prot. II. ExpKom. 7, 20If. 
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II. Die gewaltsame Widersetzung (G. Art. 285 Ziff. 1) stellt im Ver
ha,ltnis zu Art. 286 die erschwerten Tatbestande dar. Die auf Gefangnis 
oder BuBe lautende Strafdrohung stimmt mit der auf die Notigung 
(Art. 181) gesetzten Drohung uberein. 

Gleich wie in Art. 286 sind die Momente, daB die Tat sich gegen eine 
Handlung einer Behorde oder eines Beamten, die innerhalb ihrer Amts
befugnisse liegt, richten muB. Die Erorterungen oben I und die dort 
angefiihrten Entscheidungen haben auch fur den Art. 285 Zif£' 1 Be-
deutung. . 

Der Unterschied besteht nur in den Mitteln, die der Widerstand 
leistende Tater zur Geltung bringt: Bei Art. 286 insbesondere passive 
Resistenz, List, Luge usw., bei Art. 285 Ziff. 1 Gewalt. Dabei ergeben 
sich fur die gewaltsame Widersetzung drei Varianten: 

1. Der Tater hindert durch Gewalt odeI' Drohung. Gewalt ist, 
dem Sprachgebracuh entsprechend, korperliche, nicht schon psychische 
Einwirkung. Sie richtet sich gegen die Person des Beamten - direkt odeI' 
indirekt, z. B. dadurch, daB der Tater sich an Gegenstande anklammert, 
urn die Abfiihrung durch einen Polizisten zu verhindern. Entscheidend 
ist, daB zur Vereitelung del' amtlichen MaBnahme irgendwie korperliche 
Kraft aufgewendet wird. Das ist mehr als passive Resistenz 1 . - Anders 
als in Art. 181, 279, 280, wo als Tatmittel neben del' Gewalt die Andro
hung ernstlicher Nachteile genannt wird (oben § 19 II 2, § III I 1), ist 
in Art. 285 Ziff. 1 schlechthin von Drohung die Rede. Das ist das In
aussichtstellen eines Ubels, die psychische Einwirkung mit dem Ziel, 
Einschuchterung, Angst, Furcht, Schrecken zu bewirken (oben § 18 I) 
und hier mit dem weiteren Ziel, eine Behorde odeI' einen Beamten an 
ihrer Handlung zu hindern. Jede drohende Einwirkung erfullt das 
Drohungsmoment, auch die sog. mittelbare Drohung (oben § 18 II 3). 
Anders als im Drohungstatbestand des Art. 180 ist in Art. 285 nur von 
Drohung, nicht von schwerer Drohung die Rede 2• 

Die Hinderung oder Verhinderung gemaB del' ersten Variante des 
Art. 285 ist kaum viel anderes als die Notigung zu einer Unterlassung 
wie der Art. 181 sie enthalt. Aus der unterschiedlichen Verwendung del' 
Begriffe: schwere Drohung, Androhung ernstlicher Nachteile, jede Dro
hung ist immerhin der SchluB zu ziehen, daB das Gesetz das gegen die 
Amtsgewalt gerichtete Delikt des Art. 285 Ziff. 1 ausweiten wollte. Auch 

1 Baselstadt, JZ. 36, 285, Nr. 209 mit Hinweisen auf die Literatur; WAEBER: 
54ff.: Gewalt auch bei Anwendung betaubender Mittel, z. B. von Tranengas. 
Ferner Baselstadt, JZ.32, 123, Nr.95: Gewaltsame Widersetzung gegen einen 
StraBenbahnangestellten, dem bahnpolizeiliche Funktionen (Amtshandlung) zu
erkannt wurden. 

2 Prot. II. ExpKom. 5,162,167,171: Ein Antrag LANG: "Drohung mit Ge
walt" zu sagen, wurde abgelehnt. Zum Drohungsbegriff nach Art. 285 auch FRIES: 

41£f. 
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Drohung mit der Ausubung eines Rechtes, z. B. der Kiindigung eines 
Vertrags, soIl geniigen. Jedenfalls geht der Art. 285 in seiner ersten 
Variante der Notigung zu einer Unterlassung nach Art. 181 vorl. Die 
Strafdrohung aber bleibt sich gleich. 

2. Wahrend das Verhaltnis des ersten Tatbestandes des Art. 285 zur 
Notigung durch die unterschiedliche Bewertung des Drohungsmomentes 
sich sicher abklaren laBt, fallt das bei der zweiten Variante schwerer. 
Mit den Worten "zu einer Amtshandlung notigt" tragt das Gesetz 
scheinbar den Notigungstatbestand des Art. 181 selbst in den Art. 285 
hinein. Es ist eine Notigung zu einem Tun. Wozu 1 Das Gesetz 
sagt "zu einer Amtshandlung". In der II. ExpKom. (Prot. 5, 172) war 
die Beifiigung des Wortes "unrechtmaBige" beschlossen worden. Der 
Zusatz wurde spater wieder gestrichen (Prot. 6, 72f£'). Mit Recht, schon 
deshalb wei! zwischen den Begriffen "unrechtmaBig" und "Amtshand
lung" ein innerer Widerspruch besteht. Die Amtshandlung setzt voraus, 
daB der Beamte innerhalb seiner Befugnisse tatig wird 2. Dann aber 
handelt er nicht unrechtmaBig, auch dann nicht wenn sein Handeln 
sachlich verfehlt ist. Der gesetzgeberische Gedanke ist, daB der notigende 
Zwang gegeniiber einem Beamten oder einer Behorde als den Repra
sentanten der Staatsgewalt in jedem Fall verboten sein so11- auch der 
Zwang zu einer (rechtmaBigen) Amtshandlung 3 • In einem Rechtsstaat 
stehen gegeniiber einem das Recht verweigernden Beamten andere Mittel 
zur Verfiigung stehen als die zwingende Selbsthilfe. 

Aber durch die Einfiigung des Notigungsbegriffes in die zweite 
Variante der Ziff. 1 des Art. 285 ergibt sich fiir die Auslegung ein anderer 
Zweifel. Die Notigungsmittel nach Art. 181 sind Gewalt oder Andro
hung ernstlicher N achteile. MuB eine solche qualifizierte Drohung 
auch bei der Beamtennotigung des Art. 285 bewiesen werden oder geniigt 
hier eine Drohung schlechthin (oben II 1) 1 Die enge Beziehung, die 
zwischen den zwei ersten Varianten des Art. 285 besteht, fiihrt zur 
letzteren Losung. Sie laBt sich auch in der Weise begriinden, daB die 
Worte "durch Gewalt oder Drohung" grammatikalisch sich nicht nur 

1 Vgl. THORMANN-V. OVERBECK: Art. 285, N. 4 und 12. 
2 Unbefriedigend die Auffassung von FRIES: 48, das Wort "Amtshandlung" 

habe mit der Frage der Zustandigkeit nichts zu tun. 
S So namentlich ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 5,164,171; 6, 72, 76: Nicht 

der einzelne BUrger soIl dariiber befinden, ob eine gesetzlich erlaubte Amtshand
lung angeordnet werden soIl; dariiber hat der zustandige Beamte zu entscheiden; 
Vgl.FRIES: 5lf.; a.M. THORMANN: Prot.a.a.O.167und6, 75f. : Die Notigung zueiner 
rechtmaBigen Amtshanillung ist kein Angriff auf die Staatsgewalt ( 1); vgl. femer 
THORMANN-V. OVERBECK: Art. 285, N. 8. Nicht haltbar auch HAFTER: Prot.a.a. O. 
169; BRUNNER: 66f. MAYER: 509 wili ebenfalls die Strafbarkeit auf die Notigung 
"zur unrechtmaBigen Vomahme oder Unterlassung einer Amtshandlung" be
schranken. 
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auf die Hinderung, sondern auch auf den Zwang zu einer Amtshandlung 
beziehen lassen. Der Ausdruck "notigen"l ist daher in Art. 285 nicht 
im eingeschrankten Sinn des Art. 181 zu verstehen. Durch die Auswei
tung des Drohungsbegriff reicht der Art. 285, wenigstens theoretisch, 
weiter. Der Art. 285 geht dem Art. 181 vor2. 

3. Der dritte Tatbestand in Art. 285 Ziff. 1 fallt aus dem Rahmen 
der beiden ersten Varianten, die Notigungen besonderer Art darstellen, 
binaus. Hier zwingt der Tater nicht zu einer Unterlassung oder zu einer 
Handlung. Eine Amtshandlung ist bereits im Gang. Wahrend ihrer 
Durchfiihrung werden eine Behorde oder ein Beamter tatlich ange
griffen. RegelmaBig wird der Tater auch das Ziel im Auge haben, die 
Behorde oder den Beamten am Weiterbandeln zu hindern. Aber das 
braucht nicht bewiesen zu werden. Auf das Motiv kommt es nicht an. 
Es geniigt der Nachweis eines tatlichen Angriffs 3 . Diesen Begriff ver
wendet ahnlich auch der Art. 1771: "Wer jemanden durch ... Tatlich
keiten in seiner Ehre angreift" und nach Art. 126 sind Tatlichkeiten, die 
keine Schadigungen des Korpers oder der Gesundheit zur Folge haben, 
als Ubertretung strafbar. Der Ausdruck tatlicher Angriff in Art. 285 
muB zunachst entsprechend seiner Bedeutung in Art. 177 und nament
lich in Art. 126 verstanden werden 4: Schlage und StoBe, die, ohne eine 
Gesundheitsschadigung zur Folge zu haben, das Wohlbefinden eines Men
scben momentan storen oder auch Gesundheitsschadigungen, die aber 
so geringfiigig sind, daB die Volksanschauung darin noch nicht ein 
"Kranksein" sieht, z. B. barmlose Quetschungen, Kratzwunden (oben 
§ 7 II, auch § 38 14). - Da nach dem Text des Art. 285 auch Tatlich
keiten gegen eine Behorde, ein Kollektiv erfaBt werden miissen, geht 
der Tatlichkeitenbegriff jedoch iiber den Inhalt, den er nacb Art. 126 
bat, binaus. Wer z. B. Steine oder andere Wurfgescbosse in eine Rats
versammlung schleudert, ohne es auf ein einzelnes Mitglied besonders 
abgeseben zu haben, muB sich eine Strafe aus Art. 285 woblgefallenlassen. 

1 1m franzosischen Text des Art. 181 wird "notigen" mit "obliger a fa ire ... " 
wiedergegeben, in Art. 285 steht dagegen "contraindre". Der italienische Text ver
wendet an beiden Stellen den Ausdruck "costringere" (zwingen); vgl. auch FRIES: 50. 

2 ZUROHER: Prot. II. ExpKom. 5, 164: Nur die Notigung zu einer Amts
handlung steht unter Art. 265. Bei Notigung eines Beamten in seiner Privatsphare 
gilt Art. 18I. 

3 Gegen diese dritte Variante LANG: Prot. II. ExpKom. 5, 167f. mit der Be
griindung, daB gegeniiber einem ernsthafteren Angriff die Vorschriften iiber Korper
verletzung oder Beschimpfung geniigenden Schutz gewahren. - Unhaltbar FRIES: 
52f., es komme nichts auf Reehtswidrigkeit oder RechtmaBigkeit der Handlung, 
auf Zustandigkeit oder Unzustandigkeit des Beamten an. Soll man sieh, aus einer 
Notwehrlage heraus nicht wehren diirfen gegen einen Beamten, der rechtswidrig 
vorgeht? 

4 Die welschen Texte sagen in Art. 126 und in Art. 285 iibereinstimmend "se 
livrer a des voies de fait" und "commettere vie di fatto"; ebenso in Art. 177 I. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Hiilfte. 46 
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Die Bedeutung der besonderen Nennung der "Tatlichkeiten" in 
Art. 265 liegt darin, ' aB sie von Amtes wegen strafbar sind, wenn sie 
gegen einen Beamten wahrend einer Amtshandlung gerichtet sind. Tat
liche Beschimpfung nach Art. 177 und Tatlichkeiten nach Art. 126 er
fordern dagegen einen Strafantrag. 

Geht der Angriff des Taters iiber bloBe Tatlichkeiten hinaus, veriibt 
er eine Korperverletzung oder beschimpft er den Beamten iiberdies durcb 
Wort oder Gebarde, so ist Idealkonkurrenz von Art. 285 mit Art. 122/3, 
eventuell mit Art. 177 anzunebmen 1. 

4. FUr die VoUendung ist bei den drei Variantennach Art. 285 
Ziff. 1 zu unterscheiden: 

Bei der Hinderung durch Gewalt oder Drohung (erster Fall) ist not
wendig, daB die Behorde oder der Beamte in der Amtshandlung minde
stens beeintracbtigt werden, daB die Handlung nicht reibungslos durch
gefiihrt werden kann (vgl. oben § 19 III, Anmerkung 4: beim Zwang zur 
Unterlassung Vollendung mit der Aufhebung der freien Willensbetati
gung) 2. 

Bei der "Notigung" zu einer Amtsbandlung (zweiter Fall) ist erforder
Hch, daB das erzwungene Tun begonnen hat (oben § 19 III). DaB die 
erzwungene Handlung zu Ende gefUhrt wurde, ist fiir die Annahme der 
Vollendung nicht notig. 

Beim tatlichen Angriff (dritter Fall) vollendet sich das Delikt, sobald 
die Tatlichkeit gegen den Beamten oder eventuell gegen eine Behorde 
begonnen hat. Auch darin gebt Art. 285 iiber den Art. 126 hinaus. Er 
setzt nach seiner Fassung einen verletzenden Erfolg voraus, wahrend die 
Worte "tatlicb angreift" in Art. 285 zu dem ScbluB zwingen, daB 
scbon das Tatigwerden zur Vollendung fiibrt. 

ErfiilIt der Tater nicbt nur einen, sondern mebrere Widersetzungs
tatbestande in einer Aktion, so erscbeint es ricbtig, nur eine Tat, nicbt 
Realkonkurrenz anzunehmen 3. 

III. Die N e bengesetzge bung entbalt weitere Widersetzungstat
bestande. Ihr Verbaltnis zu Art. 285 ist abzuklaren: 

1 So auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 285, N.13. Abweichend Zurcher 
Bl. 33, Nr. 23; 34, Nr. 184; JZ. 30, 218, Nr. 172 (Zurich Obergericht: Konsumtion 
der Korperverletzung durch die Widersetzung). - Einige Schwierigkeit ergibt sich 
daraus, daB die einfache Korperverletzung nach Art. 123 Ziff. I I nur auf Antrag 
strafbar ist. Das kann aber nicht gelten, wenn sie im Rahmen des Art. 285 erfolgt, 
der schon das minus, die Tatlichkeit, von Amtes wegen fUr strafbar erklart. Dann 
kann es auch bei einer Korperverletzung nicht anders sein. Verbindet sich dagegen 
mit dem tatlichen Angriff auf einen Beamten eine Beschimpfung durch Wort oder 
Gebarde, so ist dafiir ein Strafantrag erforderlich. 

2 Zu eng ZURCHER: Erlauterungen, 369, der Vollendung erst annimmt, wenn 
die Handlung infolge des Zwanges unterblieb, also ganz verhindert wurde; gut 
FRIES: 6lf. 

3 So auch FRIES: 46. 
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Art. 56 Ziff. 3 des BGes. yom 10. Juni 1925 iiber Jagd und Vogel
schutz (GesSlg.41, 727ff.) verdoppelt die fUr die "Jagdvergehen" 
(Art. 39ff.) ausgesetzten BuBen, wenn sich der Tater "bei oder nach Ver
iibung des Jagdvergehens" den Jagdpolizeibeamten tatlich widersetzt. 
In dies em FaIle gilt die Jagdgesetzgebung, nicht der Art. 285 des G. Er 
kommt jedoch zur Geltung, wenn ein Jagdpolizeibeamter an einer Amts
handlung durch Gewalt oder Drohung gehindert wird. Es ist Aufgabe 
der richterlichen Tatsachenfeststellung, die verschiedenen FaIle ausein
anderzuhalten. Moglich ist selbstverstandlich, daB sich mit dem Jagd
delikt eine Widersetzung gemaB Art. 285 oder 286 verbindet. Dann ist 
Konkurrenz gegeben 1. 

Entsprechendes gilt im Zollrecht. Art. 82 Ziff. 3 des BGes. yom 1. Ok
tober 1925 iiber das Zollwesen (GesSlg. 42, 287ff.) nennt z. B. als Um
stande, die ein Zolldelikt erschweren, das Mitfiihren von Waffen usw. 
zum Widerstand gegen Beamte und die Anwendung von mechanischer 
oder tierischer Kraft zur Verhinderung (!) der Anhaltung, der Ausiibung 
der Zollkontrolle oder einer Beschlagnahme 2 • Auch hier ist die Tat
sachenfeststeIlung dafiir maBgebend, ob das Zollstrafrecht oder Art. 285 
des G. oder beides zur Anwendung gelangen muB. 

IV. Art. 285 Ziff. 2 weitet den Tatbestand der gewaltsamen Wider
setzung zum Aufrubr 3 aus, ohne freilich den Begriff zu verwenden 4. Auf
ruhr ist qualifizierte Widersetzung. 

Wie der Landfriedensbruch (Art. 260; oben § 77) 1st der Aufruhr ein 
Massen- oder Rottendelikt, bei dem psychologisch zu beriicksichtigen ist, 

1 Vgl. BRUNNER: 58f.; auch Z. 46, 370f. (Obergericht Bern). 
2 BRUNNER: 59ff. mit weiteren Daten. 
3 tiber .Aufruhrfalle, den sog. Ziircher-Tonhallekrawall von 1871, der nach 

Art. 64 des Bundesstrafrechts von 1853 beurteilt wurde, BADER (Lit. zu § 102): 
88ff.; Kafigturmkrawall1893 in Bern und Sturm auf das Bezirksgebaude in Ziirich 
1919 (Zusammenrottungen zur Gefangenenbefreiung; vgl. G . .Art. 310, Ziff.2); 
WAEBER: 59. 

4 .Anders die meisten bisherigen Rechte; vgl. Bundesstrafgesetz von 1853, 
.Art. 46 in Verbindung mit Art. 73, lit. b. Kantonale Daten bei STOOSS: Grund
ziige, 2, 420ff.; FRIES: 9ff.; WAEBER: 15ff. (insbesondere bernisches Recht). Zahl
reiche Verschiedenheiten, auch in der Terminologie, zeigen sich: Luzern, KrimStG. 
§§ 92ff. bezeichnet die Zusammenrottung gegen die Staatsgewalt als .Aufstand . 
.Aufruhr liegt erst vor, wenn zur Unterdriickung des .Aufstandes das Einschreiten 
der bewaffneten Macht oder iiberhaupt .Anwendung von Gewalt erforderlich wurde. 
Ferner, als weitere Beispiele, Schaffhausen §§ 93ff.: .Aufruhr Zusammenrottung 
zu gewaltsamem Widerstand, §§ 98f.: Tumult: Zusammenrottung mit Bezeigung 
von Ungehorsam, Geringschatzung oder MiBfallen gegeniiber der iiffentlichen Ge
walt. Das Gleiche bezeichnet Thurgau §§ 245f. als .Auflauf; .Aufruhr §§ 24lff. 
Genf .Art. 188ff. faBt die individuelle Widersetzung und die Widersetzung durch 
eine Zusammenrottung (reunion, bande, attroupement) unter der Bezeichnung 
rebellion zusammen. - Geschichtliche Daten zur Entwicklung des .Aufruhrtat
bestandes bei FRIES: 3 ff.; W AEBER: 7 ff. 

46* 
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daB bei einzelnen Beteiligten die Freiheit der Willensbildung stark ver
mindert, ja ausgeschlossen sein kann. 

Wahrend beim Landfriedensbruch in einem allgemeinen Sinn der 
offentliche Frieden gefahrdet oder verletzt wird, richtet sich beim Auf
ruhr die Zusammenrottung gegen Behorden oder Beamte. Sie geht 
hindernd, zwingend mit Gewalt oder Drohung gegen die Amtsgewalt vor 1. 

Noch eine andere, in der Gesetzgebung oft nicht deutlich zum Aus
druck kommende Abgrenzung tut not, die Grenzziebung gegeniiber dem 
Hoch verrat. Das Bundesstrafgesetz laBt unter dem Titel: Verbrecben 
gegen die verfassungsmaBige Ordnung die Aufrubrbestimmung (Art. 46) 2 

dem Hocbverratstatbestand (Art. 45) direkt folgen. Ziiricb § 73 I ver
mengt Aufrubr und Hochverrat in der Weise, daB es die offentlicbe Zu
sammenrottung in der an den Tag gelegten Absicbt, mit Gewalt die Ver
fassung zu andern oder die verfassungsmaBige Staatsgewalt aufzulosen, 
als (bocbverrateriscben) Aufrubr betrachtet. Nach § 73 II ist aber Auf
rubr aucb die durcb eine Zusammenrottung kundgegebene Absicbt, sich 
den Behorden zu widersetzen (Aufrubr im engeren Sinne) 3. Aus der 
ziircherischen Ordnung ist berauszulesen, daB sicb eine aufriihreriscbe 
Zusammenrottung allerdings zur Hochverratstat entwickeln kann. Dann 
muB aber nach dem neuen Recbt der Art. 265 mit seiner scharferen Straf
drohung zur Anwendung gelangen, wobei man kritisieren mag, daB der 
Fall der hochverrateriscben Zusammenrottung, das Massendelikt, nicbt 
besonders hervorgehoben ist. - Sieht man davon ab, so ist die jetzt 
durcb das G. gescbaffene Ordnung ricbtig. Wabrend der Hocbverrat 
aufs Ganze, auf den Umsturz, auf die Beseitigung der bestebenden staat
lichen Ordnung gebt (oben § 103 I), ist die Bescbrankung des Aufrubrs 
auf den Fall, daB durcb eine Zusammenrottung der Amtsgewalt Wider
stand geleistet wird, zutreffend 4. 

1 Vgl. CAFLISCII (Lit. zu § 77): 49; SCIIURCII (Lit. zu § 76): 48, 23ff. (Schutz 
der offentlichen Ordnung durch Bestimmungen uber Landfriedensbruch, Land
zwang usw. als Vorstufe zum Staatsschutz gegen Hoch-, Landesverrat und Auf
ruhr). 

2 Dazu STAlIIPFLI: Z.35, 119ff. mit einer Erorterung der in der Volksabstim
mung verworfenen Novelle zum Bundesstrafgesetz, vom 31. Januar 1922 (Aufruhr
bestimmung: Art. 46); ferner STAMPFLI: Z. 47, 429f. 

3 BRUNNER, ALFRED: 142ff.; Zurcher Bl. 20, Nr. 71 und JZ. 17,284, Nr. 219.
Eigenartig ist, daB ZUrich §§ 73ff. zwar den Hochverrat in der Aufruhrform, nicht 
aber Hochverrat als Einzeltat kennt. 

4 Beachtlich WILDI (Lit. zu § 103): 151£. mit der Unterscheidung von Ver
brechen gegen die Regierungsmacht und die Existenz des Staates von den Delikten 
des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und ihre Trager. Richtet sich der Auf
ruhr gegen die Objekte des Hochverrats, so wird er von diesem absorbiert; a. M. 
FRIES: 20 (Idealkonkurrenz von Aufruhr und Hochverrat); 21£f. (Schutzobjekte 
beim Aufruhrtatbestand: Staatsgewalt, Vollziehung des "Allgemeinwillens" und 
Offentliche Ordnung). Vgl. auch WAEBER: 24. 
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Ob der Aufruhr und auch schon die Widersetzung gemaB Art. 286 
und Art. 285, Ziff. 1 politische Delikte sind, muB von Fall zu Fall 
gepruft werden 1. Beim Aufruhr wird das in der Regel der Fall sein. 
Aber aus der Tatsache allein, daB die Aufruhrtater sich gegen die Amts
gewalt wenden, sollte der SchluB auf den politis chen Charakter noch 
nicht gezogen werden. Ein "Haufe" heftig demonstrierender Hausfrauen, 
die wegen einer Lebensmittelknappheit hindern, zwingen oder auch tat
lich werden, handelt kaum aus politischen Motiven (siehe oben § lO2 I 1). 

Fiir die Einzelbetrachtung des Aufruhrdeliktes ergibt sich: 
1. Die Ziff. 2 des Art. 285 nimmt die drei, in der Ziff. 1 enthaltenen 

Tatbestande der Hinderung, der Notigung und des tatlichen Angriffs 
(oben II) auf. Fur die Vollendung gilt gleiches wie bei der Ziff. 1. In 
der Zusammenrottung an sich liegt noch kein Versuch. Sie ist bloBe Vor
bereitung. Mit einer Gewalttat muB begonnen worden sein 2. 

2. Das den Aufruhr kennzeichnende Moment ist, daB die Tat von 
einem zusammengerottenen Haufen begangen wird. Die gleiche 
Fassung kehrt in Art. 310 Ziff. 2 bei der erschwerten Gefangenenbefreiung 
wieder; unten § 128 III 3. Beim Landfriedensbruch (Art. 260) lautet da
gegen der Tatbestand: Begehung von Gewalttatigkeiten mit vereinten 
Kraften an einer offentIichen Zusammenrottung 3 . Gleiches und Ver
schiedenes stehen hier nebeneinander. 

Bei allen Massendelikten, auch in Art. 3lO Ziff. 2, in 311 des G. und 
in Art. 63 des MilStG., bedeutet Zusammenrottung eine Ansammlung 
einer groBeren Menschenzahl, die, ohne daB eine Organisation gegeben 
ist, als ein Ganzes erscheint; vgl. die Erorterung oben § 77 II 1 mit Hin
weisen auf die Literatur 4 . Wenn in Art. 285Ziff. 2und in Art. 310Ziff. 2, 
anderes als beim Landfriedensbruch, von einem zusammengerottenen 
Ha ufen die Rede ist, so ergibt sich daraus kein wesentlicher Unter
schied. Die - sprachIich wenig schone - Formel betont hochstens, daB 
es sich um den ZusammenschluB einer groBeren Personenzahl handeln 

1 In Zurcher Bl. 20, 133 wird der Aufruhr schlechthin als politisches Delikt 
bezeichnet. Aus dieser Oberlegung heraus wird z. B. nach Zurich, Gerichtsverfas
sungsgesetz § 71 Ziff. 32 flir Art. 285 Ziff. 2 schwurgerichtliche Zustandigkeit be
stimmt; vgl. auch zurcher. StPrO. § 29. 

2 FRIES: 67. 
3 Wieder anders lautet die Fassung bei anderen Massendelikten - bei der Ge

fangenenmeuterei (G. Art. 311): Zusammenrottung von in eine Anstalt Eingewie
senen, um Gewalttatigkeiten zu begehen (unten § 129 II 2); bei der Meuterei nach 
Art. 63 MilStG. Gehorsamsverweigerung durch Mehrere "in gemeinsamem Vor
gehen durch Zusammenrottung oder in anderer Weise". Uber Aufruhr und Meuterei 
MilStG. von 1851 SCHAUFELBERGER: 52ff., lO7£f. uber die Entwurfe zum neuen 
MilStG. 

4 Siehe noch MAYER: 470; ZURCHER: Erlauterungen, 339; STAMPFLI: Z.35, 
121; WAEBER: 25ff. (raumliche Verbundenheit einer Personenmehrheit, die den 
Willen hat, die in der Vereinigung liegende Macht rechtswidrig zu miBbrauchen). 
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muB. Der in der alteren Literatur und Gesetzgebung unternommene 
Versuch, die Zusammenrottung zahlenmaBig - z. B. mindestens 10 Per
sonen - zu umgrenzen, ist nicht sinnvoll. Von einem zusammengerot
tenen Haufen kann man bei einer mit bloBem Blick nicht zahlbaren 
Menge von Personen, die in enger raumlicher Beziehung zueinander 
stehen, reden. 1m iibrigen ist die Auslegung des Begriffes "Haufen" 
weitgehend dem freien Richterermessen zu iiberlassen 1. 

Wahrend beim Landfriedensbruch der Art. 260, der im Titel der 
Delikte gegen den offentlichen Frieden steht, eine offentliche Zu
sammenrottung fordert, fehlt das Moment der Offentlichkeit beim Auf
ruhrtatbestand. Das ist richtig. 2 Art. 285 Ziff. 2 soll auch anwendbar 
sein, wenn z. B. in einer geschlossenen Versammlung eine Zusammen
rottung Gewalttatigkeiten gegen die erscheinende Polizei veriibt. 

3. Strafbar ist jeder Teilnehmer an der Zusammenrottung, bei der 
eine Behorde oder ein Beamter durch Gewalt oder Drohung gehindert, 
gezwungen oder tatlich angegriHen werden. Nach dem Wortlaut der 
Ziff. 2 des Art. 285 ist zu unterscheiden zwischen der Gewalttat gemaB 
der Ziff. 1, die dem zusammengerotteten Haufen zugeschrieben wird, und 
der Teilnahme an der Zusammenrottung. Den einzelnen Teilnehmer 
trifft nach Ziff. 2 I Strafe, wenn ihm der Teilnahmevorsatz bewiesen 
werden kann. Fahrlassige Beteiligung ist nicht strafbar. Der weiter zu 
leistende Beweis der vollendeten oder versuchten Gewalttat ist, yom Teil
nehmer aus gesehen, eine objektive Strafbarkeitsbedingung. Das 
BewuBtsein des Teilnehmenden, an einer Widersetzung sich zu be
teiligen, wird wohl immer gegeben sein. Aber das ist etwas anderes als 
der Vorsatz zur Gewaltveriibung. Das Verhaltnis zwischen der Straf
barkeitsbedingung und der Teilnahmetat ist das gleiche, wie beim Rauf
handel (Art. 133; oben § 10 II 2) und wie beim Landfriedensbruch 
(Art. 260; oben § 77 II 2). 

Fiir den Begriff der Beteiligung gelten die bei der Erorterung des 
Raufhandels entwickelten Regeln (oben § 10 II 3). Jeder vorsatzlich an 
der Zusammenrottung Mitwirkende, auch der sich passiv verhaltende 
Mitlaufer, ist Beteiligter 3 . Daneben ist die Teilnahme im technischen 
Sinne von Anstiftung und Beihilfe moglich. Anstifter und Gehilfe sind 
hier AuBenstehende, nicht direkt an der aufriihrerischen Aktion Be
teiligte. Sie bestimmen die Aufriihrer zur Tat, verschaffen ihnen Waffen, 

1 Gut FRIES: 29ff. Uber die wenig verniinftigen Streitfragen iiber die Zahl 
der zu einer Zusammenrottung notwendigen Personen WAEBER: 3lff. 

2 WAEBER: 34ff. 
3 FRIES: 44,57f. WAEBER: 37ff. fordert zu weitgehend, daB der Teilnehmer 

nur strafbar sein solI, wenn ihn die Absicht leitet, der Obrigkeit mit vereinten 
Kraften Widerstand zu leisten. - Vgl. ferner STAMPFLI: Z. 35, 123; gut GAUTIER: 
Prot. II. ExpKom. 5, 166: "Les simples comparses ... augmentent l'audace des 
agissants et les encouragent. Ils contribuent a creer l'atmosphere propice au delit." 
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versprechen ihnen Hilfe usw. - Bei den Teilnehmern hebt das G., ent
gegen bisherigen Rechten, z. B. Bern Art. 72, die Radelsfiihrer nicht 
heraus. Der Richter hat das Verhalten des einzelnen Taters bei der 
Strafzumessung zu beriicksichtigen 1. 

Die Teilnehmerstrafe ist Gefangnis. 
4. Die Ziff. 2 II des Art. 285 hebt mit der erhOhten Strafdrohung: 

Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder Gefangnis nicht unter 1 Monat den Teil
nehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen veriibt, heraus. 
1m Gegensatz zu den bloBen Mitlaufern (comparses) trifft diese Bestim
mung den gewalttatig Handelnden 2• 

Das Verhaltnis dieser Bestimmung zu den vorangehenden Absatzen 
des Art. 285 ist unklar. Fallt er nicht aus dem Rahmen heraus? Man 
wiirde eigentlich erwarten, daB derjenige Teilnehmer an einer Zusammen
rottung, dem eine der in der Ziff. 1 umschriebenen Taten - Hinderung, 
Natigung, tatlicher Angriff - bewiesen wird, mit der schwereren Strafe 
bedroht werden solI. Aber die Ziff. 2 II sagt anderes. Sie verweist nicht 
auf die Tatbestande der Ziff. 1. Sie beriicksichtigt auch die Drohung 
nicht, geht aber andererseits weiter mit der allgemeinen Formel: Gewalt
veriibung "an Personen und Sachen". 

Man muB die Bestimmung in den durch das Marginale: Gewalt und 
Drohung gegen Beharden gekennzeichneten Kreis einfiigen. Dann kann 
sie nur bedeuten, daB die Gewalt des an der Zusammenrottung Beteiligten 
sich gegen eine Beharde oder einen Beamten richtet. Nur ist der strikte 
Beweis einer Hinderung, Natigung oder eines tatlichen Angriffs nicht 
notwendig. Jede Gewalttatigkeit, die ein an der Zusammenrottung Be
teiligter an einer Person oder an einer Sache veriibt, geniigt (vgl. oben 
§ 77 II 2). Nur der Zusammenhang mit der Widersetzung muB gegeben 
sein. - AbschlieBend ist die Ziff. 2 II des Art. 285 nicht. Wer bei einem 
Aufruhr eine Tatung (Art. III ff.) oder ein anderes Verbrechen, auf das 
z. B. eine hahere Strafe als 3 Jahre Zuchthaus stebt, veriibt, ist, unter 
Annahme einer Konkurrenz, auch fiir das schwerere Delikt strafbar 3. 

5. Wahrend beim Landfriedensbruch die sich auf behardliche Auf
forderung entfernenden Teilnehmer straffrei bleiben, wenn sie weder 
selbst Gewalt angewendet, noch zur Gewalt aufgefordert haben (Art. 
260 II; oben § 77 II 4), fehlt beim Aufruhr eine entsprechende Bestim
mung 4. Der Unterschied ist niclit recht verstandlich. Vielleicht ist er 

1 MAYER: 473; FRIES: 33; WAEBER: 43ff. (ausfiihrlichiiber Radelsfiihrer und 
Anfiihrer). 

2 GleichgefaBte qualifizierte Tatbestande in Art. 310 Ziff. 2 II bei der Ge
fangenenbefreiung und in Art. 311 Ziff. 2 bei der Gefangenenmeuterei. 

3 So z. B. Bern Art. 74 und dazu WAEBER: 69f. (auch Diebstahl, Brandstiftung 
usw.); vgl. auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 285, N.19; ferner JZ.17, 284. 
Nr.219. 

4 Bisherige Rechte beriicksichtigen diese tatige Reue, mit fakultativer Straf-
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damit zu erkliiren, daB del' Landfriedensbruch eine offentliche Zu
sammenrottung und ein warnendes Auffordern del' eingreifenden Be
horde (del' Polizei) vorsieht. 

6. Die Vorentwiirfe (VE. 1903 Art. 192, VE. 1908 Art. 200) ent
hielten den weiteren, mit Gefiingnis bedrohten Tatbestand del' offent
lichen Aufforderung zur Widersetzung und zum Aufruhr. Die Bestim
mung wurde im Hinblick auf den Tatbestand del' offentlichen Aufforde
rung zu Verbrechen (G. Art. 259) von del' II. ExpKom. gestrichen 1. Ein 
"Verbrechen" ist abel' nul' gegeben bei den Teilnehmern an einem Auf
ruhr, die Gewalt veriiben (Art. 285 Ziff. 1 II). Die offentliche Aufforde
rung ist daher nur strafbar, wenn sie deutlich auf Gewaltveriibung durch 
einen zusammengerottenen Haufen geht. Sonst bleibt sie straflos 2, es 
sei denn daB die Aufforderung in eine Anstiftung iibergeht (oben 3). 

§ 115. Ungehorsam. Der Blankettatbestand des Art. 292. 
Literatur. STOOSS: Grundzuge, 2, 432ff. - LUCHINGER: Ungehorsam gegen 

amtliche Verfiigungen, § SO des StGB. fur den Kanton Zurich, Zurcher Diss. (1924). -
FLUTSCH: Lit. zu § 117. - MERKLI: JZ.12, 121ff. - CORRODI: JZ.20, 193ff., 
20Sff. - STEINER: Zentralblatt f. Staats- und Gemeindeverwaltung, 43, 64ff. 

I. Ungehorsam im Recht ist jedes gesetzesuntreue Verhalten. Da
gegen braucht gliicklicherweise nicht immer mit del' scharfen Waffe des 
Strafrechts eingeschritten zu werden. Reaktionen des Zivil- und Ver
waltungsrechts, auch des ProzeBrechts reichen in einer uniibersehbar 
groBen Zahl von Ungehorsamsfiillen aus. Ganz besonders auf dies em 
Gebiete zeigt sich del' subsidiiire Charakter des Strafrechts. Es solI zur 
Geltung gebracht werden, wenn weniger scharfe Sanktionen als nicht 
geniigend erscheinen. 

Abel' auch fUr das strafrechtliche Gebiet ergeben sich Umgrenzungen. 
Das eigentliche Gebiet del' Bekiimpfung des Ungehorsams ist das Uber
tretungs- und Polizeistrafrecht des Bundes, del' Kantone und del' Ge
meinden. Es ist in zahllosen Gesetzen und Verordnungen, die in diesel' 
Darstellung keine Beriicksichtigung finden konnen, niedergelegt. Nul' 
weniges ist in das StGB. eingegangen. Einmal im 19. Titel des Beson
deren Teils einige Ungehorsamstatbestiinde, die iill Zusammenhang mit 
bundesrechtlichen Geboten stehen: del' im AnschluB an das SchKG. er-

befreiung, auch beim Aufruhr, z. B. Zurich § 76, Basel § 49 II i. f.; vgl. auch Prot. 
1. ExpKom. 2, 259f. Zu Bern Art. 72 WAEBER: 39ff., 65. 

1 Prot. II. ExpKom. 5, 162ff., 173. Vgl. noch ZURCHER: Erlauterungen VE. 
1905, 370; BRUNNER: 2Sff., 69. - Zu Art. 259 oben § 76 II. 

2 A. M. FRIES: 35f., 69: Aufruhr ein einheitliches Delikt, auf das wahlweise 
Zuchthaus oder Gefangnis steht. Also handelt es sich urn ein "Verbrechen" (G. 
Art. 9 I). Die Zuchthausdrohung steht aber nur auf den qualifizierten Fall in 
Art. 2S5 Ziff. 2 II, nicht auf den Aufruhrtatbestandschlechthin. V gl. auch GAUTIER: 
Prot. II. ExpKom. 5, 167. 
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faBte Ungehorsam des Schuldners und dritter Personen im Betreibungs
und Konkursverfahren (Art. 323/4; oben § 66)1, der an die Art. 957, 962 
964 des OR. ankniipfende Art. 325 iiber die Bestrafung der ordnungs
widrigen FUhrung der Geschaftsbiicher 2 und der MiBachtung der Pflicht 
zur Aufbewahrung der Biicher (oben § 62 II). Ferner ist Art. 332: 
Nichtanzeigen eines Fundes ein Ungehorsamsdelikt gegeniiber den in 
Art. 720 II und 725 I des ZGB. bestimmten Anzeigepflichten (oben 
§ 47 III 3). Bundesrechtliche, in das G. iibernammene Ungehorsams
tatbestande enthalt auch der Art. 322 iiber die MiBachtung der Gebote, 
auf Druckschriften den Namen des Verlegers, des Druckers und den 
Druckort anzugeben und aUf Zeitungen und Zeitschriften den verant
wortlichen Redaktor zu nennen. 

Anderer Art sind die hier zu erorternden, im Titel: Strafbare Hand
lungen gegen die offentliche Gewalt eingefiigten Tatbestiinde: der Un
gehorsam gegen amtliche Verfiigungen gemaB Art. 292 und die beson
deren Ungehorsamsdelikte der Art. 289-291,294 und 295. Sie richten 
sich gegen die Amtsgewalt, genauer gegen von ihr getroffene Entschei
dungen und MaBnahmen. Darin besteht der Unterschied gegeniiber den 
Widersetzungsdelikten (Art. 285/6). Auch sie sind Ungehorsam, aber die 
Tat wendet sich gegen Personen, die Reprasentanten der Amtsgewalt, 
die der Tater in ihrem pflichtgemaBen Verhalten stort. 

II. Vorlaufer des Ungehorsamstatbestandes nach Art. 292 des G. 
bestehen in kantonalen Rechten a Ihre verschiedene Gestaltung zeigt, 
wie schwierig es ist, die Reichweite eines allgemein gehaltenen und in 
seiner Auswirkung schwer abschatzbaren Ungehorsamstatbestandes be
friedigend zu gestalten. 

Sehr weitgehend bestimmt z. B. Luzern PolStG. § 42, daB strafbar 
ist, wer gegen Gesetze oder Verordnungen, "auf deren Ubertretung keine 
bestimmten Strafen ausgesetzt sind", sich verfehlt. Jede MiBachtung 
von Geboten oder Verboten, die eine lex imperfecta aufstellt, ist damit 
strafrechtlich erfaBbar. Strafbar ist nach § 42 II iiberdies der Ungehor
sam gegeniiber einem von einer zustandigen Stelle erlassenen Befehl, 
ohne daB dessenAufhebung bei der zustandigenBehorde erwirkt wurde. 4 

Allgemein gehalten sind auch Art. 144/5 St. Gallen, wobei der Ungehor
sam gegen gesetzliche Vorschriften oder gegen "sonst eine allgemein ver
pflichtende, zu offentlicher Kenntnis gebrachte (behordliche) Anard-

1 V gl. noch BLUMENSTEIN: Die verfahrensmaBigen Verpflichtungen dritter 
Personen in der Schuldbetreibung und im Konkurs, Bl. fUr Schuldbetreibung und 
Konkurs (1941), Sonderabdruck, ferner BE. 58 III, Nr. 37; 60 III, Nr. 7. 

2 Dazu neuerdings v. ARx: Das Buchdelikt, Zurcher Diss. (1942), passim. 
3 STOOSS: Grundzuge, 2, 432f.; ZURCHER: Erlauterungen, 370f. Geschicht

liche Entwicklung bei LUCHINGER: Iff.; vgl. auch uber kantonale Rechte FLUTSCH: 
12ff. 

4 Luzerner-Fall in BE. 33 I, Nr. 41. 
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nung" strafbar ist. Das solI auch gelten, wenn der Tater "ohne straf
baren Vorsatz" gehandelt hat. In einer gewissen Richtung ist fill die 
subsidiare Funktion des Ungehorsamstatbestandes Schaffhausen § 106 
bezeichnend: Ungehorsam gegen obrigkeitliche oder richterliche Ver
fugungen solI mit Gefangnis bis zu 3 Monaten oder mit BuBe bis zu 
200 Franken bestraft werden, "wenn wegen dieses Vergehens mindestens 
schon zweimalige disziplinarische Bestrafung vorangegangen ist". - An
dere kantonale Rechte sehen, was sehr notwendig ist, andere Einschran
kungen vor. Thurgau § 250 tut es auf zweifache Weise: der Ungehorsam 
muB entweder fUr den Staat oder fUr eine Privatperson einen Rechts
nachteil zur Folge gehabt haben oder in der amtlichen Verfugung muB 
fUr den Ungehorsamsfall die Uberweisung an die Strafgerichte angedroht 
worden sein 1. 

In der Rechtsprechung haben der § 52 des StGB. von Baselstadt und 
namentlich der § 80 des zurcherischen StGB. Bedeutung erlangt. Uber
einstimmend setzen beide Gesetze voraus, daB eine von einer zustan
digen Amtsstelle ergangene Verfugung vorliegen muB und daB in ihr 
fUr den Fall des Ungehorsams die strafrechtliche Reaktion angedroht 
war. Das ist die auch von Art. 292 des G. ubernommene Ordnung. Die 
namentlich in Zurich weitgehend entwickelte Praxis 2 verdient daher auch 
fUr die Anwendung des Art. 292 Beachtung. Folgende, von der bis
herigen Rechtsprechung entwickelte Grundregeln sind hier schon her
vorzuheben: 

Damit wegen Ungehorsams verurteilt werden kann, muB die recht
liche Grundlage der erlassenen Verfugung und die Zustandigkeit der er
lassenden Amtsstelle gegeben sein. Ob die Verfugung auch sachlich 
richtig war, ist dagegen ohne Bedeutung. Um in dieser Hinsicht be
stehende Zweifel abzuklaren, stehen die Mittel des verwaltungsrecht
lichen Verfahrens zur VerfUgung; Zurcher Bl. 5, Nr. 6; 15, Nr. ll8; 11, 
Nr. 34; 33, Nr. 148. - Der die Frage des Ungehorsams entscheidende 

1 JZ. 17, 300, Nr. 58: Ungehorsam gegen das von einem Bezirksstatthalter er
lassene Verbot des gewerbsmaBigen Kartenschlagens und Wahrsagens. 

2 Zusammenstellungen bei ZURCHER: Kommentar StGB. zu § 80 (altere 
Rechtsprechung); ZELLER: 93ff. und namentlich KOPFLI: Reehtsprechung zum 
StGB. (1908-1928), 41ff. - Sehr haufige Anwendung z. B. beim Vorgehen gegen 
ein Konkubinatsvverhaltnis: Verbot nach § 123 des zureher. EG. zum ZGB. ohne 
direkte Strafsanktion. Trennungsbefehl durch das zustandige Statthalteramt unter 
Androhung strafrechtlicher Verfolgung wegen Ungehorsams; Zurcher Bl. 16, N r. 61, 
189; 20, Nr.75, 31, Nr. 116, 37, Nr.41, 84. Ferner Bruch der administrativen 
Landes- und Kantonsverweisung; dazu namentlich FLUTSCH (Lit. zu § 117): 9ff. 
- Zu Basel § 52 BE. 60 III, Nr. 7: Unzulassigkeit der Strafandrohung wegen Un
gehorsams bei einer Aufforderung des Betreibungsamtes an eine Bank, mitzuteilen, 
ob ein Arrestschuldner bei der Bank Vermogenswerte liegen hat. Aus dem SchKG. 
ergibt sich nicht, daB die Auskunftspflicht des dritten Gewahrsamsinhabers von 
Arrestgegenstanden durch indirekten Strafzwang durchgesetzt werden darf. 
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Richter hat die Rechtsbestandigkeit des erlassenen Gebotes oder Ver
botes zu prufen; Bl. 13, Nr. 85. DaB die Androhung der Dberweisung 
zur Bestrafung wegen Ungehorsams sich auf ein Gesetz oder eine Ver
ordnung stutzt, ist nicht erforderlich. Sie ist allgemein - die Zustandig
keit der Amtsstelle vorausgesetzt -, namentlich auch auf Grund von 
Gewohnheitsrecht, zulassig; Bl. 17, 78f£.1. 

1st der Ungehorsam gegen ein Gebot oder Verbot schon im StGB. oder 
in einem besonderen Gesetz mit einer bestimmten Strafe, z. B. einer 
PolizeibuBe, bedroht, so kann der Ungehorsamstatbestand des StGB. 
nicht zur Anwendung kommen. Er hat fUr die Regel subsidiaren C'harak
ter; Bl. 11, Nr. 163, 225; 13, Nr. 85; 39, Nr. 67 2• - Solothurn § 61 betont 
diese Subsidiaritat ausdrucklich mit den Worten: sofern fUr den gege
benen Fall nicht besondere Strafbestimmungen aufgestellt sind. Unzu
lassig ist die Anwendung des Ungehorsamstatbestandes auch dann, wenn 
die Vollstreckung von Anspruchen auf dem zivilprozessualen Exekutions
weg herbeigefUhrt werden kann; Bl. 35, Nr. 49. 

Der ErlaB, die Verfugung, muB konkrete VerhaltungsmaBregeln -
ein bestimmtes Tun oder Unterlassen - befehlen. Die bloBe Aufforde
rung zum Gehorsam gegen das Gesetz reicht nicht aus; Bl. 15, Nr. 182. 

Eine Verurteilung wegen Ungehorsams andert am Weiterbestehen der 
VerfUgung, durch die ein Gebot oder Verbot ausgesprochen wurde, nichts. 
Die von einer Verwaltungsbehorde auferlegte Pflicht zu einem Tun oder 
Unterlassen gilt weiter. Ohne daB die Androhung wiederholt zu werden 
braucht, kann im Dbertretungsfall neuerlich wegen Ungehorsams be
straft werden. Das hat die zurcherische Praxis haufig beim Vorgehen 
gegen ein Konkubinat ausgesprochen; Bl. 16, Nr. 61, Nr. 189; 19, Nr. 132 
(anders, wenn der Trennungsbefehl befolgt wird, aber das Konkubinat 
spater wieder aufgenommen wird); vgl. ferner Bl. 11, Nr. 11; 34, Nr. 108; 
JZ. 39, 24, Nr. 11. 

Seit der Mobilisation der schweizerischen Armee im Herbst 1939 
spiel en die Art. 107 und 108 des MilStG.: Ungehorsam gegen allgemeine 
und gegen besondere Anordnungen im FaIle eines aktiven Dienstes eine 
groBe Rolle. Die beiden Artikel sind dem Art. 292 des G. ahnliche 
Blankettbestimmungen. Zum Teil ergeben sich gleiche Fragen wie fUr 
den Tatbestand des burgerlichen Strafrechts 3. 

1 Dazu CORRODI: JZ.20, 193ff.; LUCHINGER: 63££. mit weiterer Literatur; 
FLtiTscH: 15f. 

2 Vgl. auch CORRODI: a. a. O. 209ff. mit Erorterungen uber die inzwischen 
abgeanderten §§ 328 II, 328a und 328b der bisherigen Zurcher StPrO. Jetzt revi
dierte StPrO. §§ 328c und 328d. FUr Zurich beachtlich namentlich der § 328c. 

3 Rechtsprechung zu MilStG. Art. 107 E MKG., 3, Nr. 69; Nr. 107, Erw. L; 
Nr. 116; zu Art. 108 (Ungehorsam gegen besondere, d. h. individuelle Anordnungen) 
E MKG. 3, Nr. 57; Nr. 69; Nr. 100, Erw. F; Nr. 106; Nr. Ill, Erw. E. 
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III. 1. Del' Art. 292 des G.l setzt eine von einer zustiindigen amt
lichen Stelle erlassene Verfugung voraus. Zweifel uber die Reichweite 
dieses Begriffs ergeben sich. In erster Linie ist an einen, an eine Einzel
person gerichteten obrigkeitlichen Befehl zu denken. Er kann von einer 
Verwaltungsstelle odeI' von einem Gericht ausgehen 2. Fur die Durch
setzung steht primal' del' Verwal tungsz wang, die offentlich-rechtliche 
Zwangsvollstreckung durch Ersatzvornahme, unmittelbaren Zwang usw. 
zur Verfugung 3. Die Frage, ob im Einzelfall del' Verwaltungs- und 
Polizeizwang als ausreichend betrachtet werden kann, bleibt offen. Als 
verscharftes Mittel zur Durchsetzung kann eine Strafandrohung wegen 
Ungehorsams einsetzen 4. KIaI' zeigt sich das bei den einzelnen bemn
deren Ungehorsamstatbestanden del' Art. 289-291, 294/5; unten § 116. 

Abel' die schweizerische Rechtsentwicklung hat, im teilweisen An
schlu13 an Art. 471 Ziff. 15 des franzosischen C. p. von 1810, ein jetzt in 
den Art. 292 ubergegangenes allgemeines Ungehorsamsdelikt gestaltet. 
Es stellt einen Blankettatbestand dar. Das Gebot odeI' Verbot er
gibt sich nicht direkt aus dem Strafgesetz, sondern aus dem obrigkeit
lichen Befehl. Del' Art. 292 gibt nur den Rahmen ab fUr die Bestrafung 
desjenigen, welcher dem Gebot odeI' Verbot ungehorsam ist. Erst durch 
einen obrigkeitlichen Befehl mit bestimmtem Inhalt, del' zum Gehorsam 
auffordert, wird fUr den Ungehorsamsfall del' strafrechtliche Tatbestand 
geschaffen 5. 

Abel' mit dem Hinweis auf den obrigkeitlichen Befehl ist del' Begriff 
del' Verfugung im Sinne des Art. 292 noch nicht abgeklart. 1m bis
herigen Recht (Zurich) hat sich die Streitfrage ergeben, ob darunter nul' 

1 Prot. II. ExpKom. 5, 176ff.; 7, 203ff.; LUCHINGER: 1l0ff. 
2 Befehl einer Verwaltungsbehorde zur Wahrung del' staatlichen Autoritat und 

del' offentlichen Ordnung; Befehl eines Zivilgerichtes vorwiegend zum Schutz pri
vateI' Interessen (Bauverbote und andere richterliche Eigentumsbeschrankungen); 
Ziircher BI. 30, Nr. 67. - Uber den Begriff: Verfiigung, wie er beim Ungehorsams. 
tatbestand zu verstehen ist, LUCHINGER: 14ff., 19ff. 

3 FLEINER: Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts (8. Auf1.), 214ff. 
mit Rinweisen auf die deutsche Literatur und Rechtsprechung; Derselbe: Schweizer. 
Bundesstaatsrecht, 605. Ferner BRUNNER: Die Lehre vom Verwaltungszwang, 
Ziircher Diss. (1923); BAUMANN: Del' Verwaltungszwang im Kanton Aargau, 
Ziircher Diss. (1932). 

4 BE. 53 I, 73ff.; 541, 388: Androhung del' Ungehorsamsstrafe als Mittel des 
indirekten erganzenden Polizeizwangs. 

5 MERKLI: JZ. 12, 121, 122: Die lex wird durch die von del' zustandigen Stelle 
erlassene Verfiigung gegeben. Del' Satz: keine Strafe ohne Gesetz ist nicht verletzt; 
vgl. auch BE. 42 I, 306; Ziircher BI. 17, 75. Allgemein zur Form des Blankett
gesetzes AllgemeineI' Teil, § 2 II, auch RAFTER: Z. 27, 244. - Bemerkenswert die 
kritische AuBerung von LANG: Prot. II. ExpKom. 5, 178: "Wir streiten uns oft 
lange dariiber, ob wir eine Randlung unter Strafe stellen wollen oder nicht und auf 
del' anderen Seite stellen wir dem Richter (und den Verwaltungsbehorden) eine 
so1che Blankovollmacht aus." 
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eine gegen eine bestimmte Einzelperson sich richtende Anordnung, oder 
auch ein allgemeiner, zum Gehorsam auffordernder ErlaB einer zustan
digen Amtsstelle zu verstehen ist. Wahrend das fur den zurcherischen 
§ 80 zu bejahen ist \ kann es nach dem Text des Art 292 des G. nicht 
gelten. Er redet von einer "an ihn" - den Gehorsamspflichtigen - er
lassenen VerfUgung (decision it lui signifiee; decisione a lui intimata)2. 
An der ZweckmiiBigkeit dieser Einengung kann man zweifeln. Beacht
lich ist die ausdruckliche zweifache Ordnung im MilStG.: Ungehorsam 
gegen allgemeine und gegen besondere Anordnungen - Art. 107 nennt 
offentlich bekannt gemachte Verordnungen und Befehle, Art. 108 be
sondere Anordnungen und Weisungen. 

2. FUr den Verfugungsbegriff des Art. 292 bleibt sich gleich, ob der 
ErlaB von einem einzelnen Beamten oder von einer Kollegialbehorde aus
geht. Das G. nennt, wie in den Art. 285/6, Behorden und Beamte (dazu 
oben § 113 I 2). Wesentlich ist dagegen die Zustandigkeit der Amts
stelle zum ErlaB der Verfugung. Die Kompetenz muB sachlich und ort
lich gegeben sein, und der den Ungehorsam beurteilende Richter hat das 
von Amtes wegen zu priifen (siehe schon oben I). Fehlt es an einem Zu
standigkeitsmoment, so kann eine Bestrafung nicht erfolgen. Dagegen 
kommt es, gleich wie bei den Widersetzungsdelikten, auf die Zweck
maBigkeit und Richtigkeit der getroffenen Verfugung nicht an (0 ben 
§ 113 I 3) 3. Wenn die Art. 285/6 von einer Handlung, die innerhalb der 
Amtsbefugnisse einer Behorde oder eines Beamten liegt, spricht, wahrend 
in Art. 292 von der Verfugung einer zustandigen Stelle die Rede ist, so 
bedeutet das in dies em Zusammenhang keinen Unterschied. 

1m ubrigen ist fur diese Grundfragen auf die schon oben II dar
gestellte zurcherische Rechtsprechung zu verweisen. 

3. Die VerfUgung muB den Empfiinger auf die Strafdrohung des 
Art. 292 h in weisen. Das muB, wie Basel § 52 zutreffend sagt, ausdruck
lich geschehen. Obschon das G. es nicht hervorhebt, Bollte allein die 
Schriftform als ausreichend angenommen werden 4). DaB amtliche Ver
fUgungen schriftlich erlassen oder bestatigt werden, ist regelmaBiger 
Amtsstil. Eine mundliche VerfUgung ohne schriftliche Bestatigung ist 

1 Zurcher Bl. 11, 276ff. mit der Voraussetzung, daE der allgemeine ErlaE in 
gehoriger Form publiziertsein muE; MERKLI: a. a. O. 121; a. M. ZELLER: Kommen
tar zu § 80, N. 1 (Erlasse, gerichtet an eine Einzelperson oder mehrere individuell 
bezeichnete Personen). - Ungehorsam gegen allgemein verbindliche Anordnungen 
auch nach Appenzell A. Rh. Art. 60: Zentralblatt fiir Staats- und Gemeinde
verwaltung, 40, 61Off. Vgl. ferner LUCRINGER: 19ff. 

2 GAUTIER: Prot. II. ExpKom.7, 203f. Gleich wohl auch Baselstadt § 52, 
wonach dem Empfanger einer Verfugung fiir den Ungehorsamsfall die Verzeigung 
zu strafrichterlicher Ahndung angedroht werden muE. 

a ZURCRER: Erlauterungen, 371; LUCRINGER: 37ff. (Frage del' Zustandig
keit), 5lff. (Frage del' Richtigkeit und ZweckmaJ3igkeit einer Verfiigung). 

4 Streitfrage; siehe LUCRINGER: 24ff. 
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in den Wind gesprochen. Die Verfiigung und der Hinweis auf eine 
eventuelle strafreehtliehe Ahndung miissen dem Adressaten zur Klarheit 
und zum bleibenden BewuBtsein kommen. 

1m Rahmen des Art. 292 ist der Hinweis auf die Strafdrohung dieses 
Artikels eine objektive Strafbarkeitsbedingung. Erforderlieh ist, daB die 
Verfiigung die in Art. 292 vorgesehenen Strafen ausdriieklieh androht. 
Der bloBe Hinweis auf diese Gesetzesbestimmung oder auf die Strafbar
keit des Ungehorsams geniigt nieht 1. Fehlt der Hinweis, so muB dpr 
Richter freispreehen. 

4. Die Tat umsehreibt das G. mit dem Ausdruek "nieht Folge leisten". 
Je naehdem die Verfiigung ein Gebot oder ein Verbot aufstellt, besteht 
der Ungehorsam in einem Unterlassen oder in einem Handeln. Dem
gemaB bestimmt sieh die Vollendung. Gegeniiber einem Gebot ist sie 
mit dem Nichttatigwerden innerhalb der regelmaBig dem Empfanger der 
Verfiigung angesetzten Frist zum Handeln gegeben. Gegeniiber einem 
Verbot erfolgt die Vollendung mit dem verbotenen Tatigwerden 2. Da 
der Art. 292 als tibertretung gestaltet ist, bleiben Beihilfe und Versuch, 
die namentlieh beim verbotenen Handeln maglieh sind, straflos (Art. 
104 I). Den Anstifter zur Unterlassung oder zum Handeln trifft dagegen 
Strafe. 

Festzuhalten ist, daB eine Verurteilung auf Ungehorsam gegeniiber 
dem obrigkeitliehen Befehllauten muB. Der Ungehorsam, nieht etwa das 
Konkubinat (siehe oben II) oder die Verletzung einer bauamtliehen An
ordnung oder eines Konkurrenzverbotes 3, werden bestraft. Wenigstens 
gesehieht das nieht direkt. 

Danaeh bestimmt sieh aueh die Lasung der Frage des Vorsatzes. 
Der Tater muB mit Wissen und Willen dem ihm erteilten Befehl zum 
Handeln oder zum Unterlassen ungehorsam sein. BloBe Fahrlassigkeit 
geniigt nieht 4. Art. 333 III des G. trifft nieht zu. Diese Bestimmung 
sieht die Bestrafung aueh einer fahrlassigen Veriibung nur vor, wenn es 
sieh um tibertretungen handelt, die "in anderen Bundesgesetzen" unter 
Strafe gestellt sind. 

Kritiseh ist die Frage, ob der Vorsatz des Ungehorsams aueh das 
Moment, daB die Ve~fiigung von einer zustandigen Amtsstelle erlassen 
wurde, umfassen muB. Haufig wird sieh der Ungehorsame dariiber keine 
Gedanken maehen. Er will einfaeh dem ihm erteilten Befehl nieht ge
horehen 5. Es ist riehtiger, das Moment: ErlaB dureh die zustandige 

1 So BE. 68 IV Nr.8 (Hinweis auf den franzosischen und den italienischen 
Text). 

2 Uber Vollendung und Versuch LUCHINGER: 100ff. 
3 Vgl. den Fall Ziircher Bl. 35, Nr. 153, S. 336. 
4 Vgl. Ziircher Bl. 20, Nr. 74; 34, Nr. 32. 
5 So auch MERKLI: a. a. O. 122; vgl. ferner LUCHINGER: 94ff. (teilweise ab

weichende Meinung). 
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Amtsstelle als objektive Strafbarkeitsbedingung aufzufassen. Gegebenen
falls wird sich aber ein Ungehorsamer darauf berufen konnen, er habe 
"aus zureichenden Grunden" die Unzustandigkeit der befehlenden Amts
stelle angenommen und sich zum Ungehorsam berechtigt gehalten. Dann 
ist die Anwendung des Art. 20 uber den Rechtsirrtum zu erwagen. Inso
weit kann die Schuldfrage auch hier hineinspielen. 

5. Die Strafdrohung des Art. 292 lautet auf Haft oder BuBe 1. 

§ 116. Besondere Ungehorsamsdelikte. 
Literatur. Angaben zu § 115. - STOOSS: Grundzuge, 2, 438f. - MERKEL:· 

YD., Bes. Teil, 2, 349f.f, 373ff., 383ff., 389ff. - GERMANN: Z. 54, 354£f. 

Bei den besonderen Ungehorsamsdelikten der Art. 289-291, 293 bis 
295 des G. ist, gleich wie beim Blankettatbestand des Art. 292, Voraus
setzung, daB von einer zustandigen Behorde oder einem zustandigen 
Beamten eine verbietende "Verfugung" ergangen ist. Beim Art. 293 
kann das Verbot allerdings auch in einem Gesetz liegen; unten III. 
tiber den Verfugungsbegriff, wie er hier zu verstehen ist, gilt grundsatz
lich das oben § 115 III 1 und 2 Gesagte. - tiberall bei den durch die 
Art. 289-291, 293-295 erfaBten Verfehlungen kommt auch Durch
setzung durch Verwaltungs- und Polizeizwang in Betracht. Aber das 
G. hat, im Hinblick auf die Schwere dieser Ungehorsamsfalle, noch das 
verscharfte Mittel der strafrechtlichen Reaktion eingesetzt. 

I. Der Tatbestand des Art. 289: Bruch amtlichcr Beschlagnahmc ist 
in seiner allgemein gehaltenen Fassung von groBer Tragweite. Um sie 
zu bestimmen, sind Abgrenzungen in verschiedener Richtung notwendig. 
- In den kantonalen Rechten waren entsprechende Bestimmungen 
selten2 • Wallis nennt in Art. 126 la violation d'un sequestre legalement 
notifie und Neuenburg Art. 139 spricht umfassender von sequestre legale
ment notifie ou legalement impose. Besonders weit, uber einen Un
gehorsamstatbestand hinaus, geht Freiburg in Art. 168 I: Wegnahme 
von Gegenstanden, die unter amtlicher Obhut stehen oder amtlich be
schlagnahmt sind. 

Der Art. 289 des eidgenossischen G. geht schon auf die ersten Ent
wurfe zuruck. Vorbild war der § 137 des deutschen StGB., der Tat-

1 Die Bewertung des Ungehorsamsdelikts war schwankend. 1m VE. 1903 
Art. 195 ging sie auf Gefangnis bis zu 6 Monaten oder BuBe bis zu 100 Franken, im 
VE. 1908 Art. 202 auf Gefangnis bis zu 6 Monaten oder BuBe (ohne maximale Be
schrankung). Die II. ExpKom. Prot. 5, 181, 183 hat das Delikt zu den Uber
tretungen versetzt. 

2 Der Tatbestand des Beschlagnahmebruches nach Zurich § 180 I greift hier 
nicht durch. Er ist ein Vermogensdelikt, das voraussetzt, daB der Tater zum Nach
teil eines Glaubiger uber eine mit Beschlag belegte Sache verfiigt; vgl. ZELLER: 
Kommentar zurcher. StGB., § 180, N. 1 und 2. 



732 § 116. Besondere Ungehorsamsdelikte. 

bestand der Verletzung amtlicher Verstrickung (Prot. 1. ExpKom. 2, 266, 
694f.). 

1. Um den Bruch einer amtlichen Beschlagnahme handelt es 
sich. Das Oleiche trifft auch beim Verstrickungsbruch gemiiB Art. 169, 
der sog. Pfandunterschlagung bisheriger Rechte, zu. Aber der zwischen 
den beiden Tatbestanden bestehende Unterschied ist klar. Der Ver
strickungsbruch nach Art. 169 ist ein Tatbestand des Betreibungs- und 
Konkursstrafrechts, ein Vermogensdelikt. Die Bestimmung schutzt den 
Olaubiger, gegen dessen Schuldner ein Betreibungsverfahren - im weite
sten Sinne verstanden - schwebt. Die in diesem Verfahren erfolgte 
betreibungsrechtliche Beschlagnahme hat Sachen des Schuldners erfaBt. 
Wenn er oder ein Dritter eigenmachtig zum Nachteil der Olaubiger uber 
diese Sachen verfugen, machen sie sich strafbar. 1m Gegensatz zu dies en 
besonderen betreibungsrechtlichen Sachverhalten bezieht sich der Ver
strickungsbruch gemaB Art. 289 auf amtliche Beschlagnahmen auBer
halb eines Schuldbetreibungsverfahrens. Art. 289 ist die allgemeine Be
stimmung, der die Sondernorm des Art. 169 vorgehtl. Art. 289 setzt nur 
einen Ungehorsam gegen den Amtsakt einer behordlichen Beschlagnahme 
voraus, wahrend bei Art. 169 uberdies der vorsatzliche Angriff auf Olau
bigervermogen und die Olaubigerschadigung gegeben sein mussen. Man 
mag damit den Unterschied in der Strafdrohung erklaren: beim Art. 289 
Gefangnis oder BuBe, beim Art. 169 Gefangnis 2• 

2. 1m Gegensatz zu Art. 169, der Art und Grund der Beschlag
nahmen durch den Hinweis auf die betreibungsrechtlichen Vorkehren ab
schlieBend umschreibt, lassen sich bei der allgemeinen Fassung des Art. 
289 nur Beispiele nennen: richterliche Beschlagnahme zur Sicherung der 
Vollstreckung privatrechtlicher Anspruche auBerhalb des Schuldbetrei
bungsverfahrens und ganz besonders Beschlagnahmen im StrafprozeB 
durch Polizei, Untersuchungsbehorden und Richter, ferner verwaltungs
und speziell militarrechtliche Beschlagnahmen. Eigenartig ist aber, daB 
in zahlreichen Stellen der N e bengesetzge bung der Beschlagnahme
bruch - zum Teil unnotigerweise - wiederum besonders gestaltet ist 3 mit 
der Wirkung, daB dieses Sonderrecht dem Art. 289 des G. vorgeht. Das 
gilt fUr Art. 39 des Lebensmittelpolizeigesetzes mit der geringeren Straf
drohung Haft bis zu 3 Monaten oder BuBe bis zu 500 Fr. 4. Andererseits 

1 Uber das Verhaltnis des Art. 169 zu 289 schon oben § 64, namentlich III und 
IV; Zu;acHER: Erlauterungen, 377 und jetzt GERMANN: Z.54, 354ff. 

2 Dazu GERMANN: a. a. O. 354. Man hat bei dieser Differenz in den Straf
drohungen den Art. 50 zu beachten. Nach dessen Abs. I kann der Richter, wenn er 
Gewinnsucht des Taters annimmt, neben der Freiheitsstrafe zu Bulle verurteilen, 
nach Abs. II kann der Richter bei wahlweiser Androhung von Freiheitsstrafe und 
Bulle die beiden Strafen verbinden. 

3 GERMANN: Textausgabe StGB., N. zu Art. 289. 
4 Gleiche Bestimmungen iiber Beschlagnahmebruch in Art. 3 II des Absinth-
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wird im neuesten schweizerischen Schiffahrtsrecht gegenliber dem Be
schiagnahmebruch mit eher scharferen Drohungen durchgegriffen; so in 
Art. 60 des BRB. yom 9. April 1941 liber die Seeschiffahrt unter der 
Schweizerflagge (GesSlg. 57, 353ff.) und in Art. 12 des BRB. yom 5. De
zember 1941 liber die Beschrankung der Verfligung liber Binnenschiffe( Ges
Slg.57, 1405ff.), Strafdrohungen: Gefangnis bis zu 3 Jahren oder BuBe 
bis zur Rohe des Schiffswertes mit der Moglichkeit, die beiden Strafen 
zu verbinden. Einen Sondertatbestand des Beschlagnahmebruchs stellt 
auch die sog. Zollpfandunterschiagung nach Art. 79 des Zollgesetzes von 
1925 dar. Die Strafdrohung Iautet auf BuBe bis zum vierfachen Betrag 
des Iniandwertes der Ware, liber die widerrechtlich verfligt wurde, oder 
auf Raft bis zu 3 Monaten. - Aus dem Militarrecht ist namentlich der 
Art. 213 der MilOrg. zu nennen: Pikettstellung der Pferde, Maultiere 
und Transportmittel, wenn die Rlicksicht auf die Landesverteidigung es 
verlangt, womit ein EntauBerungsverbot verbunden ist. Auf die Ver
letzung dieses Verbots steht BuBe von 100-10 000 Fr., womit Gefangnis 
bis zu 6 Monaten verbunden werden kann. Eine militarrechtliche Sonder
bestimmung enthalt ferner Art. 330 des StGB.; unten 6. 

3. Die strafbare Randlung besteht darin, daB der Tater die mit Be
schlag beIegte Sache der amtIichen Gewalt entzieht. DaB Jeder
mann Tater sein kann, und daB es nicht darauf ankommt, wem die be
schlagnabmte Sache gehort und wo sie liegt, muB angenommen werden. 
Wenn eine Beschiagnahme verfligt und angeordnet worden ist, so kann 
eine amtliche Gewalt liber die Sache, ein tatsachliches Machtverhaltnis 
des Staates, auch dann bestehen, wenn die mit Beschlag belegte Sache 
dem Eigentlimer oder einem bisherigen Besitzer belassen wird 1. Aber 
fraglich ist, gleich wie beim Verstrickungsbruch nach Art. 169, wie weit 
der Sach begriff reicht. Nach der Wortinterpretation umfaBt er nur 
korperliche Sachen, nicht Forderungen und andere Rechte (siehe oben 
§ 64 II 2). Das ist aber unbefriedigend. Dem Richter steht jedoch, wenn 
es notwendig sein sollte, eine ausdehnende Auslegung des Sachbegriffs 
auf Forderungen frei 2. 

4. Der Art. 289 bezeichnet die Taterhandlung nur mit den Worten: 
der amtlichen Gewalt entziehen. Die yom Art. 169 und auch yom 
Art. 147 abweichende Fassung faUt auf. Beim Verstrickungsbrucb des 

gesetzes vom 24. Juni 1910 (GesSlg. 26, 1059ff.) und in Art. 12 des BGes. vom 
7. Marz 1912 betreffend das Verbot von Kunstwein und Kunstmost (GesSlg. 28, 
641ff.). 

1 Dazu die Erorterungen uber den Begriff der Beschlagnahme (Verstrickung) 
bei BINDING: Lb. 2 II, 608ff., 618f. 

~ Beispiel: Vermogens beschlagnahme im StrafprozeB (zurcher. StPrO. §§ 83ff. ). 
Die Auffassung BINDINGS: a. a. O. 609, 613, und eines Teils der deutschen Litera tur, 
daB Forderungen absolut untaugliche Objekte staatlicher Beschlagnahme sein 
sollen, kann ich nicht teilen. Doer die Streitfrage auch MERKEL: 358f. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 47 
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Betreibungsstrafrechts (Art. 169) nennt das G. kasuistisch: iiber die 
beschlagnahmte Sache eigenmachtig verfiigen, sie beschadigen, zer
staren, entwerten oder unbrauchbar machen. Ob damit die Tatmaglich
keiten nach Art. 289 gegeniiber Art. 169 eingeschrankt sind \ bleibt frag
lich. Ein zureichender Grund dafiir liegt nicht vor. Die Auffassung, daB, 
wer die beschlagnahmte Sache zerstart oder entwertet, sie fiir die Aus
iibung des staatlichen Machtverhaltnisses untauglich macht und sie da
durch auch der amtlichen Gewalt entzieht, entspricht der Zweck
bestimmung des Gesetzes. 

Das Delikt vollendet sich in dem Moment, in dem das amtliche Ge
waltverhaltnis nicht mehr im vollen Umfang besteht. Das kann auch 
nur zeitweise der Fall sein. - Der Tatervorsatz ist dann gegeben, wenn 
der Tater mit dem Wissen darum, daB es sich um eine rechtsgiiltig mit 
amtlichem Beschlag belegte Sache handelt, sie der amtlichen Gewalt 
entzieht. 

5. Mit dem Verstrickungsbruch kannen sich je nach der Sachlage, 
Sachbeschadigung (Art. 145), Diebstahl (Art. 137) oder Veruntreuung 
(Art. 140) in idealer Konkurrenz verbinden, wenn die der amtlichen 
Gewalt entzogene Sache fUr den Tater eine fremde ist. Der Tatbestand 
der Sachentziehung (Art. 143) geht dagegen wohl in Art. 289 auf. 

6. Neben dem Art. 289 steht der besonders geordnete Ubertretungs
tatbestand des Art. 330: Handel mit militarisch beschlag
nahmtem Material 2• Man kann sich fragen, ob eine solche Bestim
mung nicht dem in kritischen Zeiten einsetzenden Notverordnungsrecht 
hatte vorbehalten bleiben kannen 3. Wenn man aber ein besonderes Ver
bot im StGB. als notwendig betrachtete, so war die gegeniiber Art. 289 
viel geringere Strafdrohung - Haft bis zu 1 Monat oder BuBe - nicht 
gerechtfertigt 4. - 1m Unterschied zu Art. 289 ist in Art. 330 nicht von 
beschlagnahmten Sachen die Rede, sondern von Gegenstanden, die 
beschlagnahmt oder requiriert worden sind. Aber die Textverglei
chung zeigt, wie wenig klar dieser Unterschied ist: Der franzasische Text 
spricht in Art. 289 von "objets mis sous main de l'autorite", in Art. 330 
von "objets sequestres ou requisitionnes", der italienische von "cose 
requisite 0 sequestrate" in Art. 289, von "oggetti sequestrati 0 requisiti" 

1 So GERMANN: Z. 54,356; gut dagegen BINDING: a. a. O. 607,.Anm. 6 und 
620. 

2 Die Bestimmung geht auf das Gutachten von HUBER: Der Schutz der mili
tarischen und volkerrechtlichen Interessen (1913), 24f., 59 zuriick. Dazu Prot. 
II. ExpKom. 7, 193ff., 368f. 

3 Kritische Einsteilung zu der Bestimmung auch Prot. II. ExpKom. 7, 194f£. 
4 Siehe jetzt .Art. 1 des BRB. vom 4 . .August 1942 (GesSlg. 58, 741£f.). Danach 

kann im Faile des .Art. 330 "fiir die Dauer des gegenwartigen .Aktivdienstes" auch 
auf Gefangnis, in schweren Fallen auf Zuchthaus erkannt werden. Wahrend der 
.Aktivdienstzeit steht der Tater unter der Militargerichtsbarkeit. 
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in Art. 330. Die Unsicherheit der Begriffe Beschlagnahme (siehe oben 3) 
und Requisition wird damit offenbar. 

Bei der Auslegung des Art. 330 ist von der, gegeniiber dem Art. 289 
spezielleren Zweckbestimmung auszugehen: Bei Art. 330 kommen nur 
korperliche Sachen - "Gegenstande" - in Frage. Sie miissen von der 
Heeresverwaltung zum Zwecke der Landesverteidigung beschlagnahmt 
oder requiriert worden sein. Das ist so zu verstehen, daB hier nicht eine 
einzelne Sache durch eine behordliche "Verfiigung" in amtliche Gewalt 
gebracht wurde, sondern daB durch allgemeine Anordnungen und Be
kanntmachungen bestimmte Warenvorrate fiir den staatlichen Zugriff 
reserviert wurden 1. Ob diese Gegenstande bereits in die direkte Ver
fiigungsgewalt des Staates gelangt sind, oder ob der Staat sich den Zu
griff zunachst nur vorbehalt, macht beim Art. 330 keinen Unterschied 
aus. - Der Art. 330 ist insoweit eine Art Blankettbestimmung, als die 
Heeresverwaltung gegebenenfalls, namentlich in Aktivdienstzeiten 
und erst recht im Krieg, bestimmen wird, was ihr "zum Zwecke der 
Landesverteidigung" notwendig erscheint: Waffen, Munition, Metalle, 
Benzin, Kleider, Leder, Gummi, Nahrungs- und Futtermittel usw. Fiir 
solche Gegenstande wird eine Verfiigungsbeschrankung erlassen 2. 

Wahrend in Art. 289 die Handlung des Taters mit der allgemeinen 
Forme]: der amtlichen Gewalt entzieht erfaBt wird, umschreibt Art. 330 
die verbotene Verftigung weiterreichend kasuistisch mit den Worten: 
unrechtmaBig verkaufen oder erwerben, zu Pfand geben oder nehmen, 
verbrauchen, beiseiteschaffen, zerstOren oder unbrauchbar machen 3. Die 
Tendenz, jede irgendwie geartete unrechtmaBige Verfiigung tiber mili
tarisch beschlagnahmtes Material zu treffen, ist offenbar. 

II. Mit dem Beschlagnahmebruch nach Art. 289 kann der Siegel
brucb nach Art. 290 insofern im Zusammenhang stehen, als die amtliche 
Siegelung haufig die Form ist, durch die eine amtliche Beschlagnahme 
erkennbar gemacht,wird: Siegelung einer Erbschaft (vgl. ZGB. Art. 552), 
Siegelung von Raumen und Sachen durch den Betreibungs- und Kon
kursbeamten, Siegelung von in einem StrafprozeB beschlagnahmten 
Papieren (vgl. z. B. Ziirich, StPrO. § 101) usw. - Anders als es ftir den 
Bruch einer amtlichen Beschlagnahme der Fall ist, haben zahlreiche bis
herige Rechte den Siegelbruch erfaBt4. 

1. Der Art. 290 bezeichnet als Angriffsobjekt ein amtliches Zeichen, 

1 Gut ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 7, 194. 
2 Vgl. THORMANN-V. OVERBECK: Art. 330, N. 1. 
3 Man vergleiche die nul' zum Teil durch die Verschiedenheit del' Sachverhalte 

gerechtfertigten Unterschiede in del' Kasuistik bei Art. 145 (Sachbeschiidigung), 
147 und 169 (Rechtsvereitelung und Verstrickungsbruch) und bei Art. 330. 

4 Daten bei STOOSS: Grundziige, 2, 438; z. B. Ziirich § 86 mit del' ausdriick
lichen Hervorhebung des Falles: Anlegung eines amtlichen Siegels, urn Sac hen mit 
Beschlag zu belegen. 

47* 
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"namentlich ein amtliches Siegel", mit dem eine Sache verschlossen oder 
gekennzeichnet ist. Das Siegel nach Art. 290 ist zunachst etwas an
deres als die in Art. 2406 genannten Zeichen, die eine Behorde an einem 
Gegenstand anbringt, um das Ergebnis einer Priifung oder um eine 
Genehmigung festzustellen. Dazu gehoren auch Staats- und Gemeinde
siegel, die zur Bekriiftigung des Inhalts eines amtlichen Schriftstiicks 
dienen (oben § 96 III 1). Das Siegel nach Art. 290 hat vor allem die 
Bedeutung, daB durch dessen Anbringung ein Raum unzuganglich, eine 
Sache dem Verkehr entzogen, versiegelt werden solI. Entscheidend ist 
dabei allein, daB ein solches Zeichen amtlich angebracht wird, und daB 
des sen Zweckbestimmung erkennbar ist. Ob es ein mit amtlichen Ini
tialen versehenes Siegel oder eine Bleiplombe oder vielleicht auch nur 
ein die Bestimmung kennzeichnendes Klebepapier ist, bleibt sich gleich 1. 

- Neben den amtlichen Zeichen, deren Zweck eine VerschlieBung ist, 
nennt aber der Art. 290 noch Zeichen, durch die eine Sache gekenn
zeichnet wird. Hier nahert sich der Zeichenbegriff der Bedeutung, die 
ihm nach Art. 246 zukommt, oder er deckt sich mit ihm: behordlich 
angebrachte Zeichen, um das Ergebnis einer Priifung oder um eine Ge
nehmigung festzustellen. Die in Art. 246 genannten Beispiele, nament
lich etwa die Marken der Zollverwaltung 2, haben auch fUr den Tat
bestand des Art. 290 Bedeutung. 

DaB die Siegelung oder Kennzeichnung durch die zustandige amt
liQhe Stelle und unter Wahrung gesetzlicher Formen vorgenommen 
wurde, ist vorausgesetzt. Gleichgiiltig ist dagegen, ob die MaBnahme 
sachlich gerechtfertigt war. 

2. Die Taterhandlung kann sich verschieden gestalten: Es ist Siegel
bruch im e. S., wenn der Tater das amtliche Zeichen (Siegel) erbricht 
oder entfernt. Damit ist die Tat vollendet. DaB der symbolisch ver
schlossene Raum geoffnet oder betreten, der versiegelte Gegenstand fort
geschafft wird, ist nicht erforderlich. Eine in diesen Richtungen weiter 
gefiihrte Tatigkeit kann Hausfriedensbruch oder Beschlagnahmebruch 
(Art. 289) sein. 3 

Die Beschadigung des Zeichens oder Siegels erfiillt den Tatbestand 
an sich noch nicht, es sei denn daB durch sie der amtliche VerschluB oder 
die amtliche Kennzeichnung unerkennbar und damit unwirksam ge
macht wird. RegelmaBig aber liegt ein Unwirksammachen darin, daB 
der Tater, ohne das Siegel zu verletzen, den versiegelten Raum oder die 

1 Ahnlich auch ZURCHER: Erlauterungen, VE. 1908, 378; Prot. II. ExpKom. 
5, 216ff.; 6, 82f. Vgl. ferner MERKEL: 384f. 

2 BOLLI: Prot. II. ExpKom. 5, 218 wies ferner auf Zeichen hin, die auf Grund 
der Gesetzgebung liber den Markt- und Hausierverkehr angebracht werden. 

3 Zu diesen Fragen BINDING: a. a. O. 627, 629. 



§ 116. Besondere Ungehorsamsdelikte. 737 

versiegelte Sache zuganglich macht!. Er erbricht z. B. ein Fenster des 
amtlich abgesperrten Raums. Damit ist die Tat voIlendet. Zur VoIlen
dung ist das Eindringen nicht erforderlich. 

3. Der Siegelbruch ist Vorsatzdelikt. Wissen und Willen des Taters 
mussen aIle Momente erfassen. Die Entfernung oder das Unwirksam
machen des amtlichen Zeichens mussen in rechtsmdriger Absicht ge
schehen und mit dem BewuBtsein, sich gegen Anordnungen der offent
lichen Gewalt zu vergehen 2. - Die Strafdrohung lautet wie bei A1:t. 289 
auf Gefangnis oder BuBe. 

III. Hier ist zweckmaBig auch der mit Haft oder BuBe bedrohte 
Ubertretungstatbestand des Art. 293: Veroffelltlichullg amtlicher gc
heirner Verhalldlullgell zu erortern. Auch er trifft einen Ungehorsam. 
Diese neue Bestimmung kann, wenn sie durchgefuhrt wird, erhebliche 
Bedeutung gewinnen. Von den bisher erorterten Ungehorsamsfallen hebt 
sie sich dadurch ab, daB das ihr zugrunde liegende Verbotentweder durch 
den BeschluB einer Behorde oder durch ein Gesetz aufgestellt ist. Der 
Art. 2933 wendet sich gegen gewisse Indiskretionen. Er gehort in das 
groBe Gebiet der Geheimnisverletzungen. 

1. Grundlage ist, daB Akten, behordliche Untersuchungen, Verhand
lungen, Beratungen irgendeiner Behorde als geheim erkHirt werden. Das 
kann allgemein in einem Gesetz oder durch einen im Einzelfall erfolgen
den behordlichen BeschluB geschehen. 

Die FaIle gesetzlicher Geheimhaltungsgebote, denen das Ver
offentlichungsverbot entspricht, sind zahlreich. Beispiele sind namentlich 
dem ProzeBrecht zu entnehmen: BStrPr. von 1934, Art. 24 II (geheime 
Beratung und Abstimmung des Bundesstrafgerichts, der Anklagekammer, 
der Kriminalkammer und der Geschworenen); MilStGO. Art. 115 (ge
heime Voruntersuchung); Zurich Gerichtsverfassung § 146 II (AusschluB 
der Offentlichkeit im Ehescheidungs- und VaterschaftsprozeB); ZUrich, 
StPrO. § 34 (Geheimhaltung der Untersuchung). Erfolgt die Geheimnisver
letzungdurch einenBeamten selbst, wobei der weiteBeamtenbegriffnach 
Art. 110 Ziff.4 zu beachten ist, so ist regelmaBig der Tatbestand der 
Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 320 gegeben; vgl. unten § 134. 
Drittpersonen, die auf irgendeine Art, durch Auskundschaftung, viel
leicht auch durch amtliche Indiskretion, von einer geheim zu haltenden 

1 Von BINDING: a. a. O. 625ff. im Gegensatz zum Siegelbruch als VerschluB
bruch bezeichnet. - Uber den VerschluBbruch beim Delikt der Verletzung des 
Schriftgeheimnisses (Art. 179) oben § 41; vgl. auch THORMANN-V. OVERBECK: 
Art. 290, N. 4. 

2 Bemerkenswerte Eriirterungen dazu Prot. II. ExpKom. 6, 83ff. - DaB nicht 
strafbar ist, wer nach vollendeter Zollbehandlung die Zollmarke von einem Koffer 
entfernt, wird niemand bestreiten. 

3 Materialien: Prot. 1. ExpKom. 2, 315, 741£.; ZURCHER: Erliiuterungen, 
495f. (zu Art. 284); Prot. II. ExpKom. 7, 231£f., 378. 
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Tatsache Kenntnis erlangt haben, sind dagegen nach Art. 293 straf
barl. 

Wenn die Geheimhaltung einen besonderen behordlichen Be
schluB voraussetzt, so muB er, wie Art. 293 hervorhebt, im Rahmen der 
der Behorde zustehenden Befugnis erfolgen. Oft ist sie im Gesetz um
schrieben: Art. 24 IV der BStrPrO. befugt z. B. das Gericht, die Offent
lichkeit auszuschlieBen, wenn und soweit eine Gefahrdung der offent
lichen Ordnung, der Sittlichkeit oder der Staatssicherheit zu befurchten 
ist. tiber ausdruckliche gesetzliche Vorschriften hinaus muB aber ein 
behordliches Recht zur Geheimhaltung gewisser Alden und V organge 
aus allgemeinen staatsrechtli chen , besonders auch aus militarischen 
Grunden angenommen werden 2. Ob eine AmtssteIle, die z. B. ein Akten
stuck als geheim bezeichnet hat, im Rahmen ihrer Befugnis gehandelt 
hat, 1st im Einzelfall zu prufen. 

2. Die Handlung besteht darin, daB der Tater von den geheim zu 
haltenden Tatsachen "etwas an die Offentlichkeit bringt". Die welschen 
Texte sagen deutlicher "tout ou partie des actes" etc. ("tutto 0 in parte 
atti"). - Wann ein solches Geheimnis an die Offentlichkeit ge
br a ch t ist, laBt sich nicht immer leicht feststellen. Klar sind die FaIle 
der Veroffentlichung durch die Presse, wobei das PreB-Strafrecht des 
Art. 27 zur Geltung kommt, durch offentliche Rede und durch das Radio. 
Aber mindestens zweifelhaft ist, ob der Art. 293 auch bei einer Mitteilung 
an eine einzelne Person, wenn durch diese - z. B. ei'nen Journalisten
die Weitergabe an die Offentlichkeit zu besorgen ist, anwendbar isP. 
Der Zutrager ist aber, wenn die Veroffentlichung mit seinem Wissen und 
Willen erfolgt, nach Art. 293 II als Gehilfe 3 , gegebenenfalls auch als An
stifter strafbar. 

3. Der Zwischensatz in Art. 293 I "ohne dazu berechtigt zu sein" 
fUhrt zur Straflosigkeit, wenn durch das Gesetz oder durch besondere 
behordliche Erlaubnis eine grundsatzlich geheim zu haltende Tatsache 
fUr die Offentlichkeit preisgegeben wird. Nach § 34 der zurcher. StPrO., 
dem Grundsatz der geheim zu haltenden Strafuntersuchung, bleiben z. B. 
die FaIle vorbehalten, in denen Mitteilungen an die Offentlichkeit, 

1 ZURCHER: Erlauterungen, 496; GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 7, 231 (be
merkenswerte Erorterung). 

2 Bemerkenswert die Notverordnung des Bundesrates vom 15. November 1940 
iiber die Verfolgung von Geriichtemacherei und Verletzung der Geheimhaltepflicht 
auf kriegswirtschaftlichem Gebiet (GesSlg.56, 1812f.). Keine Anwendung von 
Art. 293 des G.; Strafdrohung der VO.: BuBe bis zu 30 000 Fr. oder Gefangnis bis 
zu 1 Jahr gegen das Ausspahen geheim zu haltender Tatsachen und deren Verrat. 

a Das nehmen THORMANN-V. OVERBECK: Art. 293, N. 3 an. Aber das G. ver
langt, daB der Tater selbst die geheim zu haltende Tatsache an die Offentlichkeit 
bringt; vgl. dagegen die weiter reichende Wendung in Art. 267 I und in MilStG. 
Art. 286 Ziff. 1: der Offentlichkeit "bekannt oder zuganglich machen". 

4 So ZURCHER: Erlauterungen, 495. 
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namentlich an die Presse, dem Zweck der Untersuchung forderlich sind. 
Di"e Bestimmung gilt zunachst fUr Beamte. Aber wenn der Beamte zu 
der Preisgabe befugt ist, so ergibt sich selbstverstandlich auch fUr die 
private Drittperson, insbesondere fiir den Journalisten, der die MJtteilung 
erhalt, das Recht zur Veroffentlichung 1 . 

4. Ob, wenn es sich um geheime behordliche Akten handelt, mit der 
Geheimverletzung sich die Verletzung des Schriftgeheimnisses gemaB 
Art. 179 verbinden kann, ist zunachst zweifelhaft. Das G. hat diese Be
stimmung im AnschluB an die Ehrverletzungen eingefUgt. Sie trifft, 
jedenfalls in erster Linie, den Einbruch in die private Geheimsphare, 
was besonders auch durch das Antragserfordernis zum Ausdruck kommt, 
wahrend der Art. 293 ein typisches Staatsdelikt darstellt; vgl. oben § 41I, 
III und IV. Der Wortlaut des Art. 179 und zweckmaBige Auslegung 
lassen aber eine Ausdehnung auch auf amtliche verschlossene Schriften 
und Sendungen zu. Die Offnung gemaB Abs. I kann ein Mittel sein, urn 
in den Besitz eines geheimen amtlichen AktenstUckes zu gelangen. Wird 
das so erschlichene Geheimnis hernach an die Offentlichkeit gebracht, 
so erfiillt das den Art. 293, der bei dieser Sachlage dem Art. 179 II 
vorgeht2. 

Das schwere Verbrechen des Landesverrats gemaB Art. 267 I, die Ver
letzung rnilitarischer Geheimnisse gemaB MilStG. Art. 86 und auch 
gemiW Art. 106 Ziff. 1 II in der Fassung der YO. vom 28. Mai 1940 gehen 
dem Art. 293 des G. im Sinne der unechten Gesetzeskonkurrenz vor. 

§ 117. Besondere U ngehorsamsdelikte. Fortsetzung. 
Literatur. Angaben zu § 115 und zu §§ 62, 64und 68 des AUg. Teils. -FLUTSCH: 

Der Verweisungsbruch, Ziircher Diss. (1930). - SAND: Das Verfahren der admini
strativen Ausweisung der Auslander aus der Schweiz, Berner Diss. (1928). -
SCffiNDLER: Die Fremdenausweisung aus politischen Griinden nach schweizer. 
Bundesstaatsrecht, Ziircher Diss. (1930). 

Die Ungehorsamsdelikte des Beschlagnahme- und des Siegelbruchs 
(Art. 289 und 290) haben behordliche verbietende VerfUgungen mit Bezug 
auf Sachen zur Grundlage. Bei den Tatbestanden der Art. 291, 294 
und 295 ist dagegen ein die personlichen Verhaltnisse betreffendes 
Verbot der Ausgangspunkt. Fiir das Verhaltnis der besonderen Un-

1 V gl. Art. 320 Ziff. 2 und dazu unten § 134 III. Auch die Berufung auf 
den Art. 32 des G., die Worte "Tat, ... die das Gesetz fiir erlaubt oder straflos 
erklart", konnen zur Losung fiihren. 

2 Nicht iiberzeugend und zu summarisch nehmen THORMANN-V. OVERBECK: 
Art. 293, N. 7 die Moglichkeit einer Idealkonkurrenz von Art. 293 mit Art. 179 an. 
Der Kommentar erwahnt auch eine mogliche Konkurrenz mit dem Siegelbruch 
(Art. 290). Das ist nicht ausgeschlossen. Aber die VerschlieBung, die amtliche 
Siegelung einer Sache, von der Art. 290 ausgeht, dient in der Regel nicht der 
Geheimhaltung, sondern ganz anderen Zwecken; oben II. 
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gehorsamsdelikte zu dem Art. 292, dem Blankettatbestand, ist be
merkenswert, daB das ibm im Einzelfall zugrunde liegende Verbot bald 
auf Verhaltnisse an Sachen, bald auf personliche Verhaltnisse sich be
ziehen kann. Das gibt dem Art. 292 seine weiten Wirkungsmoglichkeiten 
(oben § 115). 

1. Der Verweisungsbruch (G. Art. 291) war im Zusammenhang mit 
der Strafe der Landes- und der Kantonsverweisung schon bisher im 
Bundesrecht (BStG. von 1853, Art. 63) und in den meisten kantonalen 
Rechten erfaBt 1. Dabei ergaben sich umstandliche Unterscbeidungen, 
je nachdem es sich um den Bruch einer durch den Strafricbter ausge
sprochenen Verweisung oder um die MiBachtung einer administrativen 
Ausweisung handelte. Das zeigen Beispiele: Art. 63 des BStG. stellt die 
Ubertretung einer durch eine gerichtliche Behorde des Bundes aus
gesprochene Landesverweisung voran und laBt die gleiche Strafdrohung 
auch gelten fiir Landesfremde, die gemaB Art. 70 der BV. weggewiesen 
sind und ohne behordliche Erlaubnis zuriickkehren 2. Wallis Art. 129/130 
sieht fiir den Verweisungsbruch verschiedene Strafdrohungen vor, je 
nachdem die Ausweisung durch den Richter oder durch die Polizei er
folgte. Neuenburg kennt nur administrative, nicht gerichtliche Ver
weisung. Dementsprecbend ist in Art. 212 des StGB. die rupture de ban 
gestaltet. Umgekehrt beriicksichtigt z. B. Bern Art. 81 nurden Bruch einer 
strafgerichtlichen Verweisung. Da dem bernischenRechteindemArt. 292 
des eidgenossischen Gesetzes entsprechender allgemeiner Ungehorsams
tatbestand fremd ist, stand beim Bruch einer administrativen Auswei
sung eigentlich nur der Verwaltungszwang - die Wiederausschaffung
zur Verfiigung. - Die unterschiedliche Behandlung zwiscben dem Bruch 
der gerichtlichen und der verwaltungsrechtlichen Ausweisung ist be
sonders eindrucksvoll im ziircherischen Recht: § 84 des StGB. 
erfaBt nur den Bruch einer richterlichen Verweisung aus der 
Eidgenossenschaft oder dem Kanton Ziirich 3. Die Verletzung einer durch 

1 Daten bei STOOSS: Grundziige, 2, 434; WIDMER: Die Landesverweisung, 
Ziircher Diss. (1922), 197ff.; FLijTSCH: VII, 88ff. Uber die Landesverweisung 
AUg. Teil, § 62. Vgl. ferner Art. 23 III des BGes. vom 26. Miirz 1931 iiber Auf
enthalt und Niederlassung der Auslander, das sog. Fremdenpolizeigesetz (GesSlg. 49, 
279ff.): "Wer in MiBachtung einer ausdriicklichen Verfiigung das Land betritt oder 
darin verweilt, wird ... bestraft." Soweit diese Bestimmung den Verweisungs
bruch trifft, wird sie durch den Art. 291 des StGB. aufgehoben. Sie gilt weiter fiir 
ein widerrechtliches "Verweilen" nach Erloschen der Aufenthaltsbewilligung (leg. 
cit. Art.9), dazu Ziircher Bl. 38, Nr.8; ferner fiir Verletzung von Einreise
verboten (Art. 13). Vgl. GERMANN: N. zu Art. 291 und jetzt die das Fremden
polizeigesetz erweiternden Bestimmungen im BRB. vom 17.0ktober 1939 iiber 
Anderungen der fremdenpolizeilichen Regelung (GesSlg. 55, II 35ff. ). 

2 Politische Ausweisung; dazu die Hinweise im AUg. Teil, § 62 IV, auch 
]LUTSCH: 3lf., 49, 89. 

3 Dazu schon das von samtlichen Kantonen angenommene Konkordat vom 
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die Verwaltungsbehorden erfolgten Verweisung war dagegen nur auf dem 
Umweg iiber den allgemeinen Ungehorsamstatbestand, die Blankett
bestimmung des § 80, erreichbar 1 . 

1. Die bedeutende Neuerung, die der Art. 291 des G. gegeniiber bis
herigen kantonalen Rechten bringt, ist der Verzicht auf die verschiedene 
Behandlung des Verweisungsbruchs, je nachdem die Verweisung durch 
den Richter oder durch eine Verwaltungsbehorde verhangt wurde 2 • Eine 
Unterscheidung rechtfertigt sich weder dogmatisch noch kriminalpoli
tisch. Ein Grund, den Verweisungsbruch geringer zu bestrafen, wenn die 
Verweisung durch eine Verwaltungsbehorde ausgesprochen wurde, be
steht nicht 3. 

Nach Art. 291 list Grundlage die "von einer zustandigen Behorde 
auferlegte Landes- oder Kantonsverweisung". Noch der E. 1918 
(Art. 260) nannte im einzelnen, jedoch ohne die Strafdrohung fiir den 
Bruch zu differenzieren, die Landesverweisung durch gerichtliches Urteil 
oder durch Verfiigung des Bundesrates und die Kantonsverweisung durch 
eine kantonale Behorde. Die iiberkommene Unterscheidung zwischen 
dem Bruch einer gerichtlichen und einer administrativen Verweisung 
klingt darin nacho Die endgiiltige Fassung des G. hat die Tragweite der 
Bestimmung nicht verandert: Voraussetzung ist, daB eine zustandige 
Behorde des Bundes oder eines Kantons die Verweisung ausgesprochen 
hat. Das kann ein eidgenossisches Gericht - auch ein Militar
gericht (MilStG. Art. 40) - oder ein kantonales Gericht sein. Dabei 
ist nach Art. 55 jetzt klar, daB auch die durch den kantonalen Richter 
ausgesprochene Verweisung sich auf das ganze Landesgebiet erstreckt 4 • 

22. Marz 1913 betreffend die Ausweisung der wegen eines Verbrechens oder Ver
gehens gerichtlich verurteilten Auslander: Verpflichtung aller Kantone, einem 
gerichtlich aus einem Kanton ausgewiesenen Auslander den Aufenthalt in ihrem 
Gebiete zu verweigern (§ 5); bei einer Ruckkehr des Ausgewiesenen auf Schweizer
gebiet Verhaftung und Verbringung an die Schweizergrenze (Verwaltungszwang), 
eventuell nach dem zutreffenden kantonalen Recht Bestrafung wegen Bannbruchs 
(§ 6); vgl. Allg. Teil, § 62 II; SAND: 108ff. Aufhebung des Konkordats durch 
Art. 24 der Vollziehungsverordnung des Bundesrats vom 5. Mai 1933 zum BGes. 
uber Aufenthalt und Niederlassung der Auslander (GesSlg. 49, 289ff.). 

1 Dazu besteht eine reiche Praxis. Sie ist verarbeitet bei FLUTSCH: namentlich 
9ff., 12ff. Daten auch bei KOPFLI: Rechtsprechung zum zurcher. StGB., § 80, 
Nr.l09, 124-127. Nachdem durch den Art. 291 des G. die unterschiedliche Be
handlung des Verweisungsbruchs entfallt, je nachdem die Verweisung durch den 
Richter oder durch eine Verwaltungsbehorde erfolgte, verliert diese Praxis, wenig
stens zum Teil, ihre Bedeutung; vgl. oben § ll5 II. 

2 So grundsatzlich schon die Vorentwiirfe: z. B. VE. 1894, Art. 199; VE. 1903, 
Art. 202. Weitere Materialien Prot. I. ExpKom. 2,696; ZURCHER: Erlauterungen 
YE. 1908, 379f.; Prot. II. ExpKom. 5, 219ff., 6, 85ff.; vgl. auch FLUTSCH: 93ff. 

3 Dazu FLUTSCH: 8. 
4 LOGoz: Art. 55, N.5 (obligation de quitter Ie territoire suisse et, d'autre 

part, l'interdiction d'y rentrer); FLUTSCH: 40. 
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Gleich in der Wirkung ist die dem Richter an Stelle der Verwahrung 
anheimgegebene Landesverweisung nach .Art. 42 Ziff.l und das Auf
enthaltsverbot gegeniiber einem gemeingefahrlichen Auslander gemaB 
Art. 161. DaB es sich dabei um sichernde MaBnahmen handelt, wahrend 
nach der Systematik des G. die Landesverweisung nach Art. 55 eine 
Nebenstrafe ist, macht fiir die Anwendung des .Art. 291 keinen Unter
schied. - Zustandige Behorde ist ferner auf Grund von Art. 70 der BV. 
der Bundesrat (politische Fremdenausweisung; Allg. Teil, § 62 IV) 2. 

Auch diese Ausweisungen erstrecken sich auf das ganze Landesgebiet. 
Die Moglichkeit der administrativen Ausweisung von Auslandern aus 
demganzen Gebiet der Eidgenossenschaft besteht auch fiir die Kan ton e 3. 

Dem gegeniiber weist der Art. 291 noch auf die - heute nur noch admini
strativ in Betracht kommende - Kontonsverweisung hin. Anders 
als die strafrichterliche Landesverweisung und die politische Fremden
ausweisung kann sie auch den Schweizer treffen. Sie hat polizeilichen 
Charakter, erfolgt aus Griinden der Armen-, Sicherheits-, Sitten-, Sani
tatspolizei usw. Die Grundlage ist durch Art. 45 II/III der BV. gegeben 
(Entziehung der Niederlassung) mit der Beschrankung nach Art. 44 I, 
daB die Ausweisung des Schweizers aus seinem Heimatkanton aus
geschlossen i st 4. 

Da der .Art. 291 nur yom Bruch einer Landes- oder Kantonsverwei
sung spricht, ist, wer eine Ortsverweisung, z. B. eine Bezirks- oder 
eine Stadtverweisung, bricht, nicht nach dieser Bestimmung strafbar. 
Die Zulassigkeit einer aus polizeilichen Griinden erfolgenden admini
strativen Ortsverweisung soUte nicht bestritten werden5 • Die Ver
letzung ist nach der allgemeinen Ungehorsamsbestimmung des Art. 292 
strafbar, wenn dessen Voraussetzungen (oben § 115 III) erfiillt sind. DaB 
bei einem Bruch der Ortsverweisung im Gegensatz zu Art. 291 nur eine 

1 GERMANN: Note zu Art. 291. 
2 Dazu jetzt BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 4, Nr.2lO9ff.; SAND: 

98ff.; SCHINDLER: passim. 
3 Einzelheiten konnen hier nicht erortert werden; vgl. jetzt namentlich Art. 10 

und 15 des BGes. yom 26. Marz 1931 iiber Aufenthalt und Niederlassung der Aus
lander; vgl. auch FLUTSOH: 38f.; SAND: passim (geschichtliche Entwicklung der 
administrativen Ausweisung). 

4 Dazu namentlich BUROKHARDT: Kommentar BV. (3. Aufl.), 38lf., 399ff. mit 
Erorterung der reichen bundesgerichtlichen Praxis; vgl. ferner v. CLERIC: JZ.8, 
202ff.; FLUTSOH: 30f., 40, 50f.; Ziircher Verfassung, Art. 14. Zeitbedingte Aus
dehnung der Ausweisungsbefugnis - Entzug der Niederlassung - fiir den Kanton 
Genf durch die YO. des BR. yom 29. Juli 1942 iiber Beschrankung der Freiziigigkeit 
(GesSlg. 58, 726ff.). 

5 BE. 1, Nr. 18, ein Fall, in dem die Verweisung aus einem bernischen Bezirk 
noch durch den Richter verhangt wurde. 1Jber Stadtverweisung ferner BE. 37 I, 
Nr.5; v. CLERIC: JZ.8, 202ff.; KAISER: Prot. II. ExpKom. 6,88; vgl. auch den 
Ziircher. Entscheid in JZ. 36,173, Nr. 127; FLUTSOH: 4lff. 
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Ubertretungsstrafe ausgesprochen werden kann, ist inkonsequent und 
unbefriedigend. 

2. Der Ausweisungsentscheid, gegen den der Tater sich verfehlt, muB 
rechtmaBig, von der sachlich und ortlich zustandigen Behorde (oben1) 
formgerecht ergangen sein. Er muB rechtskraftig, nicht mehr mit einem 
ordentlichen Rechtsmittel anfechtbar sein. Ob eine Ausweisung zweck
maBig oder sachlich gerechtfertigt war, hat dagegen der einen Verwei
sungsbruch beurteilende Richter nicht zu uberprufen. Die zu diesem 
Punkt schon beim Ungehorsamstatbestand des Art. 292 angestellten 
Uberlegungen (oben § 115 II, III 2) gelten in gleicher Weise. Der Ver
weisungsbruch ist ein Delikt gegen die behordliche - staatliche -
Autoritat. Sie kannnicht mit der Behauptung, ein Ausweisungsentscheid 
sei unvernunftig, gelockert werden. 

Der Ausweisungsentscheid muB wir ksam geworden sein. Bei der 
richterlichen Landesverweisung bestimmt der Art. 55 I des G. ausdruck
lich, daB die Verweisung an dem Tage wirksam wird, an dem die Frei
heitsstrafe verbuBt oder erlassen ist. Das geht von dem nharakter der 
Landesverweisung als einer "Nebenstrafe" aus. Aber diese Wirksam
keitsbestimmung trifft beim richter lichen Aufenthaltsverbot gemaB 
Art. 16 und bei den administrativen Verweisungen nicht zu. Bei ihnen 
tritt die Wirksamkeit mit der Rechtskraft des behordlichen Ausweisungs
entscheides ein. - Nur bei der Verweisung als Nebenstrafe gilt die Be
stimmung von Art. 55 II, wonach der Richter die Landesverweisung auf
heben kann, wenn ein bedingt Entlassener sich wahrend der Probezeit 
bewahrt hat. 

3. Art. 291 I bezeichnet die Taterhandlung mit den Worten: "Wer 
eine ... Verweisung bricht." Die welschen Texte geben das mit dem 
Ausdruck contrevenir, contravvenire wieder. Gegenuber den Entwiirfen 
ergibt sich eine erhebliche .Anderung. Sie umschrieben die Tat als Be
treten (penetrer) des eidgenossischen oder eines kantonalen Gebietes 
trotz erfolgter Verweisung; VE. 1908, Art. 209; E. 1918, Art. 260 1 . Die 
.Anderung erfolgte erst in der parlamentarischen Beratung, wobei man 
sich uber die Konsequenzen vielleicht keine genugende Rechenschaft 
gab. Nach dem endgUltigen Text ist ein Verweisungsbruch nicht nur 
gegeben, wenn ein Ausgewiesener die ihm verbotene Grenze uber
schreitet, sondern auch dann, wenn es ihm gelingt, einem rechtsgul
tigen Ausweisungsentscheid zum Trotz im verbotenen Territorium zu 
bleiben. Ganz besonders die welschen Texte - contrevenir - fUhren 
notwendig zu dieser Auffassung 2. 

1 ZURCHER: Erlauterungen,379 sagt: jedes durch die Ausweisung verbotene 
Uberschreiten der Landesgrenze. 

2 Dazu ausfiihrlich FLUTSCH: 66ff., 70ff. THORMANN-V. OVERBECK: Art. 291, 
N.4 beschranken die Straftat auf das "Betreten" des verbotenen Gebiets. Sie 
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DaB der Bruch der Verweisung rechtswidrig und vorsatzlich erfolgen 
muB, ist klar. Die Rechtswidrigkeit ist ausgeschlossen, wenn eine be
hordliche Erlau bnis zu einem voriibergehenden zeitweiligen Betreten 
des verbotenen Territoriums oder zu einem vorlaufigen Verweilen 1 vor
liegt. Bei der absoluten Fassung des Art. 291 sind die Streitfragen 
dariiber, ob namentlich bei der administrativen Kantonsverweisung 
gemaB Art. 45 der BV. erst ein Aufenthalt in verbotenem Territorium 
von einer gewissen Dauer strafbar ist, miiBig. Auch aus Art. 44/45 der 
BV. laBt sich keine iiberzeugende, den Tatbestand des Verweisungs
bruchs einschrankende Losung gewinnen 2. 1m iibrigen gebieten Ver
nunft und Menschlichkeit, in bestimmten Fallen bei der Erteilung des 
"freien Geleites", einer behordlichen Erlaubnis zu voriibergehendem 
Aufenthalt auf verbotenem Gebiet, nicht k1einlich zu sein. 

4. Der Verweisungsbruch ist Vorsatzdelikt, die mit Wissen und 
Willen geschehende MiBachtung des Verweisungsbefehls. Kritisch ist 
hier allein, ob der Vorsatz fehlt, wenn der Tater der Meinung ist, eine 
unzustandige Behorde habe die Ausweisung verfiigt. Aber es ware wenig 
verniinftig, eine solche falsche Annahme, gleichgiiltig ob man sie als 
Irrtum nach der tatsachlichen oder der rechtlichen Seite ansprechen will, 
zu beriicksichtigen. Richtig ist, das Moment, daB die Ausweisung von 
einer zustandigen Behorde ausgegangen sein muB, als objektive 
Strafbarkeitsbedingung aufzufassen 3. Dann bleibt die Schuldfrage in 
diesem Punkt unberiihrt. 

Die Vollend ung erfiillt sich verschieden je nach der Art des Ver
weisungsbruchs: Der Tater betritt das ihm durch den Verweisungsbefehl 
verbotene Gebiet. Damit ist die Begehung vollendet. Oder er bleibt, 
entgegen dem Verweisungsbefeh), im Lande. Das ist Unterlassung. So
lange der Tater im verbotenen Territorium bleibt, dauert sein rechts
widriges Verhalten. Die Annahme eines Dauerdelikts, die sich in der 
Frage des Verjahrungsbeginns gemaB Art. 71 IV amlwirkt, ist gegeben 4. 

rechnen dazu auch das vorsatzliche Einfliegen. Wie steht es aber, wenn ein Aus
gewiesener auf einer Luftreise verbotenes Territorium nUT iiberfliegt? Praktisch 
wird ein solcher Ungehorsamssunder freilich kaum je zu fassen sein; vgl. auch 
FLUTSCH: 66. 

1 Aufschiebung des Vollzugs einer Ausweisung gem all BV. Art. 45: BE. 42 I, 
Nr. 40, S. 301£ und dort Zit.; vgl. ferner G. Art. 55 II. 

2 Viel er6rterte Fragen: BE. 36 I, Nr. 67; 37 I, Nr. 5 im wesentlichen mit der 
Begriindung, nach BV. Art. 45 k6nne nur die Niederlassung, nicht auch jedes Be
treten eines bestimmten Kantons oder Kantonsteils verboten werden. Dagegen 
BURCKHARDT: Kommentar (2. Aufl.), 397f.; v. CLERIC: JZ. 8, 202ff.; Anderung 
del' Praxis BE. 42, Nr. 40, S. 303££. und jetzt BURCKHARDT: Kommentar (3. Aufl.), 
388f.; FLUTSCH: 66££. 

3 So zum allgemeinen Ungehorsamstatbestand schon MERKLI: JZ. 12,122 i. f., 
andel's LUCHINGER (Lit. ZU § 115): 94 und dort Zit. 

4 Dazu BURCKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 4, Nr. 1983 I; FI.tTSCH: 75ff. 
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Die Frage der richterlichen Zustandigkeit zur Beurteilung des Ver
weisungsbruchs steht damit in einem gewissen Zusammenhang. Nicht 
maBgebend ist, von welcher ortlich zustandigen Behorde die Verweisung 
ausgegangen war. Entscheidend darf einzig sein, wo der Ausgewiesene 
die verbotene Grenze - des Landes oder bei bloBer Kantonsverweisung 
des Kantons - iiberschritten hat, oder wo er in einem ihm unter
sagten Gebiet geblieben ist. Eine daraus sich ergebende gri.iBere Bela
stung der Gerichte der Grenzkantone muB in Kauf genommen werden 1. 

5. Wie der Beschlagnahme- und der Siegelbruch (Art. 289/290) und 
anders als der Ungehorsam nach Art. 292 ist der Verweisungsbruch ein 
Vergehen. Die Strafdrohung geht ausschlieBlich auf Gefangnis. Der 
Verweisungsbruch wird damit als das schwerste Ungehorsamsdelikt ge
kennzeichnet. - Eine Zweifelsfrage ist in Art. 291 II ausdriicklich geli.ist: 
Die Dauer einer wegen Verweisungsbruchs verhangten Strafe wird auf 
die Verweisungsdauer nicht angerechnet. Die Gefangnisstrafe fiir den 
Ungehorsam unterbricht also den Lauf der Verweisungsdauer. Sie ver
langert sich um die Strafzeit2. 

II. Wiederum als bloBe Ubertretung mit der Strafdrohung Haft oder 
BuBe ist in Art. 294 der Bruch des Berufsverbotes geordnet. Grundlage 
ist die in Art. 54 vorgesehene Nebenstrafe, unter bestimmten Voraus
setzungen durch richterliches Urteil Jemandem die Ausiibung eines 
Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschaftes zu untersagen 3. 

Wahrend die bisherigen Rechte das Berufs- und Gewerbeverbot in 
einem erheblichen Umfang verwendet haben (AUg. Teil, § 68 II), sind 
den Ungehorsam dagegen bedrohende Bestimmungen selten: Glarus 
kennt sie in § 61 in Verbindung mit § 3 Ziff. 11; .Wallis Art. 127 sieht 
allgemein Strafe vor gegeniiber ungesetzlicher Ausiibung (exercice 
illegal) eines Berufes, Gewerbes oder Geschaftes. 

1. Die Tragweite des Art. 294 bestimmt sich im AnschluB an den 
Art. 54: Durch ein Strafurteil wurde einem wegen eines Verbrechens 
oder Vergehens zu einer 3 Monate iibersteigenden Freiheitsstrafe Ver
urteilten die Ausiibung eines Berufes, eines Gewerbes oder eines Handels
geschaftes untersagt. Nach der im Art. 54 gegebenen Einschran
kung kommen nur Berufe, Gewerbe oder Handelsgeschafte, die von einer 
behi.irdlichen Bewilligung abhangig sind, in Frage 4 • - Nur ein vom 

1 FLUTSCH: 83£[. 
2 Prot. II. ExpKom. 5, 220f.; 6, 85; FLUTSCH: 46. 
3 Allg. Teil, § 68 und jetzt die Kommentare THORMANN-V. OVERBECK und LOGOZ 

zu Art. 54. 
4 Allg. Teil, § 68 III; LOGoz: Art. 54, N.3b. Zum Begriff des "konzessio

nierten" Berufs BE. 44 I, Nr. 16. - DerVE. 1908 ging weiter: Nach Art. 43 sollte 
das gerichtliche Verbot bei jedem Beruf, Gewerbe oder Handelsgeschaft zulassig 
sein. Dem entsprechend war Art. 286 I gefaBt: unerlaubte Austibung. Nach Ab
satz II sollte tiberdies strafbar sein, wer einen Beruf oder ein Gewerbe ohne die -
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StrafrichterverhangtesVerbot zahlt. Die Ubertretung eines von einem 
Zivilgericht ausgesprochenen Konkurrenzverbots oder von durch Ver
waltungsbeharden erlassenen Verboten (unten 4) erfiillt den Art. 294 nicht. 

2. Das Marginale kennzeichnet die Tat als Ubertretung des Berufs
verbots. Der Text spricht von verbotener Ausiibung (exercer au 
mepris de l'interdiction prononcee). Gehart dazu schon eine Reklame, 
ein Angebot zu beruflicher, geschaftlicher Tatigkeit11 Von einem 
strengen, auch auslegungsmaBig zu rechtfertigendenStandpunkt aus ist 
das zu bejahen, um so mehr als der Ubertretungsversuch nicht strafbar 
ist (Art. 104 I). Wenn schon der Strafrichter dazu kommt, die schwere, 
vielfach ruinase Nebenstrafe des Berufsverbots zu verhangen, dann solI 
man jede auf eine verbotene Berufsausiibung hinzielende Tatigkeit 
gefahrlicher Elemente zu verhindern sich bestreben 2. Auch als Gehilfe
z. B. eines Arztes -darf sich der yom Verbot Betroffenenicht betatigen 3. 

3. Nach Art. 54 wird das Berufsverbot mit der Rechtskraft des Ur
teils wirksam. Wahrend der Dauer einer Freiheitsstrafe wird eine Uber
tretung kaum in Betracht kommen, obschon auch das nicht ganz aus
geschlossen ist. Von Bedeutung aber ist die weitere Bestimmung in 
Art. 54 II, wonach bei einer bedingten Entlassung (Art. 38) das 
Verbot wahrend der Probezeit nicht gilt. Nur beim Nichtbestehen der 
Probefrist und zwar erst nach der VerbiiBung des Restes der Freiheits
strafe tritt es in Kraft. Gegeniiber dem sich Bewahrenden wird dagegen 
verniinftige Gnade geiibt 4. 

4. Berufsverbote spielen in det Nebengesetzgebung ihre bedeutende 
Rolle. Soweit solche Sonderbestimmungen nicht aufgehoben, und 
namentlich soweit sie Verwaltungsbeharden anheimgegeben sind, steht 
der Bruch solcher Verbote nicht unter dem Art. 294 des G. Die 
Sanktion ist entweder dem NebenerlaB zu entnehmen, oder es ist, 
wenn die Voraussetzungen erfiillt sind, auch maglich, die allgemeine Un
gehorsamsbestimmung des Art. 292 heranzuziehen. An einigen Bei
spielen ist zu zeigen, daB die Lasung nicht immer einfach ist: Art. 46 
des Le bensmittelpolizeigesetzes von 1905, nach dem der Richter die 

im besonderen Fall erforderliche - staatliche Ermachtigung ausiibt. Zu diesen 
beiden, ganz verschiedenen Tatbestanden ZURCHER: Erlauterungen, 498ff. Die 
Beschrankung des Verbots auf konzessionierte Betriebe erfolgte durch die II. Exp
Kom., Prot. 1, 314ff.; 2, 100ff. TIber die endgii1tige Fassung der Ubertretung des 
Verbots eodem, 7, 244ff., 380. 

1 Eine bisher nicht abschlieBend ge15ste Streitfrage; siehe Prot. II. ExpKom. 7, 
244ff. 

2 Die strenge Auffassung vertritt auch ZURCHER: Erlauterungen, 498. 
3 V gl. dazu deutsches StGB. § 421 II. 
4 Gewahrt das Gericht einem Verurteilten den bedingten Strafvollzug 

(Art. 41), so wird ein Berufsverbot kaum je in Betracht kommen. Anders als im 
FaIle einer bedingten Entlassung stelJt sich praktisch die Frage kaum, wie es mit 
einem Verbot wahrend der Probezeit zu halt en ist. 
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Ausiibung eines konzessionierten Berufes oder Gewerbes fiir 1-15 Jahre 
untersagen kann, wurde durch das StGB. nicht aufgehoben. Der Bruch 
des Verbots ist aber, da es von einem Strafrichter verhangt wird und das 
LMPolG. keine Sanktion enthalt, nach Art. 294 des G. zu beurteilen. 
In Art. 21 des BGes. von 1919 iiber die Kautionen der Versicherungs
gesellschaften (GesSlg.35, 351ff.) und in Art. 35 des BGes. von 1930 
iiber die Sicherstellung von Anspriichen aus Lebensversicherungen (Ges
SIg.47, 617ff.) ist ein Konzessionsentzug durch den Bundesrat vor
gesehen. Das "Berufsverbot" trifft hier eine Gesellschaft, eine juristische 
Person, und eine Verwaltungsbehorde hat es verhangt. Uber den Bruch 
des Verbotes schweigen diese Sondergesetze. Art. 294 des StGB. ist 
nicht anwendbar. In erster Linie wird Verwaltungszwang helfen miissen, 
doch kann die "verbietende" Behorde auch den Art. 292 zur Sanktion, 
namentlich gegeniiber ungehorsamen Organen der Gesellschaft, verwen
den. - Bei Arzten, Tierarzten, Apothekern, Hebammen, deren Paten
tierung Sache der Kantone ist, kann der Strafrichter ein Berufsverbot 
gemiiB Art. 54 verhangen und bei einer Verbotsiibertretung aus Art. 294 
strafen. Geschieht dagegen ein Patententzug und damit ein Berufs
verbot durch die zustandige kantonale Verwaltungsbehordel, so bleibt 
der Art. 294 verschlossen. Entsprechendes gilt fiir Rechtsanwalte. Er
folgt, wie z. B. nach §§ 30/31 des ziircherischen Anwaltsgesetzes yom 
3. Juli 1938, die Entziehung des Rechts zur Berufsausiibung durch das 
Obergericht, so ist das nicht ein Strafurteil, sondern ein verwaltungs
rechtlicher Entscheid. Die Ubertretung eines solchen Berufsverbots kann 
nicht nach Art. 294 des StGB. bestraft werden. Bemerkenswert ist aber, 
daB nach §§ 24 und 30 IV des zUrcher. Anwaltsgesetzes mit dem admini
strativen Berufsverbot die Androhung der Ungehorsamsstrafe nach 
Art. 292 zu verbinden ist fiir den Fall, daB der im Beruf Eingestellte 
berufliche Handlungen vornimmt oder vorzunehmen versucht. 

Bei der durch den Art. 294 des G. getroffenen Ordnung bleibt die 
Beschrankung auf den Bruch des strafrichterlichen Berufsverbots un
befriedigend. Beim Bruch eines verwaltungsrechtlichen Verbots liegen 
die Verhaltnisse liicht anders. In Art. 291 hat das G. die verschiedene 
Behandlung des Bruchs einer gerichtlichen und einer administrativen 
Verweisuug aufgegeben (oben I). Weshalb ist das nicht auch beim Bruch 
des Berufsverbots und beim Bruch des Wirtshaus- und Alkoholverbots 
(Art. 295; unten III) geschehen? 

III. Der an die Nebenstrafe des Art. 56 2 sich anschlieBende Art. 295: 
Bruch des Wirtshaus- und Alkoholverbots enthalt zwei, mit Haft oder 

1 Dazu Faile BE. 27 I, Nr. 74; 67 I, Nr. 46. 
2 Uber die bisherigen zahlreichen Bestimmungen tiber das Wirtshausverbot, 

die sich im Strafrecht und insbesondere auch im Verwaltungsrecht finden AUg. Teil, 
§ 64, I/ll und dort Zit.; vgl. ferner LOGoz: Art. 56, N. 1 und 2; TlIORlIIANN·V. OVER
BECK: Art. 56, N. 1. 
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BuBe bedrohte Ubertretungen. Den Ungehorsam gegen das Wirtshaus
verbot haben schon bisher kantonale Rechte, zum Teil im Strafgesetz, 
zum Teil in Wirtschafts- und Armenpolizeigesetzen, erfaBtl. 

1. Die Ungehorsamsbestimmung des Art. 295 I schafft einheitliches 
Recht. Aber sie beschrankt sich, ahnlich wie bei der Ubertretung des 
Berufsverbots (Art. 294), auf die Falle, in denenein durchgerichtliches 
Urteil verhangtes Verbot verletzt wird. Zwischen Art. 294 und 295 I 
besteht ein - wohl nur scheinbarer - Unterschied: Der Bruch eines 
Berufsverbots setzt ein "Strafurteil" (jugement penal, sentenza penale) 
voraus. Wenn dagegen Art. 295 I allgemeiner auf ein "gerichtliches Ur
teil" (interdiction prononcee par Ie juge, divieto pronunciato dal giudice) 
hinweist, so ist wohl auch damit nur ein Strafurteil gemeint. Wie Art. 294 
im engen AnschluB an das richterliche Berufsverbot des Art. 54 zu ver
stehen ist, so besteht der gleiche enge Zusammenhang zwischen dem 
richterlichen Wirtshausverbot des Art. 56 und dem Ungehorsam gemaB 
Art. 295 1. Die Ahndung einer Ubertretung eines von einer Verwaltungs
behorde verhangten Verbots bleibt daher dem kantonalen Recht vor
behalten 2 , wobei jedoch die Moglichkeit besteht, daB die ein Wirtshaus
verbot aussprechende Verwaltungsbehorde die allgemeine Ungehorsams
bestimmung des Art. 292 heranzieht; vgl. oben I, II 4. 

Das Marginale des Art. 295: Ubertretung des Wirtshaus- und Alko
hoI ver bots ist, fiir sich allein betrachtet, miBverstandlich. Der An
schluB an den Art. 56, dem - selbstverstandlich - ein allgemeines Alko
holverbot fremd ist, der nur den Besuch von Wirtschaftsraumen, in denen 
alkoholhaltige Getranke verabreicht werden, verbietet, ist gegeben. Nach 
Art. 56 I i. f. hat der Richter auch die Moglichkeit, die Wirksamkeit des 
Verbots auf ein "bestimmt umschriebenes Gebiet", z. B. auf eine Stadt, zu 
beschranken. Eine solche Beschrankung wirkt sich auch beim Art. 295 
aus3 . 

1 Daten: Allg. Teil, § 64, II 4; BENDINER: Das Wirtshausverbot, Ztircher 
(Diss. 1917), 53ff. Vgl. ferner AargRSpr. 30, Nr. 21: scharfste Durchftihrung des 
Wirtshausverbots mit merkwiirdigen Konsequenzen. - Die II. ExpKom. hatte das 
Wirtshausverbot und die Bestimmung tiber dessen Bruch gestrichen; Prot. 2, 107; 
7,414. rm E. 1918 tauchen beide BeBtimmungen wieder auf (Art. 53 und 345). Dazu 
StenBull. NR. 1928,946, 949,951; 1929,592,594,596; StR. 1931,327,329, 666f. 

2 So auch TnoRMANN-v. OVERBEOK: Art. 295, N. 3. Richtiger war freilich die 
zunachst yom Nationalrat (StenBull. 1929, 592, 597) angenommene allgemeine 
Fassung: "Wer ein von einer zustandigen Behorde auferlegtes Wirtshausverbot 
tibertritt." Beschrankung auf den Bruch eines gerichtlichen Verbots: StenBull. 
StR. 1931, 666f. und NR. 1934, 411. 

3 Die ganze Ordnung zeigt die Problematik der Bestimmungen, die Schwierig
keit der Durchftihrung des Verbotes und der Bestrafung von Verbotsverletzungen. 
Gegen das Wirtshausverbot auch der Psychiater BLEULER: Z.42, 372; vgl. ferner 
eodem, 395£. 
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2. Strafbar soIl nach Art. 295 I sein, wer das Verbot "ubertritt", 
nach dem Text von Art. 56 I: wer Wirtschaftsraume besucht, in denen 
Alkohol verabreicht wird 1. Das ist, allen guten Absichten des Gesetz
gebers zum Trotz, pure Unvernunft. Die Rechtsprechung wird wohl auch 
erst eingreifen, wenn der Siinder in einem Wirtschaftsraum Alkohol zu 
sich genommen oder bestellt hat. - Eine Bestrafung wegen Versuchs 
kommt nicht in Frage. Auch die Beihilfe bleibt straflos (Art. 104 I). 

3. Aber hier setzt der weitere Tatbestand aus Art. 295 II ein, ein 
Sonderdelikt 2. Tater ist ein W irt , d. h. der Inhaber einer Gastwirtschaft, 
die fUr den betreffenden Betrieb verantwortliche Person. Hier kann erst 
recht nicht schon dann eine Strafbarkeit angenommen werden, wenn der 
Wirt dem Besuch des Gastes nicht entgegentritt. Zweierlei muB bewiesen 
werden: 

Der Wirt hat selbst geistige Getranke verabreicht oder - mit Wissen 
und Willen - durch eine Drittperson verabreichen lassen. Das Verab
reichen ist auch dann gegeben, wenn das geistige Getrank zum haus
lichen Gebrauch ubergeben wird. Das ist an eine Person geschehen, von 
der der Wirt wuBte oder wissen muBte, daB ihr durch eine zustandige 
Behorde der Wirtshausbesuch verboten worden war. Die ahnlich beim 
Tatbestand der Hehlerei (Art. 144 I) und auch in Art. 219 und 226 ver
wendete Formel kehrt hier wieder 3. Darin ist nur eine Beweiserleichte
rung fur die Vorsatzschuld des Taters, nicht dagegen die Strafbarkeit 
fahrlassigen Verhaltens zu erblicken4 . - Besonders zu beachten ist, daB 
sich der Wirt nicht nur strafbar macht, wenn sein Gast mit einem 
gerichtlichen Wirtshausverbot bedacht ist. Art. 295 II weist um
fassend auf die VerfUgung einer zustandigen Behorde hin 5. Das ist gut 
so, zeigt aber auch, daB die Beschrankung in Abs. I auf die Ubertretung 
eines gerichtlichen Wirtshausverbots nicht gerechtfertigt ist. Nicht er
forderlich ist das Wissen des Wirtes darum, ob das Verbot von einer zu-

1 Dazu ZURCHER: Erlauterungen, 497. 
2 Vgl. den von ahnlichen Schutzgedanken getragenen Art. 136: Verabreichen 

geistiger Getranke an Kinder; oben § 14 VI. 
3 In Art. 144 und 226 lautet die Fassung "weiE oder annehmen muE". Das 

kann aber nicht anderes bedeuten. 
4 Dazu oben § 58 II 4, § 85 II 3; ferner GERl\IANN: Z. 54, 368f. (widerlegbare 

Vorsatzprasumption); a.M. - Fahrlassigkeit mitumfaBt - THORl\IANN·V. OVER
BECK: Art. 144, N. 9; 226, N. 3; 295, N. 13. - Zu beachten Art. 56 II, wonach die 
Kantone die Anordnungen uber die Bekanntgabe des Wirtshausverbots treffen: 
Publikation, Anschlagen der Namen der mit dem Verbot Bestraften in den Wirts
hausern; vgl. Allg. Teil, § 64 II 3 und dort Zit.; jetzt z. B. Luzern, Vollziehungs
VO. vom 18. Dezember 1940 zum EGStGB. § 37: Mitteilung des Wirtshausverbots 
an die kantonale Strafregisterbehorde, Veroffentlichung im schweizerischen Polizei
anzeiger und Mitteilung "nach gutscheinender vVeise"an die interessierten Gemeinde
amtmanner. 

5 JZ. 32, 269, Nr. 55 (Aargau): Ein Wirtschaftsverbot erfolgte durch eine un
zustandige Behorde. Freisprechung von der Anklage auf Ubertretung. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 48 
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standigen Behorde ergangen ist. Es geniigt, daB der Wirt weiB oder 
wissen muB, daB seinem Gast der Wirtschaftenbesuch untersagt ist. Die 
Frage des Erlasses durch die zustandige Behorde, die der Richter zu 
iiberpriifen hat, ist nur eine objektive Strafbarkeitsbedingung; oben I 4. 

4. Nach Art. 56 III wird das Wirtshausverbot mit der Rechtskraft 
des Urteils wirksam. 1st der Tater auch zu einer Freiheitsstrafe ver
urteilt worden, so ist die Dauer des Verbots von dem Tage an zu rechnen, 
an dem die Freiheitsstrafe verbiiBt oder erlassen ist. Erfolgte eine be
dingte Entlassung, so rechnet sich die Verbotsdauer yom Tage der Ent
lassung an, wenn der Entlassene sich wahrend der Probezeit bewahrt 
hat. In diesem Faile kann der Richter das Wirtshausverbot aufheben. 
Fiir den mit einem Berufsverbot Bestraften ist die Losung giinstiger 
(Art. 54 II und dazu oben II 3). Die strengere Ordnung beim Wirtshaus
verbot hangt mit dessen Fiirsorgecharakter - Kampf gegen den Alko
holismus - zusammen. Eine besonders intensive, richterliche Uber
priifung der Bewahrung ist angezeigt. 

§ 118. Amtsanma6ung. 
Literatur. STOOSS: Grundziige, 2, 43lf. - STEINMANN: Die AmtsanmaBung 

und verwandte Tatbestande, Berner Diss. (1913). - MERKEL: VD. Bes. Teil, 2, 
311ff. 

I. Auch der Tatbestand der AmtsanmaBung (G. Art. 287) steht im 
Titel: Strafbare Handlungen gegen die offentliche Gewalt. Das kenn
zeichnet das Wesen dieses Delikts nur ungeniigend. Es stort die Sicher
heit der staatlichen Funktion und damit die Autoritat und Wirksarnkeit 
der Staatsgewaltl. 

Fiir die Unsicherheit iiber die Steilung der AmtsanmaBung im System 
zeugen auch bisherige Rechte: Ziirich § 198 erfaBt nur die betriigliche 
AmtsanmaBung und hebt damit ein Moment, das tauschende Verhalten, 
hervor, das bei der Veriibung des Deliktes regelmaBig, wenn auch nicht 
immer, seine Rolle spielt. Bern bezeichnet AmtsanmaBung und Amts
erschleichung (Art. 83/84) als Delikte gegen das obrigkeitliche Ansehen. 
Tessin Art. 145 hat die AmtsanmaBung in den weitgespannten Titel: 
delitti contro la pubblica amministrazione e i funzionari pubblici ein
gefiigt. Andere Kantone, z. B. Basel § 60, St. Gallen § 110, kommen iiber 
eine Kennzeichnung als Delikte gegen die Offentliche Ordnung nicht 
hinaus 2• 

1 BINDING: Lb. 2 II, 508, 705: Vergehen gegen die staatliche Organisations. 
gewalt. Eingehende Untersuchung tiber das Schutzobjekt der AmtsanmaBung: 
Interesse an der Erhaltung der Wirksamkeit und Autoritat der Staatsgewalt bei 
STEINMANN: 60ff., 65ff.; geschichtliche Entwicklung des Tatbestandes: 6ff. 

2 Weitere Daten bei STOOSS: 2, 431 und namentlich STEIIDiIANN: 4f., 28ff., 
66f., 70ff., 92ff. mit Hinweisen auf die beiden, in kantonalen Rechten enthaltenen 
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II. Der Art. 287 des G.1 unterscheidet zwei Varianten des Delikts: 
1. Die AnmaBung der Ausiibung eines Amtes. DaB nur ein 

Offentliches Amt in Betracht kommt, ist klar. AnmaBung ist widerrecht
liche Inanspruchnahme, wobei das G. noch fordert, daB sie in rechts
widriger Absicht geschieht (unten 3). Der Tater beansprucht amtliche 
Befugnisse, geriert sich als Beamten, z. B. als Polizei- oder Betreibungs
beamten. Es gelingt ihm, durch Wort oder Tat eine oder mehrere 
Pseudoamtshandlungen vorzunehmen. Damit ist das Delikt vollendet. 
Was vor der Durchfiihrung einer solchen Pseudoamtshandlung, der "Aus
iibung eines Amtes", geschieht, kann hochstens Versuch sein. Anderer
seits ist zur Vollendung nicht erforderlich, daB auBer der Starung der 
Sicherheit staatlicher Funktionen irgendein weiterer Schadenserfolg ein
getreten ist. - Die bloBe AnmaBung eines Amtsabzeichens, eines Be
amtentitels oder amtlicher Eigenschaften trifft der Art. 287 nicht 2• Sie 
kann blOder Eitelkeit entspringen oder Mittel zur Begehung eines Be
trugs sein. Bei der AmtsanmaBung ist dagegen entscheidend, daB Funk
tionen, die nur einem Beamten zustehen, ausgeiibt werden, oder daB 
der Tater das wenigstens versucht. Besser als das Wort AmtsanmaBung 
wird die Bezeichnung angemaBte Amtsausii bungdemDelikt gerecht. 

Aber die dem Art. 287 zugrunde gelegten Begriffe Amt und Amts
ausiibung erheischennoch weitere Erklarung 3 • Es liegt nahe, den Amts
begriff nach der in Art. 110 Ziff. 4 gegebenen Definition des Beamten zu 
orientieren. Darnach ist jede offentlich-rechtliche Stellung, bei der die 
Ausiibung amtlicher Funktionen in Betracht kommt, ein Amt. Fiir die 
Bestimmung der Tragweite des Art. 287 ist aber damit nicht auszu
kommen. Der Tatbestand setzt vielmehr voraus, daB der Tater sich eine 
Amtsgewalt anmaBt 4 . Sie steht einem untergeordneten Angestellten 
kaum zu. 1m Einzelfall hat der Richter diese Frage zu fJriifen 5 . In an
derer Richtung ergibt sich der Zweifel, ob Art. 287 zutrifft, wenn ein 
Tater sich die Tatigkeit eines nichtbeamteten Notars anniaBt. Nach 
bernischen und anderen kantonalen Rechten ist der Notar nicht Beamter. 
Er ist jedoch eine Person Offentlichen Glaubens (vgl. dazu z. B. Art. 317). 

Begehungsarten: unbefugte Ausiibung eines Amtes und unbefugte Vornahme einer 
einzelnen amtlichen Tatigkeit. Das G. hat diese Unterscheidung richtiger Weise 
nicht iibernommen; dazu noch MERKEL: 328ff., 343ff. 

1 ZURCHER: Erlauterungen, 372; STEINMANN: 123ff., 130ff. (Vorentwiirfe); 
Prot. II. ExpKom. 5, 183ff. 

2 STEINMANN: 50, 136ff.; vgl. schon STOOSS: Bericht iiber den VE (1901), 54 
und allgemein zu der Frage: AnmaBung von Amtssymbolen, Titeln und Auszeich
nungen MERKEL: 336ff., 345ff. 

3 Rechtsvergleichend dazu STEINMANN: 31ff. 
4 AmtsanmaBung als Angriff auf die amtliche Autoritat; STEINMANN: 59. 
5 Gut dazu STEINMANN: 45, 61 (keine AmtsanmaBung, wenn es sich urn 

Beamtungen handelt, denen nur Hilfsfunktionen, ohne Macht- und Gewaltbefug
nisse, zustehen; Schreiber usw.). 

48* 
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Es ist unbefriedigend, eine AmtsanmaBung anzunehmen, wenn ein Tater 
z. B. in Ziirich - beamtete Notare - sich die Ausiibung notarieller 
Tatigkeit anmaBt, wahrend z. B. in Bern oder in Gertf eine entsprechende 
AnmaBung straflos bleiben wiirde. Die ausdehnende, durchaus zulassige 
Auslegung des Art. 287 muB hier helfen 1 . 

2. Wahrend die Vorentwiirfe nur die AnmaBung der Ausiibung eines 
Amtes beriicksichtigten, fiigen der E. 1918 (Art. 256) und das G. noch die 
AnmaBung militarischer Befehlsgewalt hinzu. Auch hier geniigt 
nicht schon, daB Jemand z. B. sich als Offizier ausgibt oder unbefugt 
eine Uniform tragt2. Er muB irgendwie zum Ausdruck bringen, daB er 
sich eine militarische Befehlsgewalt, die ihm nicht zusteht, anmaBt. Es 
ist der beriihmt gewordene Fall des "Hauptmanns von Kopenick". 

Gegeniiber der BefehlsanmaBung nach Art. 69 des MilStG. ergibt 
sich folgende Abgrenzung: Die allgemein dem militarischen Recht unter
stellten Personen (MilStG. Art. 2), die sich eine ihnen nicht zustehende 
Befehlsgewalt anmaBen, machen sich in allen Fallen aus Art. 69 strafbar. 
1m Falle eines aktiven Dienstes gemaB Art. 3 des MilStG. und selbst
verstandlich in Kriegszeiten unterstehen aber auch Zivilpersonen dem 
militarrechtlichen Tatbestand. Art. 287 des StGB. kann also, soweit es 
sich um eine AnmaBung militarischer Befehlsgewalt handelt, nur in 
Zeiten eines vollen Friedens - auf Zivilpersonen - anwendbar 
sein 3. 

3. Der Art. 287 beschreibt die Handlung des Taters als AnmaBung 
der Amtsausiibung oder der militarischen Befehlsgewalt in rechts
widriger Absicht. Der Vorsatzbeweis allein geniigt nicht. Aus der 
Gesetzesberatung ergibt sich, daB durch den Zusatz die Strafbarkeit von 
Fallen ausgeschlossen werden solI, in denen durch das - tauschende -
Auftreten als Beamter z. B. ein Verbrechen verhindert, ein drohender 
Schaden fiir andere abgewendet werden solI 4. Man kann sich fragen, 
ob der Zusatz notwendig war, ob nicht der verniinftige Richter in solchen 
Fallen die "AnmaBung", die in den welschen Texten mit den Worten 

1 Thurgau § 257 faBt den Tatbestand ausdriicklich als "unbefugte Ausiibung 
eines Offentlichen Amtes oder einer 6ffentlichen Berechtigung". Dazu die N. 523 bis 
525 im Thurgauischen Rechtsbuch, gerichtliche Abteilung (1902); BE. 23 II, Nr. 181 
(unbefugte Ausiibung arztlieher Tatigkeit; Tatigkeit als Arzt setzt eine 6ffentliehe 
Bereehtigung voraus). Vgl. BINDING: a. a. O. 509: KonzessionsanmaBung im 
Gegensatz zur AmtsanmaBung. 

2 G. Art. 331, ferner die YO. des Bundesrates vom 2. Februar 1940 iiber das 
Verbot unbefugter Verwendung der militarisehen Uniformen und Abzeiehen und 
jetzt der Sabotagetatbestand gemaB MilStG. Art. 86 bis III-V; vgl. oben § 105 II, 
§ 109 V 2. 

3 Vgl. RAFTER: VE. MilStG., 80; StenBull. NR., 1925, 388; zu Art. 69 MilStG. 
aueb MULLER: Z.46, 183. 

4 ZURCHER: Erlauterungen, 372 und Prot. II. ExpKom. 5, 184; GAUTIER: 
eodem. 
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usurper und arrogarsi wiedergegeben wird, ohnedies verneinen wiirde 1 . 

Auch die Notstandsbestimmung, insbesondere Art. 34 Ziff.2 - Not
standshilfe -, kann zutreffen. 

4. Abgesehen von den Fallen, in denen der Art. 69 des MilStG. zur 
Anwendung gelangen muB (oben 2), kann J edermann Tater einer 
AmtsanmaBung aus Art. 287 sein 2. Auch ein Beamter, der sich in rechts
widriger Absicht eine iiber seine Stellung hinausgehende Tatigkeit an
maBt. Das BStG. von 1853 hatte iiberhaupt nur den Fall des Beamten, 
der "sich Amtsverrichtungen anmaBt, welche nicht in seiner Kompetenz 
liegen", erfaBt (Art. 53 lit. d). Bei einer AmtsanmaBung durch Privat
personen konnten bisher nur kantonale Strafbestimmungen zur Geltung 
kommen, auch dann, wenn die AnmaBung gegen die Autoritat der 
Bundesstaatsgewalt gerichtet war. 

5. Auf das Vergehen der AmtsanmaBung setzt der Art. 287 die Straf
drohung Gefangnis oder BuBe. - Haufig, ja fast regelmaBig wird die 
rechtswidrige Absicht, die der AnmaBungstater im Schilde fiihrt, ihn zu 
weiteren Straftaten bringen. Amts- oder BefehlsanmaBung werden dann 
Mittel zur Veriibung anderer Delikte, zu Vermogensdelikten, namentlich 
zum Betrug, vielleicht auch zu Notigung 3 oder Freiheitsberaubung. 
Ein Tiiter kann auch darauf ausgehen, durch eine Urkundenfal
schung die Wirkung einer AmtsanmaBung zu verstarken. Bei solchem 
Zusammentreffen hat der Richter je nach der Sachlage zu priifen, 
ob Real- oder Idealkonkurrenz gegeben ist 4 . 

§ 119. Bestechung. Annahme von Geschenken. 
Literatur. GONSET: De la corruption des fonctionnaires publics, Berner Diss. 

(1897). - WEHRLI: Die Bestechungsdelikte im geltenden deutschen, franzosischen 
und schweizer. Recht, Leipziger Diss. (1920). - KRAFT: Die Bestechung im 
schweizer. Recht, Berner Diss. (1929). - BIRKMEYER: YD. Bes. Teil, 9, 309ff. 

I. Unter der Bezeichnung Bestechen (G. Art. 288) ist die aktive 
Bestechung in den Titel; Strafbare Handlungen gegen die offentliche 

1 Gegen den Zusatz "in rechtswidriger Absicht" als einer nicht gerechtfertigten 
Einschrankung des Tatbestandes MERKEL: 333; STEINMANN: 132ff. (mit Hinweis 
auf Faile aus der bernischen Rechtsprechung), 142. 

2 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 184: un particulier, un ancien fonctionnain> 
prive de ses fonctions et qui ne peut se decider a y renoncer etc.; STEINMANN: 62f., 
89, auch BINDING: 509f. 

3 Bemerkenswert der Fall in ZUrcher Bl. 23, Nr.54: AmtsanmaBung eines 
Tiiters mit der unwahren Angabe, er sei Polizist; Veranlassung von Frauenspersonen 
zur Duldung unziichtiger Handlungen durch die Drohung, er werde sonst Anzeige 
erstatten. Verurteilung nach altern ziircher. Recht wegen Notigung und wegen 
Betrugs nach § 191, der nicht nur bei Schiidigung des Vermogens, sondern auch 
bei Schadigung anderer Rechte gegeben war; vgl. oben § 51 V 1. 

4 THORMANN-V. OVERBECK: Art. 287, N.5: Auch Hinweis auf Gesetzes
konkurrenz mit Art.331. Wenn das Uniformtragen das Mittel zur AnmaBung 
militarischer Befehlsgewalt ist, so ist nur nach Art. 287 zu strafen. 
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Gewalt eingefUgt. Wieder in anderer Art als bei den Ungehorsams
delikten und auch bei der AmtsanmaBung wird durch die Bestechungs
delikte die staatliche Autoritat beeintrachtigt. Die Sauberkeit des staat
lichen Lebens, namentlich in finanzieller Hinsicht, die Integritat der Be
amten sollen durch das Strafrecht gesichert werden. Es bekampft die 
Korruption, die Kauflichkeit der Amtshandlungen 1. 

Wahrend man die Einstellung der aktiven Bestechung, die Jeder
mann begehen kann, bei den Delikten gegen die Offentliche Gewalt damit 
rechtfertigen kann, daB ein anderer, besserer Platz kaum zu finden ist, 
gehort die passive Bestechung zu den Amtsdelikten. Sie ist als Art. 315 
unter dem Marginale Sich bestechen lassen in den 18. Titel des G.: 
Strafbare Handlungen gegen die Amts- und Berufspflicht, eingeftigt. 
Durch den Tatbestand Annahme von Geschenken (Art. 316), der 
ebenfalls ein typisches Amtsdelikt ist, wird die Bestimmung tiber die 
passive Bestechung erganzt. In beiden Tatbestanden liegt eine Ver
letzung der Amtspflicht. 

Aktive und passive Bestechung sind die zwei Seiten eines Vorgangs. 
Gesetzgeberische Systematik mag sie trennen. Aber fUr die literarische 
Darstellung muB die Gruppe der Bestechungsdelikte zusammengehalten 
werden 2. 

1m Hinblick auf die Entwicklung, die jetzt durch die Ordnung im 
G. zu einem gewissen AbschluB gelangt ist, ist die sehr verschiedene Ge
staltung der bisherigen Rechte an einigen Be is p ie len zu zeigen. N ament
lich vier Gru ppen lassen sich unterscheiden 3: 

Aktive und passive Bestechung mit verscharfter Bedrohung der 
Richterbestechung und unerlaubte Geschenkannahme bedrohen z. B. 
ZUrich §§ 228-233 im Titel tiber die Amtsdelikte und ahnlich Bern 
Art. 88/89, ebenfalls bei den Amtsdelikten. 

Ohne die qualifizierende Hervorhebung der Richterbestechung, aber 
im tibrigen nach den gleichen Grundsatzen ordnen z. B. St. Gallen 
Art. 167 Ziff. 2, 168 und Solothurn §§ 176/177 bei den Amtsdelikten. 

In einer dritten Gruppe wird die unerlaubte Geschenkannahme unter 
die passive Bestechung genommen; die verscharfte Bedrohung der 
Richterbestechung fehlt; so z. B. Luzern §§ 238-240 und Glarus § 148. 

Das BStR. von 1853 bedroht in Art. 53 lit. a die unbefugte Ge
schenkannahme, in Art. 56 I die passive Bestechung. Dazu bestimmt 
Art. 56 II: "Wer solche Versprechen oder Geschenke macht, ist als Mit
schuldiger zu bestrafen." Das weist auf die Teilnahmelehre hin (unten 
III I) 4. Gleiches trifft fUr die Ordnung von Neuenburg Art. 146/147 und 

1 Erorterung und Literatur zu diesen Fragen KRAFT: 25ff. BINDING: Lb. 2 II, 
7l2ff.: romische und germanische Auffassung der Bestechung. 

2 Erorterungen dazu Prot. II. ExpKom. 5, 189ff. 
3 Ausfiihrlich dariiber KRAFT: 29ff. 
4 BE. 43 I, Nr. 29. Zum alten BStR. ferner KRAFT: 72ff. 
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besonders fUr Wallis zu, das sich mit der summarischen Formel: "Qui, 
it, l'occasion de ses fonctions, accepte de l'argent ou d'autres avantages" 
begnugt (Art. 131 II). In Art. 62 Ziff.3 werden dann aber allgemein 
auch als Tater eines Delikts bezeichnet "ceux qui it, l'aide de dons, de 
promesses ... entrainent quelqu'un it, Ie commettre". 

II. 1. Der Tater einer aktiven Bestechungl (G. Art. 288) wendet sich, 
wie das Gesetz abschlieBend aufzahlt, an ein Behordenmitglied, einen 
Beamten, eine zur Ausubung des Richteramtes berufene Person, einen 
Schiedsrichter, einen amtlich bestellten Sachverstandigen, Ubersetzer 
oder Dolmetscher oder an einen Angehorigen des Heeres. Diese Liste 
ist mit fast ubertriebener Sorgfalt zusammengestellt. Unter den weiten, 
allgemein geltenden Beamtenbegriff nach Art. 110 Ziff.4 gehoren 
sic her die zur Ausubung des Richteramtes berufenen Personen mit Ein
schluB der Geschworenen, Handels-, Gewerberichter usw., und wohl auch 
amtlich bestellte Sachverstandige, Ubersetzer und Dolmetscher. Sie 
uben, worauf Art. 110 Ziff. 4 hinweist, mindestens vorubergehend amt
liche Funktionen aus. Nur Schiedsrichter und Heeresangehorige lassen 
sich, wenigstens in der Regel, nicht beim Beamtenbegriff unterbringen. 
Auch Behordenmitglieder, die Parlamentarier z. B., sind in dieser Eigen
schaft nicht Beamte 2• Unter Heeresangehorigen sind alle Personen zu 
verstehen, die unter irgendeinem Titel Militardienst zu leisten haben. 
Aber Art. 288 kann nur zur Anwendung gelangen, wenn die Person, an 
die sich die Bestechung richtet, Dienst leistet oder auBerhalb des Dienstes 
ihre militarische Stellung oder dienstliche Pflichten wahrnimmt (vgl. 
MilStG. Art. 2 Ziff.4). - Mit Bezug auf HeeresangehOrige enthalt 
Art. 141 des MilStG. den gleich wie Art. 288 des StGB. gefaBten Tat
bestand der aktiven Bestechung. 1m Falle aktiven Dienstes (MilStG. 
Art. 3 und auch 4) sind auch Zivilpersonen, die Heeresangehorige be
stechen, dem militarischen Recht unterstellt. 

Anders als eine Reihe bisheriger Rechte (oben I) hat das G. darauf 
verzichtet, die Richterbestechung qualifizierend hervorzuheben. Das ist 
nicht notwendig 3. Wenn die an einen Richter sich wenden de Bestechung 
als besonders schwer erscheint, was nicht immer der :fall sein wird, so 
kann darauf bei der Strafzumessung Rucksicht genommen werden. 

1 Beachtenswert schon Prot. I. ExpKom. 2, 262ff., 692; ZURCHER: Erlaute
rungen, 373f.; Prot. II. ExpKom. 5, 185ff.; 6, 78. - Zur Terminologie (passive 
Bestechung - Bestechlichkeit) KRAFT: 13ff. 

2 Dazu GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 187 mit dem Hinweis auf die fran
zosische Sondergesetzgebung "punissant Ie trafic d'influence des detenteurs des 
mandats legislatifs". V gl. DANDINE: De la repression du trafic d'influence en droit 
positif fran9ais actuel (Toulouse, 1935). Zur Frage: Behordenmitglieder ferner 
HUBER und BURCKHARDT: Prot. II. ExpKom. 5,192,194. 

3 Fiir die Hervorhebung der Richterbestechung noch RAFTER: Prot. II. Exp
Kom.5, 185£., 192f.; dagegen BOLLI und LANG: eodem, 195. Vgl. ferner BIRK
MEYER: 369£f., KRAFT: 45ff. 
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2. Das Bestechen auBert sich darin, daB der Tater ein Geschenk oder 
einen anderen Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen laBt. 
Ob die Initiative dazu yom Beamten oder yom Bestechungstater aus
geht, ist fiir die Anwendung des Art. 288 unwesentlich. Aber der Be
amte, der fordert, den ersten Schritt tut, ist nicht etwa wegen Anstiftung 
zu aktiver Bestechung, sondern aus Art. 315 wegen passiver Bestechung 
strafbarl. Das Verhiiltnis zur Anstiftung bedarf auch sonst noch der 
Abklarung. Aktive Bestechung ist, weil sie geschieht, um zu einer Amts
oder Dienstpflichtverletzung zu bestimmen, oft nichts anderes als eine 
Anstiftung dazu mit besonderem Mittel (unten 3)2. 1m Gegensatz zu 
Art. 24 II, der einen Anstiftungsversuch nur erfaBt, wenn er auf die 
Veriibung eines Verbrechens hinzielt, ist aber der Versuch aktiver Be
stechung in jedem Faile strafbar. DaB weitere Personen - auBerhalb 
des Beamten, an den sich die Bestechung richtet - wegen Anstiftung 
des Taters einer aktiven Bestechung sich strafbar machen k6nnen, ist 
klar. Ihr bloBer Versuch bleibt dagegen im Hinblick auf Art. 24 II 
straffrei. 

Die Mittel, mit denen der Bestechungstater operiert, sind Geschenk 
oder anderer V orteil. Das kann Geld oder Geldeswert sein, aber auch 
irgendeine andere Gunst: geseilschaftliche, berufliche Vorteile, Wahl
unterstiitzung, eine giinstige Heirat usw. 3 • 

Die Bezeichnung der Bestechungshandlungen ist in Art. 288 gleich 
wie bei der Wahlbestechung (Art. 281; dazu oben § III II 1): Der Tater 
bietet an, er prasentiert miindlich oder schriftlich seine Gabe, oder el" 
verspricht, steilt einen Vorteil in Aussicht. Er gibt, legt seine Gabe 
z. B. auf den Tisch des Beamten, wobei es sich gleich bleibt, ob die Gabe 
angenommen oder auch nur bemerkt wird oder nicht. Das Geben der 
aktiven Bestechung kann ein einseitiger, nicht empfangsbediirftiger Akt 
sein. Das Gleiche gilt fiir das Zukommenlassen. Hier bemiiht sich 
der Bestechungstater nicht um die direkte Verbindung mit dem Beamten. 
Er beauftragt z. B. eine Weinhandlung mit einer Lieferung. - Die Art, 
wie das G. die Taterhandlung umschreibt, ist in den Art. 281 und 288 
so voilstandig und so umfassend 4, daB es nicht leicht ist, bloBe Versuchs-

1 KRAFT: 66. 
2 Gut ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 5, 186, 191 (Anstiftung zu Amtspflicht. 

verletzung); andel'S BINDING: a. a. O. 719: Aktive Bestechung nicht Anstiftung 
zu einem Amtsdelikt. THORMANN· V.OVERBECK: Art. 288, N. 9 nehmen an, daB, 
wenn del' "Beamte" die ihm angesonnene strafbare Handlung, z. B. eine Urkunden
falschung, ausfiihrt, beim Bestechungstater Idealkonkurrenz von Bestechung mit 
Anstiftung zu dem betreffenden Delikt anzunehmen ist. .Nein, die Anstiftung 31'

schopft sich in del' aktiven Bestechung. 
3 Kasuistische Eriirterungen bei KRAFT: 52ff. Zu den Begriffen Geschenk und 

andere Vorteile auch v. CLERIC: Rechtswidriger Vorteil im Strafrecht (1!)1O), 166 ff. 
4 Weniger weitgehend dagegen Art. 168, del' Stimmenkauf, eine Bestechung in 

Schuldbetreibungssachen. Das G. sagt bier nul' "besondere Vorteile zuwendet odeI' 
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falle sich noch vorzustellen. Wer z. B. ohne Erfolg zu geben versucht, 
hat bereits angeboten. 

DaB Bestechung nicht gegeben ist, wenn das Versprechen oder die 
Vorteilszuwendung nicht direkt gegeniiber dem "Beamten", sondern 
gegeniiber Angehorigen, z. B. durch Geschenke an die Ehefrau, erfolgt, 
ist vielleicht eine zu enge Ordnung 1 . 

3. Aktive Bestechung ist in dem Sinne ein V orsatzdelikt, als der 
Tater mit Wissen und Willen einer der in Art. 288 genannten Person en 
Vorteile verspricht oder zuwendet. Aber dazu muB dem Tater die Ab
sicht bewiesen werden, eine Amts- oder Dienstpflichtverletzung durch 
den "Beamten" zu erreichen. Das pflichtwidrige Verhalten, auf das ab
gezielt wird, mag ein Amtsdelikt, z. B. ein AmtsmiBbrauch (Art. 312), 
eine Urkundenfalschung (Art. 317) sein. Aber notwendig ist das nicht. 

Eine bloB disziplinarisch zu ahndende Pflichtverletzung geniigt 2• Mit 
dem Beweis, daB eine solche Verletzung erstrebt wurde, ist es immerhin 
streng zu nehmen. Oft wird er nur durch Indizien gefiihrt werden konnen. 

Die schon beriihrte Frage von V ollendung und Versuch hangt damit 
zusammen: Die Tat ist vollendet ganz unabhangig davon, ob der Tater 
sein Ziel- eine Amts- oder Dienstpflichtverletzung - erreicht oder nicht. 
Ja Vollendung ist auch dann gegeben, wenn der "Beamte" das Angebot 
oder die Gabe zuriickweist. Nach dem Text des Art. 288 ist eine andere 
Auffassung nicht haltbar. Die aktive Bestechung ist kein Erfolgsdelikt3. 

4. Art. 288 bedroht aktive Bestechung mit Gefangnis, mit dem aus
driicklichen Zusatz, daB damit BuBe verbunden werden kann. Das ist 
auch ohne den Beweis, daB derTater aus Gewinnsucht handelte (Art. 501) 
moglich. Bestechungsgeschenke und -zuwendungen hat der Richter als 
dem Staat verfallen zu erklaren (Art. 59 I). 

Nicht als Bestechung strafbar ist das Anbieten und Geben von Ge
schenken, ohne daB auf eine Amts- oder Dienstpflichtverletzung abgezielt 

zusichert". Die Beschriinkung ergibt sich daraus, daB lediglich die Durchfuhrung 
des SchkG. gesichert werden soll; vgl. oben § 65 II. - Bestechung von Angestellten 
in privaten Betrieben kann unlauterer Wettbewerb sein; oben § 68 III 2 und 
GERMANN: Note zu Art. 288 des G. 

1 BINDING: 721 (Bestechung immerhin dann, wenn der Vorteil indirekt auch 
dem "Beamten" zugute kommt). 

2 Weitgehend BE. 43 I, 221£.: Unter Umstiinden schon ausreichend die Ab· 
sicht, den Beamten allgemein fUr die Zukunft zu einer dem Geschenkgeber gun
stigen Geschiiftserledigung zu bestimmen. Siehe dagegen Zurcher Bl. 36, Nr. 41: 
Keine Bestechung eine Geldgabe, durch die auf eine raschere Erledigung eines 
Prozesses hingewirkt werden solI. 

3 Nicht zutreffend GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 188, der Vollendung erst 
mit der Willenseinigung zwischen Bestechungstater und "Beamten" annimmt (pacte 
conclu entre corrupteur et corrompu). Vgl. ferner BE. 43 1,222: Geben und An
nahme des Geschenkes; ZUrcher Bl. 19, Nr. 67: jedenfalls nicht die Verwirklichung 
der Absicht des Tiiters erforderlich. Zur Frage Vollendung und Versuch im Ganzen 
KRAFT: 57££.,82,87; BIRRMEYER: 354£f. 
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wird. Vielleicht ist im Einzelfall diese Absicht auch nur nicht beweisbar. 
Ebensowenig sind Zuwendungen an einen "Beamten" nach durch
gefiihrter Amtshandlung strafbarl. Gegeniiber dem Beamten kann hier 
freilich das Beamtenrecht mit Verboten und Disziplinarstrafen ein
greifen; unten IV 2. 

III. 1. Die passive Bestechung (G. Art. 315)2, das Beamtendelikt, 
wiegt ungleich schwerer als die aktive Bestechung. Sie ist MiBbrauch der 
amtlichen Stellung. Das kommt zutreffend in der gegeniiber Art. 288 
erhohten Strafdrohung zum Ausdruck. Sie lautet beim Grundtatbestand 
(Art. 315 I) auf Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder Gefangnis, beim er
schwerten Tatbestand des Abs. II (unten 4) auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren 
oder Gefangnis nicht unter 1 Monat. Neben der Freiheitsstrafe kann auf 
BuBe erkannt werden, doch ist dafiir, anders als nach Art. 288, Gewinn
sucht des Taters zu beweisen (Art. 50 I). Fiir den Verfall der Zuwen
dungen an den Staat gilt auch hier der Art. 59 3 • 

Die fiir die passive Bestechung ausgesetzten schweren Strafdrohungen 
sind damit gerechtfertigt, daB der "Beamte", der sich bestechen laBt, 
die von ihm iibernommene Treupflicht verletzt, ein Moment, das beim 
Tater der aktiven Bestechung ganz auBer Betracht fallt. 

Das weist auf den fundament~len Unterschied der beiden Delikte 
hin. Deswegen ist die Ordnung alter Rechte (BStR. von 1853 Art. 56 II; 
Wallis Art. 131 II und 62 Ziff. 3; oben I), wonach die aktive Bestechung 
als Teilnahme an der passiven betrachtet wird, ganz verfehlt 4. Die beiden 
Seiten der Bestechung haben kriminalpolitisch nichts miteinander zu 
schaffen. 

2. Als Tater einer passiven Bestechung nennt der Art. 315 die Per
sonen, die in Art. 288 als die Angriffsobjekte erscheinen: Behorden
mitglieder, Beamte usw. (oben II 1). Nur den Heeresangehorigen nennt 
Art. 315 nicht, weil er als Tater einer passiven Bestechung immer unter 
Art. 142 des MiIStG. steht. 

3. Das Sich bestechen lassen umschreibt der Art. 315 mit den Worten 
"ein Geschenk oder einen anderen ihnen nicht gebiihrenden Vorteil for-

1 Viel, auch bei der Gesetzesberatung er6rterte Fragen; Prot. I. ExpKom. 2, 
262f., 692; Prot. ILExpKom. 5, 185, 188f., 194ff. 

2 Prot. I. ExpKom. 2, 290f., 704 (passive Richterbestechung erschwert); Prot. 
II. ExpKom. 5, 369ff. (ebenfalls noch Richterbestechung hervorgehoben); 6, 132ff. 

3 TIber die Einziehung der Bestechungsgelder und -geschenke BE. 43 I, 
226ff. 

4 Zur Teilnahmefrage BE. 43 I, 221 (Haupttater und Mitschuldiger); GONSET: 
40f. Gegen die Annahme: aktive Bestechung als Teilnahme an der passiven BIRK
MEYER: 321ff.; Zurcher Bl.19, Nr. 67; THORMANN: Prot. II. ExpKom. 5, 190. 
Vgl. femer THORMANN-V. OVERBECK: Art. 315, N. II: Der aktive Bestechungs. 
tater nicht Anstifter zu passiver Bestechung. Dagegen - was sehr zweifelliaft er
scheint - Konkurrenz von aktiver Bestechung mit Anstiftung zu der strafbaren 
Handlung, die der bestochene Beamte vorgenommen hat. 
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dern (solliciter, domandare), annehmen oder sich versprechen lassen"!. 
Das sind die Korrespondenzhandlungen zur aktiven Bestechung. Fiir 
die Begriffe Geschenk und Vorteil gilt Gleiches wie bei Art. 288. Jedoch 
verdeutlicht der Art. 315 dahin, daB es sich um einen dem "Beamten" 
nicht gebiihrenden Vorteil handeln muB. Das ist imGrunde selbst
verstandlich, dient aber der Klarheit. 

Dazu muB kommen, daB das Fordern, Annehmen, Sich versprechen 
lassenfiir eine kiinftige 2 , pflichtwidrige Amtshandlung geschieht. 
Pflichtwidrige "Amtshandlungen" gibt es aber im Grunde gar nicht. 
Art. 288 weist besser auf eine Amtspflichtverletzung hin. Die welschen 
Texte verwenden in den beiden Artikeln (288 und 315) naher iibereinstim
mend,e Ausdriicke: violer ses devoirs de service -violer des devoirs de leur 
charge und violare i doveri del ufficio - atto contrario ai loro doveri d'uffi
cio. Gesetzgebungstechnisch ware die iibereinstimmende Fassung samtli
cher Stellen wiinschenswert gewesen. Materiell ergeben sich jedoch keine 
Unterschiede. Nach Art. 315 kann gleich wie nach Art. 288 die Pflicht
verletzung auf einen Deliktstatbestand oder auf eine bloB disziplinarisch 
zu ahndende Verfehlung des "Beamten" hinweisen; oben II 3. 

Nach der subjektiven Seite ist dagegen zu beachten: Wer aktive Be
stechung treibt, handelt in der A bsicht, eine Amtspflichtverletzung zu 
veranlassen. Bei passiver Bestechung ist dagegen nur zu beweisen, daB 
der Tater v 0 r sat z 1 i c h, mit Wissen und Willen fiir ein kiinftiges pflicht
widriges Verhalten, ein Handeln oder ein Unterlassen, fordert, sich geben 
oder versprechen laBt. Auf ein Absichtsmoment weist hier das G. 
nicht hin. 

Mit der Bezeichnung der Taterhandlung als Fordern, Annehmen oder 
Sich versprechen lassen 3 wird wiederum die Vollend ung weit vor
geriickt. Schon das Fordern geniigt, wobei der fordernde Tater nicht 
wegen Anstiftung zur aktiven Bestechung, sondern nur aus Art. 315 sich 
strafbar macht. Dagegen ist selbstverstandlich Anstiftung und Beihilfe 
zu passiver Bestechung durch eine Drittperson moglich. 

4. Nach dem Grundtatbestand (Art. 315 I) ist die Tat vollendet un
abhangig davon, ob es zur Pflichtverletzung kommt oder nicht. Der 

1 Bei der Wahlbestechung ist yom Stimmberechtigten, der sich einen Vorteil 
versprechen oder geben liiJ3t, die Rede (Art. 281 III). Das Fordern ist hier nicht 
strafbar. Beim Stimmenverkauf nach Art. 168 Ziff.2 heiBt es, sich Vorteile zu
sichern oder zuwenden lassen. 

2 N ach tragliche Annahme einer Belohnung fiir eine pflichtwidrige Amts
handlung ist, disziplinare Ahndung und eventuell Bestrafung wegen eines Amts
delikts vorbehalten, nicht strafbar; GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 372; unten 
IV2. 

3 Beim Anaehmen und beim Sichversprechen lassen kommt, anders als bei 
deraktiven Bestechung, diesog. Pakttheoriezur Geltung; obenII 3, S. 757, Anm.3. 
Das gilt nicht bei einem Fordern des Taters. Vgl. noch GAUTIER: Prot. II. Exp
Kom. 5, 372. 
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Tater hat sie zwar erwogen, in Aussicht genommen, vielleicht auch in 
Aussicht gestellt. Aber es ist nicht notwendig, daB er im Zeitpunkt, da 
er forderte, sich versprechen oder geben lieB, auch zu einer pflicht
widrigen Handlung entschlossen war!. - Hier setzt der gescharfte Fall 
des Art. 315 II ein. Er ist eigentlich mehr als eine bloBe Qualifikation. 
Ein weiteres Delikt, einevom Bestochenen verubte Amtspflichtverletzung, 
kommt hinzu. Sie kann einen der Deliktstatbestande aus dem 18. Titel 
des G. oder auch nur einen Disziplinarfehler darstellen 2 • Ausdrucklich 
betont Art. 315 II, daB zwischen der Bestechung und der verletzten 
Amtspflicht der Kausalzusammenhang gegeben sein muB. 1st das 
nicht der Fall oder kann ein solcher Zusammenhang nicht bewiesen wer
den, so bleibt nichts anderes ubrig, als den Beamten wegen einfacher Be
stechung (Art. 315 I) und iiberdies wegen der Amtspflichtverletzung, 80-

fern sie ein Delikt darsteIlt, zu bestrafen. 1st dagegen der kausale Zu
sammenhang Bestechung - Amtspflichtsverletzung offenbar, so bleibt 
angesichts des Wortlauts von Art. 315 II und im Hinblick auf die schwere 
Strafdrohung zweifelhaft, ob die Konkurrenz noch besonders zur Gel
tung gebracht werden solI. In Art. 315 II erscheint die veriibte Amts
pflichtverletzung wohl schon ausreichend beriicksichtigt 3 . - Gesetz
gebungstechnisch ist der II. Absatz des Art. 315 verfehlt. Stande er nicht 
da, so wiirde sich aus dem Konkurrenzgrundsatz fiir alle Falle die klare 
Li:isung ergeben. Eine Streitfrage ware vermieden. 

IV. 1. Art. 316 des G., die Bestimmung iiber die Annahme von Ge
schenken, ist in der Umschreibung des Tatbestandes dem Art. 315 nach
gebildet mit dem einzigen Unterschied, daB aufkiinftige, nicht pflicht
widrige Amtshandlungen hinge'wiesen wird. Solche FaIle mit einer viel 
geringeren Strafdrohung - Gefangnis bis zu 6 Monaten oder BuBe -
aus dem Bestechungskreis herauszuheben, ist gerechtfertigt. 

Fiir die sowohl in Art. 315 wie in Art. 316 enthaltenen Tatbestands
momente, den Taterkreis usw., gilt Gleiches; oben III und schon II. 
Subjektiv besteht der Unterschied darin, daB beim Delikt des Art. 316 
der "Beamte" vorsatzlich fordert, sich geben oder versprechen laBt, ohne 
daB er den Willen zu einem pflichtwidrigen Verhalten hat. Er laBt sich 

1 ZURCHER: Erlauterungen, 419. 
2 Die Frage bleibt offen, ob, wie sich aus BE. 43 I, 22lf. zu ergeben scheint, 

eine Amtspflichtverletzung schon im Verschaffen besonders giinstiger zukiinftiger 
geschaftlicher Beziehungen durch einen Beamten zu sehen ist (oben II 3). Sind die 
Ausdriicke: pflichtwidrige Amtshandlung und Verletzung der Amtspflicht weit zu 
fassen? Das muE demErmessendesRichters anheimgegeben werden. In krassenFal
len der Farderung privater (':xeschaftedurcheinenBeamtenmag der Richterzugreifen. 

3 Anders ZURCHER: Erlauterungen, 420: Konkurrenz insbesondere wellll auf 
die Amtspflichtverletzung eine hahere Strafdrohung als nach Art. 305 II steht. 
Das ist nur bei der Beamten-Urkundenfalschung (Art. 317) der Fall: Mindeststrafe 
6 Monate Gefangnis. Wie ZURcHERauch THORlI'lANN-V. OVERBECK: Art. 315, N. 14. 
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"schmieren", nicht bestechen 1. Auch das ist iibel genug, verletzt die 
Amtstreue. Wer sich "schmieren" laBt, lauft vielleicht Gefahr, ein 
nachstes Mal einer Bestechung zuganglich zu sein. 

2. Der Art. 316 gibt Veranlassung zu mehreren Abgrenzungen: 
1m Verhaltnis zu Art. 315 I besteht insofern Subsidiaritat, als Art. 316 

auch dann anzuwenden ist, wenn eine Anklage auf passive Bestechung 
lautet, aber, bei sonst iibereinstimmenden Momenten, der Beweis nicht 
gelingt, daB ein pflichtwidriges Verhalten des "Beamten" in Frage kam. 

Wahrend der Art. 315 im Tatbestand der aktiven Bestechung nach 
Art. 288 sein Gegenstiick hat, fehlt ein solches zu Art. 316. Wer im Hin
blick auf eine kiinftige, nicht pflichtwidrige Amtshandlung "schmiert", 
ist straflos. Geht jedoch die Iniative yom Dritten aus, bestimmt 
er den "Beamten", sich versprechen oder geben zu lassen, so steht einer 
Bestrafung wegen Anstiftung nichts im Wege 2• 

In jedem Fall bleibt straflos ein Geschenk oder eine andere Vorteils
zuwendung, nachdem der "Beamte" seine nicht pflichtwidrige Amts
handlung durchgefiihrt hat. Ware es anders, so miiBten auch ein "Trink
geld" an einen untergeordneten Beamten, oder z. B. die vielfach iibliche 
Neujahrsgabe an einen Postbeamten zu einer Bestrafung fiihren. Dem 
steht die Sitte entgegen 3. 

Auch der "Beamte", der n a c h vollzogener Amtshandlung ein Ge
schenk oder eine andere ihm nicht gebiihrendeZ uwendung entgegennimmt, 
ja sogar sie fordert, ist nach dem G. nicht strafbar. Aber sein Verhalten 
kann durch das Beamten-Disziplinarrecht erfaBt werden, weil, wenig
stens in gewissen Verhaltnissen, ein solches Verhalten eines "Beamten" 
immerhin anders zu werten ist, als das Verhalten des gebenden Dritten 4. 

- Wurde das nachtragliche Geschenk schon vor her gefordert oder ver
sprochen, so ist dagegen wieder Art. 316 gegeben. 

1 Die vom G. getroffene Unterscheidung geht auf Antrage LANG zuruck; Prot. 
II. ExpKom. 5, 370f., 375. Bemerkenswerter Fall Zurcher Bl. 39, Nr.47. - Alte 
Streitfrage, ob auch die Geschenkannahme als Bestechung zu betrachten sei; Aus· 
einandersetzung mit der Literatur BIRKMEYER: 314ff.; KRAFT: lIff. BINDING: 
731: § 331 des deutschenStGB. weniger ein Gesetz gegen dieAusbeutung des Unter· 
tanen als eine Polizeibestimmung im Interesse ordnungsmaBiger Funktion der 
Staatsgewalt. 

2 Anders KRAFT: 67. 
3 Vgl. Zurcher Bl. 39, Nr. 47. 
4 Zu der Frage mit Hinweisen auf bisherige Rechte KRAFT: 42. - Allgemein 

und weitgehend bestimmt Art. 26 des BGes. vom 30. Juni 1927 uber das Dienst· 
verhaltnis der Bundesbeamten (GesSlg. 43, 439ff.). "Dem Beamten ist untersagt, 
fur sich oder fiir andere Geschenke oder sonstige Vorteile zu beanspruchen, anzu· 
nehmen oder sich versprechen zu lassen, wenn dies im Hinblick auf seine amtliche 
SteHung geschieht. - Ein pflichtwidriges Verhalten liegt auch vor, wenn ein Dritter 
mit Wissen und Willen des Beamten das Geschenk oder den Vorteil fordert, an· 
nimmt oder sich versprechen laBt." Disziplinare Almdung gemaB Art. 30 I und 31. 
Zweifelhaft ist die Tragweite der Worte in Art. 26 I: "wenn dies im Hinblick auf 
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Dritter Abschnitt. 

Storung der Beziehungen zum Ausland. 
§ 120. Einleitnng. 

Literatur. STOOSS: Grundziige, 2, 407ff. - HUBER: Der Schutz der mili
tarischen und v5lkerrechtlichen Interessen im schweizer. StGB., Gutachten 
(1913). - RABINOWICZ: Die Delikte gegen fremde Staaten, Freiburger Diss. 
(1916). - CLERC: Le Code penal suisse et Ie Droit penal international (1938), 
5ff. - GERLAND: YD. Bes. Teil, I, 113ff. - BEHRINGER: Ermachtigung und Er
machtigungsdelikte, Ziircher Diss. (1933). - MOREL: Z. I, 304f. - BLEECK: Z. 20, 
264ff. - STAMPFLI: Z.41, 313ff. - ZELLWEGER: Z.55, 6lff. - Angaben zu 
§§ 121-123. 

1. Der 16. Titel des G. tragt die Uberschrift: Starung der Be
ziehung zum Ausland. In dieser Bezeichnung kommt zutreffend 
zum Ausdruck, was durch die Tatbestande der Art. 296-301 geschutzt 
werden solI. Nicht fremde Staaten, nicht das Ausland. Wenigstens steht 
dieser Schutz nicht im Vordergrund 1. Die anderen Staaten sollten stark 
genug sein und die Maglichkeit haben, gegenuber Angriffen, die gegen sie 
gerichtet sind, selbst zum Rechten zu sehen. Sie werden auch Delikte, 
die in den Art. 296ff. des schweizerischen StGB. umschrieben sind, fast 
durchgehend unter anderen Gesichtspunkten betrachten und werten, 
als es im schweizerischen Gesetz geschieht. Die schweizerische Gesetz
gebung hat hier vorwiegend zwei Interessen zu wahren: das Interesse 
des eigenen Landes, gegen Angriffe zu schutzen, durch die die guten oder 
wenigstens korrekten Beziehungen zu anderen Staat en verletzt oder 
gefahrdet werden 2 und zum anderen das Interesse am schweizerischen 
Staatsgrundsatz der Neutralitat. 

Die Delikte aus Art. 296ff. sind in erster Linie als gegen das eigene 
Land, insbesondere gegen die auBere Sicherheit gerichtet zu betrachten 3. 

Die Vorentwfufe 1894 (Art. 157f.) und 1896 (Art. 175-177) haben sie 

seine amtliche Stellung geschieht". - Vgl. als weiteres Beispiel §§ 6 II und 14 des 
ziircher. Gesetzes yom 28. Juli 1907 betreffend die Organisation der Notariats
kanzleien (Sammelwerk der ziircher. Gesetzgebung, 3, 473ff.): Fiir Notare, deren 
Substituten und Angestellte Verbot der Geschenkannahme fiir amtliche Verrich
tungen; ZiircherBI.1O,Nr.106,fernereodem,35,Nr.12. 

1 Anders ZELLWEGER: Z. 55, 64f. (primares Schutzobjekt der fremde, sekun
dares Schutzobjekt der eigene Staat, sein Friedenszustand). 

2 ZURCHER: Erlauterungen, 40lff. Weitere Materialien Prot. I. ExpKom. 2, 
680ff.; HUBER: 35ff., 58f.; Prot. II. ExpKom. 5, 31Off.; 6, 89ff., 102ff. Sten
Bull. NR. 1929, 597ff., 789f. Entwicklung in den Entwiirfen THORMANN
v. OVERBECK: Vorbemerkungenzum 16. Titel, N. 3. Vgl. ferner Lit. zu §§ 121/122: 
HOESSLY: 132ff.; SCHULER: 148ff.; GURNY: 43ff. mit Hinweisen auf weitere 
Literatur; BINDING: Lb.2 II, 50lf. 

3 ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 6, 90; SEILER: StenBull. NR. 1929,597 mit 
dem Hinweis darauf, daB nur im Inland veriibte Handlungen strafbar sind; GER
LAND: 142 (friedenssichernde Tendenz). 
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denn auch bei den Staatsdelikten eingeftigt. Seit dem VE. 1903 (Art. 
211ff.) bilden sie dagegen eine se1bstandige Gruppe, zunachst unter der 
Bezeichnung: Verbrechen gegen befreundete Staaten. Auch schon das 
BStR. von 1853 hat die Art. 4lff. in dem besonderen Titel: Verbrechen 
gegen fremde Staaten zusammengefaBt, und der E. 1918 (Art. 26lff.) 
hat diese Bezeichnung ubernommen. Erst in der parlamentarischen 
Beratung hat sich die zutreffende Uberschrift des 16. Titels ergeben 1. -

Fur die systematische Darstellung war der AnschluB an die Staatsdelikte 
(oben §§ 103ff.) zu erwagen 2• 1m Hinblick aufdas Hineinspielen volker
rechtlicher Momente ist aber die Loslosung gerechtfertigt. 

II. Die schweizerischen volkerrechtlichen Interessen sind nur yom 
Bund wahrzunehmen. Er, nicht die Kantone, hat in den Art. 4lff. des 
BStR. von 1853 die dem Schutz der Beziehungen zu anderen Staaten 
dienenden Strafbestimmungen erlassen. Fruhere kantonalrechtliche Vor
schriften sind damit entfallen 3. Die viel erorterten und in ihrer Trag
weite teilweise sehr umstrittenen Tatbestande des BStR. gingen dahin: 
Verletzung eines fremden Gebietes und Verubung "einer anderen volker
rechtswidrigen Handlung" (Art. 41), Offentliche Beschimpfung eines 
fremden Volkes oder seines Souverans oder einer fremden Regierung 
(Art. 42) 4, und Beschimpfung oder MiBhandlung eines bei der Eidgenossen
schaft beglaubigten Reprasentanten einer fremden Regierung (Art. 43).
Es ist klar, daB ganz besonders der vage Ausdruck im Tatbestand des 
Art. 41: Verubung "einer anderen volkerrechtswidrigen Handlung" ver
schiedenster Auffassung Raum bot. War nur kodifiziertes, vertraglich 
vereinbartes oder auch auf Herkommen und Gebrauch beruhendes 
Volkerrecht zu berucksichtigen 1 Schon die 1. ExpKom. (2, 687) hat die 

1 Zur Frage der Systematik RABINOWICZ: 30ff. Ferner SEILER und LOGoz: 
StenBull. NR.1929, 597f. Ablehnung auch der Bezeichnung "Verbrechen gegen 
das Vi:ilkerrecht" mit der haufig vorgebrachten Begriindung, daB der Einzelne sich 
nicht gegen das Vi:ilkerrecht verfehlen kann, weil dessen Subjekte nur die Staaten 
sind. Dazu gut HOESSLY: 135f. (vi:ilkerrechtliche Gebote, die der Staat als seine 
Gebote mit verpflichtender Wirkung auf den Einzelnen ubernimmt); auch v. GROSS 
(Lit. zu § 121): 79; CLERC: 12f. Fur die Bezeichnung "Verbrechengegen das Volker
recht" HUBER: 35ff., der die strafrechtliche Ahndung der hier in Betracht kommen
den Handlungen als das Korrelat der volkerrechtlichen Verantwortlichkeit des 
Staates gegenuber einem andern Staat auffaBt. Dem Grundsatz nach ist mi:iglich, 
daB die Delikte auch im Verhaltnis zu Staaten, mit denen Kriegszustand be~teht, 
verubt werden. Daher ist die Bezeichnung: Delikte gegen befreundete Staaten 
abzulehnen (37f.). Anders noch ZURCHER: Erlauterungen, 403 und Prot. II. Exp
Kom. 5,314. 

2 Vgl. auch HUBER: 39. 
3 Geschichte und Hinweise auf fruhere kantonale Rechte HOESSLY: 71ff., 

122ff.; RABINOWICZ: 9ff. 
4 Fall SCHILL (Beschimpfung einer fremden Regierung): Z. 1, 314ff.; RABINO

WICZ: 106ff. 
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Aufnahme einer solchen generellen Bestimmung in das G. abge
lehnt!. 

Auch nach dem bisherigen Recht standen die "Verbrechen und Ver
gehen gegen das Volkerrecht" (BStR. von 1853, Art.41-43) aus
schlieBlich unter der Bundesgerichtsbarkeit. Zustandig waren in allen 
Fallen die Bundesassisen (BStR. von 1934, Art. 7,9 Ziff. 3 2). Das G. 
hat das in der Weise zweckmaBig geandert, daB der schwerfallige 
Apparat der Bundesassisen nurmehr bei der Verletzung fremder Gebiets
hoheit (Art. 299) und bei Feindseligkeiten gegen einen Kriegfuhrenden 
oder fremde Truppen (Art. 300) zur Geltung kommt. Zur Beurteilung 
der anderen Delikte des 16. Titels ist dagegen das Bundesstrafgericht, 
unter Vorbehalt einer Delegation an die kantonalen Behorden, zustandig 
(G. Art. 340 Ziff. 1 V, 341 lit. c, 342, 398 lit. 0; BStPr. Art. 18) 3. 

III. Die Strafverfolgung der im 16. Titel des G. enthaltenen Tat
bestande setzt gemaB Art. 302 I eine Ermachtigung des Bundesrats 
voraus. Das galt schon nach dem bisherigen' Recht (BStR. von 1853, 
Art. 44 und BStPr. von 1934, Art. 105). Bei den Delikten der Belei
digung eines fremden Staates (Art. 296) und der Beleidigung eines 
Delegierten zum Volkerbund (Art. 297 I) wird jedoch die Ermachtigungs
befugnis des Bundesrates mit Klauseln umgeben: Die Ermachtigung soll 
nur erfolgen, wenn der Bundesrat das Gegenrecht seitens des fremden 
Staates fiir zugesichert halt, und wenn dessen Regierung das "Ersuchen 
auf Strafverfolgung" stellt. Diese Bestimmung wird aber wieder dahin 
eingeschrankt, daB in Zeiten aktiven Dienstes die Verfolgung auch ohne 
Ersuchen und ohne Zusicherung des Gegenrechts erfolgen kann 4 • 

DaB grundsatzlich bundesratliche Ermachtigung gefordert wird, die 
dann aber fur einzelne Falle wieder verklausuliert wird, ist fiir das ganze 

1 Dazu STOOSS: Grundziige, 2, 408f. mit der Forderung an den Gesetzgeber, 
den Kollektivbegriff der volkerrechtswidrigen Handlung zugunsten bestimmter 
Einzelhandlungen aufzugeben. HUBER: 39 (Vagheit des Begriffs "volkerrechts
widrig"); STAMPFLI: Z. 41, 318 (Art. 41 eine Blankettnorm schlimmster Art). -
Vgl. BURCKHARDT: Schweiz. Bundesrecht, 4, Nr. 2047: miBbrauchliche Verwen
dung des schweizer. Kuriers keine volkerrechtswidrige Handlung gemaB Art. 41; 
eodem, Nr. 2048: "volkerrechtswidrige Handlung" nicht jeder VerstoB gegen das 
Volkerrecht, sondern nur Angriffe auf die Existenz eines fremden Staates. Altere 
Praxis bei STAMPFLI: Z. 41, 318ff.; vgl. auch JZ.18, 13, Nr. l. 

2 STAMPFLI: BundesstrafprozeB, Art. 9, N. 5. 
3 Die YO. des Bundesrats vom 4. August 1942 iiber Straf- und Verfahrens

bestimmungen zum Schutze der Landesverteidigung und der Sicherheit der Eid· 
genossenschaft (GesSlg. 58, 74lff.) iibertragt in Art. 1 lit. a die Beurteilung des 
militarischen Nachrichtendienstes gegen fremde Staaten gemaB Art. 301 des G. 
der Militargerichtsbarkeit. Das ist jedoch nur als voriibergehendes Recht, "fiir die 
Dauer des gegenwartigen Aktivdienstes''; gedacht. - Vgl. auch CLERC: 14 (gegen 
eine Delegation der Delikte dieses Abschnittes an kantonale Gerichte). 

4 Zu dieser einschrankenden Klausel Prot. II. ExpKom. 6, 102ff., auch 
HOESSLY: 292f. 
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Deliktsgebiet auBerordentlich charakteristisch. Es sind in einem MaBe 
politische Delikte, daB man sich nicht gescheut hat, del' Landesregierung 
einen entscheidenden EinfluB auf die Strafverfolgung einzuraumen. 1m 
Hintergrund steht auch del' Gedanke, aus solchen Delikten sich ergebende 
intel'llationale Anstande wenn moglich, ohne das Strafrecht in Bewegung 
zu setzen, auf diplomatischem Wege zu erledigen 1 . 

Ermachtigung ist ProzeBvoraussetzung. Sie ist unbefristet und, 
nach richtiger Auffassung, nicht ruckziehbar2. Das in Art. 302 II fUr 
die FaIle aus Art. 296 und 2971 vorgesehene Ersuchen des fremden 
Staates urn Strafverfolgung ist ebenso wie die Ermachtigung yom Straf
antrag im Sinne del' Art. 28ff. des G. wohl zu unterscheiden. Nicht ein 
Strafantrag, sondeI'll eine diplomatische Beschwerde (demarche politique) 
del' Regierung des fremden Staates beim Bundesrat ist erforderlich 3. Sie 
ist als Strafbarkeitsbedingung aufzufassen, was freilich, gleich wie beim 
Strafantrag, bestritten wird 4. 

Bei del' grundsatzlich geforderten Zusicherung des Gegenrechts 
in den Fallen aus Art. 296 und 2971 ist zweifelhaft, wann diese yom 
Bundesrat zu prufende Voraussetzung als erfiillt betrachtet werden kann. 
1st sie nul' gegeben, wenn das Strafrecht des betreffenden fremden 
Staates entsprechende, die Schweiz schiitzende Strafbestimmungen ent
halt? Jedenfalls kann zur Annahme des Gegenrechts nicht die volle 
Ubereinstimmung del' beiderseitigen Gesetzgebungen verlangt werden. 
Es geniigt, daB die strafrechtliche Verfolgung auch im anderen Staat 
gewahrleistet ist, und daB die beidseitigen Gesetzgebungen annahel'lld 
gleiche Strafen vorsehen 5. - Art. 302 II sagt: wenn del' Bundesrat das 

1 Politische Angemessenheit: Prot. I. ExpKom. 2, 683; HUBER: Prot. II. Exp
Kom. 5, 312f. 

2 Die Einzelheiten gehOren in das ProzeBrecht. Vgl. schon AIlg. Teil, § 27 III 
und jetzt namentlich BEHRINGER: passim, iiber die Ermachtigung bei den Delikten 
"gegen fremde Staaten" im besonderen: 6lff., ferner RABINOWICZ: 81ff. mit der 
Ansicht, daB der Bundesrat bis zur Ubergabe der Akten an die Anklagekammer des 
Bundesgerichtes auf seinen ErmachtigungsbeschluB zuriickkommen kann ( S. 84). 

3 Prot. II. ExpKom. 5, 318, 321; StenBuIl. NR. 1929, 789f. (keine Anwendung 
der Bestimmungen iiber den Strafantrag, keine bestimmten Fristen und Formen). 
Zulassig ist dagegen sicher die Zuriicknahme des Ersuchens auf Strafverfolgung; 
HOESSL Y: 290; RABINOWICZ: 95, 144f. (mit uurichtiger GleichsteIlung von Ersuchen 
und Strafantrag). 

4 GURNY: 85ff. (Ersuchen - Verlangen der fremden Regierung nur prozes
suale Voraussetzung der Strafverfolgung, anders dagegen ll8). 

5 So schon zu Art. 42 II des BStR. von 1853 das Bundesgericht im FaIle SCHILL: 
Z. 1, 314ff., 319f.; dazu MOREL: eodem, 304ff.; STOOSS: eodem, 150f. und Grund· 
ziige, 2, 410f.; v. GROSS: 82ff.; vgl. auch BINDING: Lb. 2 II, 498ff. - Gegen das 
Moment der Gewahrleistung des Gegenrechts GERLAND: 250; RABlNOWICZ: 150; 
THORMANN: Prot. II. ExpKom. 5, 330f. und namentlich HOESSLY: 146ff., 286ff. 
Vgl. ferner GURNY: 73ff.; STAMPFLI: JZ.23, 262f. (Auseinandersetzung mit der 
Literatur) und Z. 41, 332ff. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 49 
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Gegenrecht fiir zugesichert halt, so ordnet er die Verfolgung an. Das 
urteilende Gericht ist aber an diese V orentscheidung nicht gebunden 1. 

IV. Der Inhalt des 16. Titels laBt sich systematisch in drei Gruppen 
gliedern: 

1. Beleidigungen und tatliche Angriffe (Art. 296-298) 2; unten § 121 ; 

2. Verletzung fremder Gebietshoheit (Art. 299) ; unten § 122; 

3. Neutralitatsverletzungen (Art. 300,301)3; unten § 123. 

Das MilStG. erganzt in den Art. 109-114 den Kreis der Delikte, die 
sich gegen vo1kerrechtliche Bindungen richten 4. Als Verletzungen 
des Volkerrechts im Kriege erfaBt es die Verwendung unzulassiger 
Kampfmittel, MiBbrauch des Roten Kreuzes und gegen das Rote Kreuz 
gerichtete Feindseligkeiten, Verletzung der Pflichten gegen Feinde 
(Totung, Verwundung usw. Wehrloser), Bruch eines Waffenstillstandes 
oder des Friedens, MiBhandlung, Beschimpfung, grundlose Zuriick
haltung eines Parlamentars. - Auf diese kriegsrechtlichen Bestimmungen. 
kann hier nur hingedeutet werden. Vo1kerrechtliche Staatsvertrage bil
den die Grundlage. Die Strafbestimmungen zum Schutze des Roten 
Kreuzes gehen auf Art. 29 des Genfer Abkommens vom 27. Juli 1929 zur 
Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im 
Felde zuriick 5. Die anderen kriegsstrafrechtlichen Bestimmungen haben 
Vorschriften der Anlage zum Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend 
die Gesetze und Gebrauche des Landkrieges 6 zur Grundlage. Die Tater 
stehen in jedem Faile unter dem militarischen Recht (MiIStG. Art. 4 
Ziff. 2) 7. 

1 So auch HOESSLY: 156f.; RABINOWICZ: 90f. 
2 Zu beachten die Notverordnung des Bundesrates vom 29. Juli 1941 betreffend 

Strafbestimmungen gegen die Storung der Beziehungen zum Ausland (GesSlg. 57, 
S11f.): Inkraftsetzung der Art. 296 und 29S vorgangig der Geltung des StGB. 
(Art. 1); BeIastigung wegen ZugehOrigkeit zu einem anderen Staat (Art. 3); Teil· 
nahme an gewissen politischen Veranstaltungen (Art. 4). 

3 Vgl. ferner die Verordnung des Bundesrates vom 14. April 1939 iiber die 
Handhabung der Neutralitat (GesSlg. 55, S10ff.); siehe auch die Hinweise bei 
GERMANN: StGB. (2. Aufl.), 196f. 

4 Dariiber HAFTER: Z. 30, 132ff., 143ff.; RABINOWICZ: 72ff. 
5 Staatsvertrage iiber Landkrieg und Neutralitat, Ausgabe des schweizer. 

Bundesrates (1939), 73ff., 101 f.; vgl. ferner das BGes. vom 14. April 1910 be· 
treffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (GesSlg. 26, 
991£f.). Uber das Genfer Abkommen von 1929 MARGRIT ANDEREGG: Die Schutz· 
bestimmungen in den internationalen Abkommen iiber das Rote Kreuz, Ziircher 
Diss. (1941). 

6 Staatsvertrage, Ausgabe des Bundesrates, 13ff.; HAFTER: VE. MiIStGB. 
(191S), lO2ff.; E. des Bundesrates, Art. 107ff.; StenBul1. StR., 1921, 464f.; NR. 
1925,770. 

7 Zu diesem schweizer. Kriegsstrafrecht auch CLERC: 7, der noch auf die 
militarrechtlichen Delikte der Marode, dcr Pliinderung und des Kriegsraubs (Mil· 
StG. 13S-140) hinweist. 
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§ 121. Beleidigung und tatliche Angriffe gegeniiber dem 
Ausland. 

Literatur. Angaben zu § 120. - HOESSLY: Die Delikte gegen die Ehre fremder 
Staaten, Berner Diss. (1918). - GURNY: Die Beleidigung auslandischer Staaten 
und Regierungen, Ziircher Diss. (1921). - v. GROSS: Die Beleidigung von 
Personenverbanden, Berner Diss. (1941; Beleidigung fremder Staaten: 79ff.). 

I. 1. Der als Beleidigung eines fremden Staates benannte Art. 296 
anerkennt schon im Randtitel eine sog. Kollektivbeleidigung (oben 
§ 36 VI 2,3). Auch das Hauptstiick des Textsatzes lautet: "Wer einen 
fremden Staat ... beleidigt." Das wird dahin verdeutlicht und ein
geschrankt, daB die Beleidigung sich richten muB gegen das Oberhaupt 
oder gegen einen diplomatischen Vertreter des fremden Staates oder gegen 
die Regierung. Das sind die direkten Angriffso bj ekte. In ihnen wird 
nach dem Wortlaut des Art. 296 der fremde Staat getroffen. - Auf den 
fremden Staat, nicht aufdas fremde Yolk, wie Art. 42 I des BStG. 
von 18531, weist das G. hin. Begrifflich ist das enger. Praktisch mag es 
sich dahin auswirken, daB nicht jedes torichte Geschimpfe gegeniiber 
dem Ausland und Auslandern erfaBt werden solI. Man hat auch, wohl 
doch zu Unrecht, bestritten, daB ein Volk beleidigt werden kann 2. 

Nach Art. 296 ist Beleidigung des fremden Staates in erster Linie 
gegeben, wenn sie sich gegen dessen Oberhaupt richtet. Das reicht 
weiter als der Art. 42 des BStR. von 1853, der den Souveran des frem
den Staates als Angriffsobjekt bezeichnete, womit man unwillkiirlich den 
Begriff der Majestatsbeleidigung verbindet. Staatsoberhaupter sind aber 
nicht nur Kaiser und K6nige, die mehr und mehr aussterben, sondern 
auch der Prasident einer Republik 3 oder ein anderer Staatsfiihrer. 

1 Zur Entstehungsgeschichte des Art.42 BStR. mit wertvollem Material 
HOESSLY: 128ff.; vgl. auch STAMPFLI: JZ. 23, 257ff. Zu Art. 296 des G. nament
lich Prot. II. ExpKom. 5, 315ff.; 6, 90ff.; GURNY: 97ff. (Entwiirfe). 

2 Ausfiihrliche Erorterung der Frage Prot. II. ExpKom. 5, 316ff.; 6, 90ff. 
Siehe auch HOESSLY: 138f. mit der Erinnerung an SOHILLER, der in den "Raubern" 
Graubiinden als Spitzbuben- und Gaunerland angeprangert hat; 276ff.: belei
digende Angriffe gegen eine Volksgesamtheit. Vgl. auch die VO. des Bundesrates 
vom 2. Juli 1915 betreffend die Beschimpfung fremder Volker usw. (GesSlg. 31. 
249f.) und dazu BUROKHARDT: Schweizer. Bundesrecht, 2, ~r. 537; 4, Nr.2028; 
Aufhebung der VO.: CTIlsSIg.34, 1211. Zu der VO. vom 2. Juli 1915 und deren 
Anwendung auch HOESSLY: 258ff.; RABINOWIOZ (Lit. zu § 120): 63ff. Ferner jetzt 
Art. 3 der schon oben § 120 IV erwiihnten Notverordnung des Bundesrates vom 
29. Juli 1941: Belastigung wegen Zugehorigkeit zu einem anderen Staat (Volk): 
RABINOWIOZ: 52 (Beschrankung des Schutzes auf ein Staatsvolk). - GAUTIER, 
Prot. II. ExpKom. 5, 317; 6,92 weist darauf hin, daB die Bcleidigung des eigenen, 
schweizerischen Staates vom G. nicht erfaBt wird und daB dafiir auch kein Bediirf
nis besteht. Art. 296 habe dagegen in der courtoisie internationale seine Berech
tigung. Das ist aber nicht das entscheidende Moment; siehe oben § 120 I. 

3 Die Schweiz hat kein Staatsoberhaupt, sie hat im Bundesrat eine Kollektiv
regierung. 

49* 
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Auch gegen den Papst als Oherhaupt des vatikanischen Staates kann 
sich ein beleidigender Angriff richten. - Ob sich die beleidigende AuBe
rung gegen das im Ausland oder in der Schweiz sich aufhaltende Staats
oberhaupt richtet, macht keinen Unterschied 1. 

An zweiter Stelle ist - anders als nach der Anordnung des G. - der 
Fall zu betrachten, daB sich die Beleidigung gegen die fremdstaatliche 
Regierung richtet. Sie ist das mit der Ausiibung der Herrschaftsrechte 
betraute oberste Staatsorgan. Das kann eine Einzelperson, ein Diktator, 
sein, der dann zugleich das Staatsoberhaupt darstellt. Besteht dagegen 
die Regierung aus einer Mehrzahl von Personen, so erfaBt der Art. 296 
sowohl die gegen die Regierung als Kollektiv wie die gegen ein einzelnes 
Regierungsmitglied gerichtete Beleidigung 2. 

Die Beleidigung des fremden Staates kann ferner in der Person eines 
diplomatischen Vertreters erfolgen. Art. 43 des BStG. von 1853 
hob diesen Fall mit der Umschreibung; Beschimpfung oder MiBhand
lung eines bei der Eidgenossenschaft beglaubigten Reprasentanten einer 
fremden Regierung mit einer gegeniiber Art. 42 verscharften Strafdro
hung besonders hervor3. Das ist die sog. Gesandtenbeleidigung 4. Sancti 
habentur legati. Der Satz hat sich seit dem Altertum erhalten. Die feier
liche Form hat er freilich verloren. Insofern liegt dieser Fall besonders, 
als es sich um Angriffe gegen eine Person handelt, die, mit dem v6lker
rechtlichen Privileg der Immunitat ausgestattet, in einem fiir ihn frem
den Lande sich aufhalt. Aber auch hier wird nach dem klaren Text des 
Art. 296 nicht die Beleidigung des Vcrtreters, sondern des fremden 
Staates bestraft. Nach dem Wortlaut des Art. 43 des BStR. war es 
anders. - Von Bedeutung ist, daB das G. nur den diplomatischen 
Vertreter nennt. Darunter sind die Botschafter, Gesandten, Minister
residenten und GeschMtstrager gemaB dem V6lkerrecht, aber auch z. B. 
der Ohef einer diplomatischen Spezialmission zu verstehen. DaB eine 
solche Person formell bei der schweizer is chen Regierung beglaubigt ist, 
wie Art. 43 des BStR. ausdriicklich bestimmte 5 , fordert Art. 296 des 
G. nicht. Den Konsuln fehlt der diplomatische (,harakter. Art. 296 ist 
da'her nicht anwendbar. Er schiitzt auch nicht das Personal einer 

1 Ein Staatsoberhaupt tritt inkognito auf. Dann muE der Tater wissen, daB 
es sieh um eine sale he Person handelt; GURNY: 67. 

2 GutzumRegierungsbegriffHoESSLY: 140f.,ferner GERLAND: 248; STAMPFLI 
JZ. 23, 259; GURNY: 69f. 

3 Zu BStR. Art. 43 HOESSLY: 224£f. 

4 Geschichtliches und Rechtsvergleichung HOESSLY: 204££. 

5 Vgl. BURCKHARDT: Bundesrecht, 4, Nr.2049: Fall des russischen Dele
gierten WOROWSKI, der nicht bei der schweizer. Regierung akkreditiert war. Dazu 
ferner: KRAFFT: Z. 37, Iff., 8ff. 
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Gesandtschaft und die Familienmitglieder des Gesandten. Sie sind nicht 
Vertreter des fremden Staates 1. 

2. Die Tat ist mit den Worten "offentlich beleidigt" (outrage 
public) bezeichnet. Alle drei Arten der Ehrverletzung: iible Nachrede, 
Verleumdung und Beschimpfung in allen Formen, wie sie in den Art. 173, 
174, 176 und 177 umschrieben sind (oben §§ 36-38), werden damit er
faBt 2 • 1m Verhaltnis zu diesen Bestimmungen ist der Art. 296 eine 
Sondernorm. 

Deutliche Unterschiede erg eben sich: Beleidigungen aus Art. 173 ff. 
sind nur auf Antrag strafbar. Der Art. 296 ist dagegen ein Ermach
tigungsdelikt; oben § 120 III. Aus Art. 296 ist femer richtig zu schlieBen, 
daB die Beleidigung sich gegen eine Ie bende Person, das derzeitige 
Staatsoberhaupt usw., richten muJP. Der Art. 175, iible Nachrede oder 
Verleumdung gegen einen Verstorbenen - aber auch z. B. gegen einen 
ehemaligen, nicht mehr im Amt stehenden diplomatischen Vertreter-, 
ist nicht auf den Tatbestand des Art. 296 zu iibertragen. In solchen 
Fallen liegt keine Staatsbeleidigung vor. Dem personlich in seiner Ehre 
Angegriffenen und eventuell den Angehorigen eines Verstorbenen 
(Art. 175) bleibt selbstverstandlich die Moglichkeit offen, die Art. 173ff 
anzurufen. - Bei anderen Fragen ergeben sich Zweifel. Es ist aber rich
tig, folgende Vorschriften aus den Art. 173ff. analog auch bei der 
Staatsbeleidigung zur Geltung zu bringen: die Bestimmung iiber die 
Zulassigkeit des Wahrheitsbeweises gemaB Art. 173 Ziff. 2, die Mog
lichkeit der Strafmilderung und eventuell der Strafbefreiung, wenn der 
Tater seine AuBerung vor dem Richter als unwahr zuriickzieht (Art. 173. 
Ziff. 3, Art. 174 Ziff. 3). Es stehen auch nicht geniigende Griinde ent
gegen, daB der Richter gemaB Art. 177 II und III Provokation und 
Retorsion nicht beriicksichtigt 4• 

1 ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 6, 90. Zu diesen Personenfragen HOESSLY: 
21Off., 280f.; THORMANN-V. OVERBECK: Art. 296, N.4. - Schon zu Art. 43 des 
BStR. bestand die Auffassung, daB Konsuln und Generalkonsuln nicht unter dem 
Schutz dieser Bestimmung standen; BURCKHARDT: Bundesrecht, 4, Nr. 2048 Ii. f. 

2 Bei Kritik politischer Ereignisse wurde Beschimpfung gerpaB Art. 42 des 
alten BStR. nicht angenommen; BURCKHARDT: Bundesreeht, 4, Nr. 2048 II. 
Absolut kann das freilieh nieht gelten. Die Entscheidung hat nach der Lage des 
Einzelfalls zu geschehen. 

3 Vg!. RABINOWICZ: 53. 
4 Uber Wahrheitsbeweis, Widerruf der Beleidigung und durch den Richter aus

zustellende Ehrenerklarung oben § 39, § 40 IV; iiber Provokation und Retorsion 
oben § 38 III 1 und 2. - Fur Zulassung des Wahrheitsbeweises THORMANN-V. OVER
BECK: Art. 296, N.9; GURNY: 61f. In der Gesetzesberatung wurde die Frage 
offen gelassen: StenBul!. NR. 1929, 790. Gegen die Beriicksichtigung einer Provo
kation GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 317; GURNY: 61 (Retorsion nicht zu 
beriicksichtigen). Gegen Berucksichtigung von Provokation und Retorsion auch 
RABINOWICZ: 136f. 
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N ur 0 ff en t 1 i c h e Beleidigungen sind nacb Art. 296 strafbar. Sie 
miissen in einer Weise erfolgen, daB wenigstens die Moglichkeit der Wahr
nehmung durch beliebig viele Personen bestand, auch wenn im Einzel
fall nur eine Person oder wenige Kenntnis erhielten1 . Das Moment der 
Offentlichkeit ist vor allem gegeben, wenn die Beleidigung durch das 
Mittel der Druckerpresse erfolgt. Das PreBstrafrecht (Art. 27) ist anzu
wenden 2. - Der Vorsatz des Taters muB darauf gehen, den fremden 
Staat in seiner Ehre zu treffen. Auf die Person, z. B. des Gesandten, 
braucht er es nicht besonders abgesehen zu haben. Sie kann ihm gleich
giiltig sein 3. 

3. Die Strafdrohung des Art. 296 lautet auf Gefangnis oder BuBe. 
Das ist der gleiche Ansatz wie beim Grundtatbestand der Verleumdung 
nach Art. 174 Ziff. 1 III. Anders als bei den gewohnlichen Ehrver
letzungen, bei denen die Verfolgungsverjahrung auf 2 Jahre angesetzt 
ist (Art. 178 I), verjahrt die Beleidigung eines fremden Staates in 1 Jahr 
(Art. 302 III). 

II. Der Art. 297, der Tatbestand: Beleidigung von Delegierten und 
Organen des VOlkerbundes ist wohl heute toter Buchstabe. DaB er, 
wenigstens in der vorliegenden Form, jemals zu neuem Leben erwachen 
wird, ist unwahrscheinlich. - Erst in der parlamentarischen Beratung 
ist die Bestimmung in das G. eingefiigt worden. Die Veranlassung dazu 
gab der Fall des ungarischen Staatsangehorigen JUSTH, der im Juni 1926 
im Volkerbundsgebaude in Genf den ungarischen Ministerprasidenten 
und Vertreter Ungarns beim Volkerbundsrat, Graf BETHLEN, tatlich 
miBhandelte. Die eidgeni:issischen Assisen verurteilten in Anwendung 
von Art. 42 und 43 des BStR. von 1853 mit der Annahme ,durch Art. 7 IV 
des auch von der Schweiz iibernommenen Volkerbundsvertrages sei 
auch den Vertretern zum Volkerbund der diplomatische f'harakter ver
liehen worden. BETHLEN sei iiberdies auch in seiner Eigenschaft als 

1 HOESSLY: 137f. Zum Begriff del' Offentlichen Begehung s. oben § 32 III 
und dort Zit., auch § 76 II 3 (offentliche Aufforderung zuVerbrechen nach Art. 259), 
ferner Entscheidungen MKG.3, Nr.57, 114, 137, 138 (offentliche Beschimpfung 
von Militarpersonen). Vgl. ferner BURCKHARDT: Bundesrecht, 4, Nr. 2048 I 
(Anonyme Schmahschriften an eine Behorde, eine fremde Gesandtschaft, konnen 
nicht als offentliche Beschimpfung betrachtet werden); siehe auch CLERC: 16 mit 
dem Hinweis auf die Umschreibung des Begriffs der offentlichen Begehung in Art. 266 
des italienischen StGB. 

2 Die oben § 120 III erwiihnte Notverordnung yom 4. August 1942, Art. 7 
Ziff. 1 schaltet jedoch bei den Delikten des 16. Titels des StGB., wenigstens voriiber
gehend, das Zeugnisverweigerungsrecht des Redakteurs, wie Art. 27 Ziff. 3 II es 
vorsieht, aus. Auch hier sind Uberlegungen del' Politik maBgebend. 

3 GURNY: III meint, der Vorsatz miisse sowohl auf Beleidigung des Staats
oberhauptes usw., als auch auf Beleidigung des fremden Staates gehen. Gewohn
lich wird beides zusammentreffen. Abel' notwendig ist es nicht. Unzutreffend auch 
CLERC: 15. 
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ungarischer Ministerprasident angegriffen worden 1. Das Urteil ist, min
destens in der Anwendung des Art. 43 BStR. - MiBhandlung eines bei 
der Eidgenossenschaft beglaubigten Reprasentanten einer fremden Re
gierung - von sehr zweifelhafter Richtigkeit. 

Der Art. 297 solIte mit Bezug auf Delegierte zum Volkerbund und 
auf bestimmte Organe des Bundes Lucken schlieBen 2. Als Personen, 
gegen die der beleidigende Angriff sich richtet nennt das G. die von 
einem Mitglied des Volkerbundes in die Volkerbundsversammlung oder 
in den Rat delegierten Vertreter, den Generalsekretar des Bundes und 
den Direktor des Internationalen Arbeitsamtes. Anders als nach 
Art. 296 solIte der Schutz ausschlieBlich diesen Einzelpersonen gelten, 
nicht - wenigstens nach dem Wortlaut des Art. 297 - dem KolIektiv 
Volkerbund 3. In den ubrigen Momenten: Offentliche Beleidigung, Straf
drohung, Verjiihrung (Art. 302 III) stimmt der Art. 297 mit Art. 296 
uberein. Die Erorterungen oben I 2 und 3 gelten entsprechend. Zu
sicherung des Gegenrechts durch die Regierung des fremden Staates 
kommt nur bei der Beleidigung eines Delegierten zum Volkerbund, nicht 
bei den in Art. 297 II genannten Volkerbundsorganen in Betracht 
(Art. 302 II). 

III. 1. Der Art. 298: Tatliche Angriffe auf fremde Hoheitszeichen 4 

ist eine ParalIelbestimmung zu Art. 270; oben § 108 III. Die Unter
schiede sind klar: Nach Art. 270 sind Schutzobjekt patriotische Gefiihle, 
um nicht von schweizerischen Hoheitsinteressen zu reden (oben § 108 III). 
Das vom Art. 298 betreute Schutzobjekt ist dagegen gleich wie beim 
Art. 296 das Interesse des eigenen Landes an der Wahrung guter oder 
wenigstens korrekter Beziehungen zu anderen Staaten. - Als Angriffs
objekte nennt Art. 298, gleich wie Art. 270, beispielsweise Wappen und 
Fahnen als Symbole von Hoheitszeichen (emblt~mes de souveraineM). 
Dagegen besteht zwischen den beiden Bestimmungen ein Unterschied 

1 Dazu BUROKHARDT: BundBsrecht, 4, Nr.2050: Urteil der Bundesassisen 
vom 25. Januar 1927 mit Bemerkungen dazu Z.40, 179ff., feruer STAMPFLI: 
JZ. 23, 257ff. und Z. 41, 327ff. 

2 StenBull. NR. 1929, 597f., 600 (Kritik del' Bestimmung); StR. 1931, 668. 
Ferner STAMPFLI: Z. 41, 327ff., 332; CLERO: 17ff. 

3 So auch CLERO: 17 (Schutz del' Organe des Vo1kerbundes, auch werm die 
Beleidigung das Privatleben del' betreffenden Personen beriihrt). 

4 Geschichtliches HOESSLY: 241 ff. Vgl. ferner ZUROHER: Erlauterungen, 
406f., wo in Art. 221 noch andel's als jetzt im G. nicht "Offentlich angebrachte 
Hoheitszeichen", sondern weitel'gehend "Offentliche Zeichen" genannt wurden. 
Darunter verstand ZURCHER auch von einem Verein herumgetragene Landes
flaggen, getragene Kokarden, Scharpen usw. Dazu Prot. II. ExpKom. 5, 323ff. 
6,96, woraus sich die gewollte Einschrankung gegeniiber dem Text des YE. ergibt.
Entscheidung von Fallen auf Grund des bisherigen Rechts BUROKHARDT: Bundes
recht, 1,Nr. 44; 4, Nr. 2046: vgl. auch KRONAUER: Prot. II. ExpKom. 5, 325f.: 
HOESSLY: 243, 251ff. (auch auslandische Falle); CLERO: 19f. 
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darin, daB in Art. 270 von einem durch eine Behorde angebrachten -
schweizerischen - Hoheitszeichen die Rede ist, wahrend Art. 298 auf 
"Hoheitszeichen eines fremden Staates, die von einer anerkannten Ver
tretung dieses Staates Offentlich angebracht sind", hinweist. Das ist 
enger, gibt auch weniger zu Auslegungsschwierigkeiten AnlaB als der 
Art. 270 (siehe oben § 108 III I). Art. 298 fordert die offentliche An
bringung eines solchen Zeichens - an einem Haus, in einem dem Publikum 
zuganglichen Raum, aber auch an Fahrzeugen fremder Staatsvertreter 1). 

Das Zeichen muB von einer anerkannten fremdstaatlichen Ver
tretung in der Schweiz angebracht sein, von einer Gesandtschaft, einem 
Konsulat 2. Das geht iiber den in Art. 296 verwendeten Begriff der 
diplomatischen Vertretung hinaus. Ob "Anerkennung" durch die 
Schweiz vorliegt, ist, wenn es sich nicht um eine Gesandtschaft oder ein 
Konsulat handelt, nicht immer leicht zu entscheiden. Weite Auslegung 
ist geboten. Auch das von einer fremdstaatlichen offiziellen Handels
kammer Offentlich angebrachte Zeichen kann z. B. Angriffsobjekt sein, 
nicht aber Fahne und andere Zeichen eines Auslandervereins oder einer 
Privatperson. 

2. Die Umschreibung der verletzenden Handlungen ist gleich wie 
in Art. 270 gehalten: bOswillige Wegnahme, Beschadigung, Veriibung 
beleidigender Handlungen; oben § 108 III 23. 

Bei der Priifung des zu beweisenden Vorsatzes ist, als Nuancierung, 
zu beriicksichtigen, daB der Tater mit Wissen und Willen nicht nur eine 
Sachbeschadigung veriiben, sondern seine MiBachtung des fremden 
Staates zum Ausdruck bringen wollte 4 . 

3. Die tatlichen Angriffe sind mit Gefangnis oder BuBe bedroht. Die 
Verfolgung setzt eine Ermachtigung des Bundesrates voraus, nicht aber 
die Zusicherung des Gegenrechts durch den fremden Staat (Art. 302 I 
und II). Fiir die Verfolgungsverjahrung gilt die 5jahrige Frist gemaB 
Art. 70 IV, nicht die einjahrige Frist, die fUr die Beleidigungstatbestande 
der Art. 296/297 vorgeschrieben ist (Art. 302 III). Der Unterschied ist 
sachlich nicht gerechtfertigt. 

4. Wie die Art. Iff. des BGes. vom 5. Juni 1931 zum Schutz offent
licher Wappen und anderer Offentlicher Zeichen (GesSlg.48, Iff.) die 
Verwendung schweizerischer Hoheitszeichen zu g esc h aft Ii c hen Zwek-

1 LANG: Prot. II. ExpKom. 5, 326: "offentlich" soll bedeuten kraft obrig
keitlicher Gewalt des fremden Staates angebracht und Offentlich sichtbar. Vgl. 
noch die YO. des Bundesrates vom 26. April 1940 betreffend auslandische Fahnen, 
Flaggen und andere Hoheitszeichen (GesSlg. 56, 405f.). 

2 Die an einem im Ausland angebrachten fremden Hoheitszeichen vertibte Tat 
ist nach dem schweizerischen G. nicht strafbar; anders die im Ausland an einem 
schweizerischen Zeichen begangene Tat; G. Art. 4 lund oben § 108 III 3. 

3 Uber die Taterhandlungen auch HOESSLY: 235f., 286; RABINOWICZ: I39f. 
4 Vgl. HOESSLY: 239f., 245f., 285f. 
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ken untersagen, schutzen die Art. 1Of. dieses Gesetzes auch das Ausland 
gegen MiBbrauch seiner Zeichen. In gewissen Fallen wird der Schutz von 
der Gewahrung des Gegenrechtes durch den fremden Staat abhangig 
gemacht (Art. 10). Auf diese Bestimmungen des Wappenschutzgesetzes, 
die in einer ganz anderen Richtung als die Art. 270 und 298 des StGB. 
gehen, kann hier nur hingedeutet werdenl ; vgl. auch oben § 108 III 4. 

§ 122. Verletzung fremder Gebietshoheit. 
Literatur. Angaben zu §§ 108 und 120. - SCHULER: Hochverratsahriliche 

Handlungengegcn befreundete Staaten, Berner Diss. (1909). -- STAMPFLI: Z. 45, Iff. 

I. Unter der zusammenfassenden Bezeichnung Verletzung fremder 
Gebietshoheit enthalt der Art. 299 2 verschiedene Tatbestande, die ihr 
Gegenstuck in den gegen das eigene Land gerichteten Staatsdelikten 
haben: 

Nach Art. 269 ist strafbar, wer in Verletzung des Volkerrechts auf 
schweizerisches Gebiet eindringt (oben § 108 I). Mit entsprechender 
Formulierung erfaBt Art. 299 Ziff. 1 II das Eindringen auf fremdes 
Staatsgebiet von der Schweiz aus. 

Art. 271 I bestraft die ohne Bewilligung auf sch weizerischem Ge
biet fUr einen fremden Staat vorgenommenen Handlungen, die einer 
(schweizerischen) Behorde oder einem (schweizerischen) Beamten zu
kommen. 1m II. Absatz wird das Vorschubleisten zu solchen Hand
lungen besonders hervorgehoben (oben § 108 II 2). Dem entspricht 
Art. 299 Ziff. 1 I mit dem Unterschied, daB generell auf die Verletzung 
der Gebietshoheit des fremden Staates hingewiesen und die unerlaubte 
Vornahme von Amtshandlungen auffremdem Staatsgebiet nur als Bei
spiel genannt wird. 

Weniger deutlich ist die Beziehung von Art. 299 Ziff. 2 - Versuch, 
vom schweizerischen Gebiet aus gewaltsam die staatliche Ordnung eines 
fremden Staates zu storen 3 - zu entsprechenden, gegen die Schweiz 
gerichteten Staatsdelikten; siehe unten III. 

Auch bei den im Art. 299 zusammengefaBten Tatbestanden steht im 
Vordergrund der den ganzen 16. Titel des G. beherrschende Gedanke: 
Wahrung des schweizerischen Interesses an gut en oder wenigstens 
korrekten Beziehungen zu anderen Staaten und - vorsorglich - Ver
hutung von Konflikten. Bei der politischen Bedeutung solcher Delikte 
ist wiederum ein zur Strafverfolgung ermachtigender Vorentscheid durch 
den Bundesrat (Art. 302 I) geboten. 

1 Entscheidungcn aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des Wappenschutzgesetzes 
BURCKHARDT: Bundesrecht, 1, Nr. 5 VI; 4, Nr. 2046 III. 

2 Entwicklung in den Vorentwiirfen SCHULER: 177ff., 185ff. 
3 Auffriihere kantonale Bestimmungen gegen gewaltsame Angriffe auf die Ord

nung auswartiger Staaten weist SCHULER: 140ff. hin. 
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Der Art. 299 tritt an die Stelle von Art. 41 des BStR. von 1853: Ver
letzung fremden Gebietes oder Veriibung einer anderen volkerrechts
widrig en Handlung. Die Vagheit dieser Bestimmung hat Schwierig
keiten bereitet. Sie ist selten angewendet worden 1. 

II. 1. Fiir den Tatbestand des yom schweizerischen Gebiet aus er
folgenden volkerrechtswidrigen Eindringens auf fremdes 
Staatsge biet (Art. 299 Ziff. 1 II) gelten entsprechend die Erorterungen 
oben § 108 II iiber das politisch-geographisch umgrenzte Staatsgebiet, 
iiber den Begriff der Volkerrechtsverletzung, iiber den Begriff und den 
V orsa tz des Eindringens 2. In der Verletzung fremder Ge bietshoheit kann 
auch eine Neutralitatsverletzung liegen. 

2. Beim TatbestandVerletzung fremder Ge bietshoheit, ins
besondere durch unerlaubte Vornahme von Amtshand
lungen auf fremdem Gebiet (Art. 299 Ziff. 1 I), ist wiederum auf 
die Erorterungen oben § 108 II zu verweisen. Die Unterschiede gegen
iiber Art. 271 I ergeben sich zunachst aus der Umkehr der Sachlage: 
Der Tater nimmt, ohne daB ihm durch Staatsvertrag, Gesetz oder be
sondere Bewilligung einer zustandigen auslandischen Behorde die Be
fugnis zusteht, eine Amtshandlung vor (vgl. oben § 108 II 1). Er handelt, 
ganz oder teilweise, auf fremdem Staatsgebiet, wird aber, da die 
korrekten Beziehungen zum Ausland gewahrt werden sollen, yom 
schweizerischen Richter zur Rechenschaft gezogen 3. 

In Art. 271 I ist die Rede von "Handlungen, die einer Behorde oder 
einem Beamten zukommen". Art. 299 Ziff. 1 I spricht klirzer von "Amts
handlungen". Eine Differenz solI darin nicht gesehen werden. Beide 
Fassungen bedeuten, unter Beriicksichtigung der umgekehrten Sach
lage, Gleiches (oben § 108 II 1). Gesetzgebungstechnisch ware die ent-

1 RABINOWIOZ (Lit. zu § 120): 57ff., 96ff. (Anwendungsfalle). Falle, in denen 
die Anwendung des Art. 41 BStR. erfolgte oder erortert wurde auch bei BURCK· 
HARDT: Bundesrecht, 4, Nr. 2046 I und II (Beschadigen fremder Fahnen). Ferner 
STAMPFLI: Z.45, 1, 4ff. (Fall Bassanesi: Verletzung italienischen Staatsgebietes 
in Luftraum von der Schweiz aus). Dazu das Urteil des Bundesstrafgerichts vom 
22. November 1930 (Z.45, 80ff. und BE. 56 I, 413ff.): Verurteilung nur wegen 
\Viderhandlung gegen die schweizer. Luftverkehrsordnung vom 27. Januar 1920 
(GesSlg.36, 17lff.). Zur Geschichte und Tragweite des Art. 41 SCHULER: 145ff., 
15lff. (kritische Erorterung des Art. 41; die Formel "Veriibung einer volkerrechts· 
widrigen Handlung" ein ganz unbefriedigendes Blankettgesetz). - Der VE. 1908 
Art. 222 enthielt nur den Tatbestand: dem Volkerrecht zuwiderlaufende Verletzung 
des Gebietes eines befreundeten Staates. Weiterentwicklung Prot. II. ExpKom. 5, 
332ff. 

2 V gl. auch Prot. II. ExpKom. 5,332 ff. ; RABINOWIcz: 46ff., 126ff.; CLERC: 20f. 
3 In Art. 4, der auf die dem schweizer. Recht unterworfenen Auslandstaten 

hinweist, wird Art. 299 Ziff. 1 I nicht genannt. Die Geltung des schweizer. G. 
ergibt sich aber direkt aus dem Art. 299. Die Beriicksichtigung einer wegen der 
Tat im Ausland erfolgten Strafverbiillung durch den schweizer. Richter mull auch 
hier gelten. Art. 4 II ist analog anzuwenden. 
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sprechend gleiche Fassung in beiden Bestimmungen wiinschenswert 
gewesen. 

Art. 271 II geht darin weiter als Art. 299 Ziff. 1 I, daB auch jede Vor
schubleistung (oben § 108 II 2) unter der voUen Strafdrohung steht. Bei 
Art. 299 gelten dagegen nur die Teilnahmebestimmungen. 

DaB Art. 299 Ziff. 1 r neben dem Beispiel der "unerlaubten Amts
handlungen" noch generell die Verletzung fremder Gebietshoheit nennt, 
ist ein Dberbleibsel fruherer gesetzgeberischer Vagheit. Die Praxis wird 
damit nicht viel anfangen k6nnen, namentlich weil in Art. 299 Ziff. 1 II 
das v6lkerrechtswidrige Eindringen auf fremdes Staatsgebiet noch be
sonders erfaBt wird. 

3. Tater der beiden in Art. 299 Ziff. 1 umschriebenen Delikte kann 
ein Schweizer oder ein Auslander sein. DaB insbesondere die auf fremdem 
Staatsgebiet unerlaubt vorgenommenen "Amtshandlungen" von einem 
schweizerischen Beamten ausgehen, ist nicht erforderlich. Jedermann 
kann die Tat begehen. - Die Strafdrohung lautet, weniger schwer als in 
den Art. 269 und 271, auf Gefangnis oder BuBe. 

III. In dem mit Gefangnis bedrohten Tatbestand aus Art. 299 
Ziff. 2, dem Versuch, von der Schweiz aus mit Gewalt eine 
fremdstaatliche Ordnung zu st6ren, muB eine hochverraterische 
Handlung gegen einen fremden Staat gesehen werden. Die Fassung ist 
aUerdings reichlich unbestimmt. Klar ist das deutsche StGB., das im 
wohl entsprechenden § 102 ausdrucklich auf die in den §§ 80-84 be
zei"chneten hochverraterischen Handlungen hinweist 1. Fur das schweize
rische G. muB das Ergebnis aus der Vergleichung von Art. 299 Ziff. 2 
mit dem Art. 265 gewonnen werden: 

Beide Bestimmungen setzen ein gewaltsames Vorgehen des Taters 
voraus (oben § 103 IV). EszieltnachArt. 265 auf eine der drei kasuistisch 
umschriebenen Falle, den Verfassungs-, den Behorden- und den Gebiets
hochverrat, ab, auf den Umsturz, die Beseitigung der bestehenden 
staatlichen Ordnung (oben § 103 III). Dem gegenuber haben die Worte 
in Art. 299 Ziff. 2: St6rung der staatlichen Ordnung eines fremden 
Staates einen matten Klang. Aber trotz der Mehrdeutigkeit - im w6rt
lichen Sinne verstanden - erscheint es ausgeschlossen, daB jedes, viel
leicht geringfiigige Unternehmen gegen eine fremdstaatliche Ordnung 
yom Art. 299 erfaBt werden solI. Nur schwere, eben hochverraterische 
Angriffe sollen getroffen werden 2. Alles andere ware unerwiinschte und, 
auch im Verhaltnis zum fremden Staat, eine nieht notwendige Dber-

1 Dazu z. B. BINDING: Lb. 2 II, 497ff. 
2 Schon GRETENER: Prot. 1. ExpKom. 2, 256f. regte eine Bestimmung tiber 

"hochverraterische Handlungen gegen befreundete Staaten" an. Zur Frage aus
fiihrlich SOIfULER, namentlich 48ff., 180ff. Ferner Prot. II. ExpKom. 5, 332ff., wo 
bereits die Unbestimmtheit der schweizerischen Bestimmung kritisiert wurde. 
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spannung. Beachtlich sind auch die welschen Texte: troubler l'ordre 
politiques, perturbare l'ordine politico. 

Halt man sich an eine einschrankende Auffassung, so bleibt es, trotz 
der Anlehnung an die Hochverratstatbestande des Art. 265, immer noch 
schwierig, die Tragweite von Art. 299 Ziff. 2 zu bestimmen: Ein Unter
schied liegt zunachst darin, daB nach Art. 265 jede Handlung, die auf 
den Umsturz "gerichtet" ist-, den Tatbestand erfiillt (dazu oben § 103 V). 
Art. 299 Ziff.2 ist, wenigstens theoretisch, enger. Er fordert den Ver
such einer Starung, wobei sich aIle Schwierigkeiten zeigen, die einer 
scharfen Umgrenzung des Versuchsbegriffs entgegenstehen. Man hat 
als Beispiele die Organisation von Freischaren zur Unterstiitzung eines 
Umsturzes in einem fremden Land, ferner Waffenansammlungen genannt. 
Auch der im Inland erfolgende Aufruf zu einem gewaltsamen Umsturz 
im Ausland kann den Tatbestand erfiillen. Aber in jedem Fall muB 
aus dem Verhalten des oder der Tater das Ziel: Forderung eines aus
landischen Umsturzes deutlich erkennbar sein. In einer bl08en, wenn 
auch noch so scharfen Kritik auslandischer staatlicher Verhaltnisse liegt 
das noch nicht!. 

Die Tat muB vom schweizerischen Gebiet ausgehen und, mindestens 
die auslandische Ordnung gefahrdend, in den fremden Staat hiniiber
wirken. Art. 299 Ziff. 2 trifft nicht mehr eine im fremden Staat sich fort
setzende Tatigkeit. Gegen die auf seinem Gebiet begangene Tat wird 
sich das Ausland selbst zu wehren wissen. 

§ 123. Neutralitatsverletzungen. 
Literatur, Angaben zu §§ 107 und 120. - PFENNINGER: Z. f. schweizer. Recht, 

N. F. 37, 134ff. - SCHLATTER: Der unerlaubte Nachriohtendienst im schweizer. 
Recht, Berner Diss. (1931). - HAFTER: Z. 27, 242ff. - THILO: Angaben zu § 107 
und neuer Journ. des Tribunaux, 1942, 386ff. - ZELLWEGER: Z. 55, 6lff. 

1. Schon bei den Tatbestanden der Beleidigung eines fremden Staates 
(Art. 296), der tatlichen Angriffe auf fremde Hoheitszeichen (Art. 298) 
und der Verletzung fremder Gebietshoheit (Art. 299) kann der Gedanke, 
die schweizerische Neutralitat zu wahren, im einzelnen Fall seine 
Rolle spielen 2. Dem Neutralitatsschutz dient auch die mit dem Art. 298 
in einem inneren Zusammenhang stehende YO. des Bunclesrates vom 
26. April 1940 betreffend auslanclische Fahnen, Flaggen uncl andere 
Hoheitszeichen (GesSlg.56, 405 f.). Auf clie Wahrung cler Neutralitat 

1 Zu diesen Fragen, auBer den Angaben oben § 103 V, SCHULER: 157; HUBER: 
Prot. II. ExpKom. 5, 335 (nooh nicht "Konspiration gegen eine fremde Regierung"; 
Hinweis auf das Asylrecht); vgl. auch CLERC: 20f. - Nicht anwendbar ist der Tat
bestand des Art. 275: Rechtswidrige Vereinigung. In Art. 275 wird wohl der 
Art. 265, nicht aber Art. 299 Ziff. 2 zitiert. 

2 So auch RABINOWICZ (Lit. zu § 120): 150. 
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weisen ferner die Art. 59 und 65 der YO. vom 9. April 1941 tiber die 
Seeschiffahrt unter der Schweizerflagge (GesSlg. 57, 353ff.) hinl. 

In diesen Verordnungsbestimmungen mag man zeitbedingtes, voriiber
gehendes Notrecht sehen. Es ist anders mit den Art. 300 und 301 des G. 
und den entsprechenden Art. 92 und 93 des MilStG. Sie haben bleiben
den (;harakter. 

Der Neutralitatsbegriff ist hier nicht im einzelnen zu erortern. Er 
hat zum Inhalt das Sich-Nicht-Beteiligen an einem zwischen anderen 
Staaten ausgebrochenen Krieg. Dauernde Neutralitat (neutralite 
perpetueHe) ist der von der Schweiz freigewahlte Staatsgrundsatz, der 
durch den Wiener KongreB von 1814 und durch die Pariser Konferenz 
von 1815 anerkannt und spater erneut und ausdehnend bestatigt wurde 2. 

Beim Ausbruch eines Krieges zwischen anderen Staaten hat jedoch die 
Schweiz keine weitergehenden Pflichten als die nur sog. gelegentlichen 
Neutralen. MaBgebend ist vor aHem das Haager-Abkommen vom 18. Ok
tober 1907 betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Machte 
und Personen im Falle eines Landkrieges 3 . - In Zeiten auslandischer 
Kriege gibt der Bundesrat den schweizerischen Neutralitatswillen und 
die Grundsatze fUr die Handhabung der Neutralitat kund 4. Das ge
schah zu Beginn des erst en Weltkrieges durch die YO. vom 4. August 
1914 (GesSlg.30, 353ff.). 1m neuen Weltkrieg erging am 30. August 

1 Art. 59. "Wer an Bard eines schweizerischen Seeschiffes, vorsatzlich oder fahr
'lassig, den NeutralitatspfIichten zuwiderhandelt, ... Diese Bestimmung findet auf 
alle an Bard des Schiffes befindlichen Personen Anwendung, gleichgiiltig ob sie zur 
Besatzung gehoren oder nicht." Art. 65: Die schweizerischen Seeschitfe gelten als 
schweizerisches Gebiet im Sinne des Neutralitatsrechtes. - Auch bei Art. 94 des 
MilStG. (Fremder Militardienst) spielt der Neutralitatsschutz mit: so StenBull., 
StR. 1921, 456: dazu Entscheidungen MKG. 3, Nr. 10, 24, 29, 34, Erw. C; ZELL
WEGER: Z. 55, 80f. - Vgl. auch das BGes. vom 24. Juni 1904 betreffend die -aber 
wachung der Einfiihrung und der Verwendung von Brieftauben (GesSlg. 20, 146ff.), 
insbesondere Art. 3. 

2 Aus der neueren Literatur FLEINER: Bundesstaatsrecht, 708ff. und dort 
zit.; BURCKHARDT: Bundesrecht, insbesondere 1, Nr. 33ff.; HUBER in der Fest
gabe der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultat Ziirich zum schweizer. 
Juristentag 1908, 201ff.; BRUNNER: -aber die rechtliche Natur der schweizer. 
Neutralitat, Ziircher Diss. (1918; namentlich die geschichtliche Entwicklung); 
MONA: Schweiz. Neutralitat und Landesverteidigung, Berner Diss. (1936): SCHIND
LER: Neutralitat und Presse, Neue Schweizer Rundschau (1939, Januarheft); vgl. 
auch FRANK: -aber Neutralitatsgesetze (1921); SCHLATTER: 45ff.: ZELLWEGER: 
Z. 55, 6lff. 

3 Staatsvertrage iiber Landkrieg und Neutralitat, Ausgabe des Bundesrates 
(1939), 53ff.: Art.2-! umschreiben neutralitatswidrige Handlungen, Art. 5 ver
pflichtet die neutrale Macht zur Bestrafung von auf ihrem Gebiete veriibten 
neutralitatswidrigen Handlungen. Dazu ZELLWEGER: Z. 55, 68ff. 

4 Dazu auch HUBER (Lit. zu § 120): Gutachten, 49f. (von Fall zu Fall erlassene 
bundesratliehe Anordnungen: so schon in den Jahren 1859, 1866, 187011871): 
SCHULER (Lit. zu § 122): 160f. 
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1939 der grundlegende BundesbeschluB tiber MaBnahmen zum Schutze 
des Landes und zur Aufrechterhaltung der Neutralitat (GesSlg. 55, 769f.). 
Am 31. August 1942 erfolgte eine Neutralitatserklarung des Bundes
rates (GesSlg. 55,809) und am 2. September 1942 trat die schon vorher 
vorbereitete YO. yom 14. April 1939 tiber die Handhabung der Neutrali
tat in Kraft (eodem, 81Off.)1. 

Die zur Wahrung der Neutralitat zu erlassenden Verbote betreffen 
sehr verschiedene Handlungen und Unterlassungen von unterschied
licher Gefahrlichkeit und· Strafwiirdigkeit. Die Neutralitatspflichten 
werden sich auch verschieden gestalten je nach dem Schauplatz milita
rischer Operationen und je nachdem Nachbarstaaten oder an die Schweiz 
nicht angrenzende Staaten sich im Krieg befinden 2• Die Regelung durch 
Notverordnungen nach den Gegebenheiten des Einzelfalls ist daher ge
boten. In das Kodifikationsstrafrecht sind richtigerweise nur Bestim
mungen tiber Delikte aufzunehmen, die in jedem Fall eines auslandischen 
Krieges oder wenigstens im Zusammenhang mit militarischen Belangen 3 

ihre Bedeutung erlangen ki:innen. 
Von diesem Standpunkt aus ist es zu verstehen, daB in das Straf

gesetz nur die beiden Tatbestande: Feindseligkeiten und militarischer 
Nachrichtendienst gegen fremde Staaten eingefUgt wurden. 

II. Gleichlautend bestimmen Art. 300 des btirgerlichen StGB. und 
Art. 92 des MilStG. tiber Feindseligkeiten gegen einen Kriegfiihrenden 
oder fremde Truppen 4. Die Aufnahme der Bestimmung in beide Gesetze 
war deshalb notwendig, weil zu Zeiten, da die Schweiz im vollen Frieden 
lebt, auf Zivilpersonen der Art. 300 des StGB. anzuwenden ist. Nach 
Art. 302 list fiir die Verfolgung eine Ermachtigung des Bundesrates er
forderlich (oben § 120 III). Fiir die Beurteilung sind die Bundesassisen 
zustandig (G. Art. 341 lit. c). Sobald in der Schweiz Aktivdienst be
steht, kommen jedoch auch fiir Zivilpersonen der Art. 92 des MilStG. 
und die militarische Gerichtsbarkeit zur Geltung (MilStG. Art. 3 Ziff. 1 V 
und Art. 218 I). Eine bundesratliche Ermachtigung zur Verfolgung ist 
hier nicht gefordert. 

1. Unter Strafe stehen nach Art. 300 I und Art. 92 I MilStG. das 
vom neutralen Gebiet der Schweiz aus erfolgende Unternehmen und die 
Untersttitzung von Feindseligkeiten gegen einen Kriegfiihrenden. Das 
ist der schwerste Fall einer Neutralitatsverletzung. Die Tragweite des 
Begriffes Unternehmen von Feinclseligkeiten ist schwer zu be-

1 Uber das Strafrecht der Neutralitatsverordnung ZELLWERGER: Z.55, 78ff. 
Z HUBER: Gutachten,49f. 
3 Gut ZELLWERGER: Z.55, 67f. (ein crschopfendes Dauerneutralitatsgesctz 

kaum moglich und nicht geboten). 
4 Prot. II. ExpKom. 5, 338ff.; 6, 99ff.; HUBER: a. a. O. 5lf.; HAFTER: VE. 

MilStG.98; StenBull. StR. 1921, 455; NR. 1925, 426f.; vgl. auch ZELLWERGER: 
Z. 55, 73ff. 
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stimmen. Art. 4 des Landkriegsabkommens von 1907 verbietet, zu
gunsten eines Kriegfiihrenden ein Korps von Kombattanten zu bilden 
odeI' Werbestellen zu erOffnen. 1m Interesse del' strengen schweizerischen 
Neutralitatsauffassung solI denn auch die Bildung einer Freisphar und 
die Eroffnung eines Werbebureaus in del' Schweiz mitdem festgestellten 
Ziel, sich gegen einen fremden Kriegfiihrenden zu wenden, in den Krieg 
gegen ihn einzutreten, von Art. 300 I und Art. 92 I MilStG. erfaBt wer
den. W ollte man abwarten, bis die Freischar - odeI' auch ein einzelner 
Kriegslustiger - den Kriegsschauplatz erreicht und die Feindselig
keiten aufgenommen hat, so ware mindestens zweifelhaft, ob das Tat
bestandsmoment "vom neutralen Gebiet del' Schweiz aus" unternom
mene Feindseligkeiten noch als erfilllt betrachtet werden konnte 1 . 

Wie weit reicht abel' del' Ausdruck Feindseligkeiten? Vom 
Standpunkt des Staates aus, gegen den del' Tater sich wendet, konnte 
man zu del' Auffassung kommen, daB jede die andere kriegsfiihrende 
Partei beglinstigende Aktion den Begriff zu erfilllen vermochte. Eine 
so weitgehende Auslegung ist abel', namentlich auch im Hinblick auf die 
hohe Strafdrohung des Art. 300 - Zuchthaus odeI' Gefangnis 2 -, nicht 
gerechtfertigt. Die Beschrankung des Begriffs Feindseligkeiten auf 
kriegerische Akte ist notwendig. Weniger schwer wiegende Aktionen: 
Beglinstigung durch Nachrichten; Zufuhr von Material usw. fallen nicht 
unter den Art. 300 3 • Fiir sie konnen del' Vergehenstatbestand aus 
Art. 301 (unten III) und die zahlreichen Vorschriften del' Neutralitats
verordnung vom 14. April 1939, solange sie gilt, zur Anwendung kommen. 

Wahrend sich eine enge Auslegung des Begriffes Feindseligkeiten 
(actes d'hostilite) aufdrangt, geht das G. andererseits darin weit, daB es 

1 Ganz klar war del' Antrag HUBER: Gutachten (Lit. zu § 120), 53 und Prot. 
II. ExpKom. 5, 338: "WeI' das neutrale Gebiet del' Schweiz zum Ausgangspunkt 
odeI' Stiitzpunkt feindseliger U nternehmungen gegen einen Kriegfiihrenden macht. " 

2 VO. des Bundesrates vom 28. Mai 1940 betreffend Abanderung und Er
ganzung des MilStG., Art. 6 Ziff. 2 lit. b: auch lebenslange Zuchthausstrafe mog
lich. Die Bestimmung ist Notrecht. 

3 HUBER: a. a. O. 51. BOLLI: StenBull. StR. 1921, 455 nannte auEer der 
Formation von ]reikorps und del' Eroffnung von Werbestellen noch die Duldung 
funkentelegraphischer Anstalten, die nm einem Kriegfiihrenden dienen, ferner das 
Passierenlassen von Truppen, Munitions- und Verpflegungskolonnen. Schon bci 
diesen lctzteren Beispielen ist hochst zweifelhaft, ob sie unter den Art. 300 fallen; 
vgl. dazu Art. 2-4 der Neutralitatsverordnung vom 14. April 1939. - 1m NR. 
wurde bei der Beratung des MilStG. ein Minderheitsantrag: "Wer von del' Schweiz 
aus einen Kriegfiihrenden durch Herstellung odeI' Lieferung von Munition, Waffen 
odeI' anderen Kriegsgeraten unterstiitzt" abgelehnt; StenBull. NR. 1925, 426f. Zu 
unbestimmt CLERC (Lit. zu § 120): 22; THORMANN-V. OVERBECK: Art. 300, N. 2 
sagen nui' "Feindseligkeiten, d. h. VOl' allem Kampfhandlungen". Vgl. namentlich 
noch die Umgrenzungen des Begriffs in Art.22ff. del' Anlage zum Landkriegs
abkommen von 1907. Eine restlose Erklarung des im Strafgesetz vcrwendeten 
Begriffs del' Feindseligkeiten kann darin jedoch nicht gesehen werden. 
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jedes feindselige Unternehmen und schon jede dazu geleistete Unter
stiitzung als vollendetes Delikt betrachtet. Unterstiitzung ist Beihilfe, 
auch mit dem z. B. in Art. 301 verwendeten Ausdruck der Vorschub
leistung verwandt. Die Bestimmungen iiber die Beihilfe und auch iiber 
die Anstiftung brauchen nicht herangezogen zu werden. Sie gehen in 
Art. 300 I auf. Beim Versuch eines Unternehmens oder einer Unter
stiitzung kommen dagegen die Art. 21-23 zur Geltung. 

Anders als in Art. 299 Ziff. 2 - WQrtlaut: vom Gebiete der Schweiz 
aus - bestimmt Art. 300 I: vom neutralen Gebiet der Schweiz aus. 
Damit wird besonders betont, daB eine Neutralitatsverletzung getroffen 
werden solF. 

Die Aktion muB gegen einen Kriegfiihrenden2 gerichtet sein. 
Wann ein Staat sich im Kriege befindet, mag sich theoretisch nach dem 
Haager Abkommen yom 18. Oktober 1907 iiber den Beginn der Feind
seligkeiten bestimmen (Kriegserklarung). Aber dariiber hat sich die 
moderne Kriegspraxis mehrfach hinweggesetzt. Ein Krieg, der in Ver
letzung des Art. 1 des Abkommens erOffnet wird, gilt trotzdem als 
Krieg 3. - DaB einem Tater aus Art. 300 I der Vorsatz - Wissen und 
Willen - nachgewiesen werden muB, daB sich seine Feindseligkeiten 
gegen einen Kriegfiihrenden richten, ist klar. 

Tater kann Jedermann, Inlander wie Auslander sein. Angehorige 
einer kriegfiihrenden Truppe, die in die Schweiz iibergetreten sind und 
infolgedessen interniert wurden und ebenso internierte Zivilpersonen, die 
von der Schweiz aus Feindseligkeiten gegen ihren Landesfeind auf
nehmen oder es versuchen, stehen nicht unter Art. 300, sondern unter 
Art. 92 des MilStG. (Art. 3 Ziff. 2). 

2. Nach Absatz II des Art. 300 und des Art. 92 MilStG. ist ferner 
das Unternehmen von Feindseligkeiten gegen in die Schweiz zu
gelassene fremde Truppen strafbar. Die Lage ist hier sehr ver
schieden von den Sachverhalten, die der Abs. I erfaBt. Fremde, in der 
Schweiz zugelassene Truppen sind fremde, in der Schweiz internierte 
Truppen, aber auch andere fremde Truppen, die sich mit Zustimmung 
der schweizerischen Regierung im Lande befinden. DaB diese Truppen 
in allen Fallen einer kriegfiihrenden Macht angehoren miissen, ja daB 
iiberhaupt Kriegszeiten vorausgesetzt werden, sagt die Bestimmung 
nicht. Unklar bleibt nach dem Text, ob auch einzelne Personen, die 
einer fremden Truppe angehoren, diesen besonderen Schutz empfangen 

1 Dazu fernel' HUBER: Prot. II. ExpKom. 6, 100: "neutrales Gebiet der 
Schweiz" das Gebiet del' Schweiz in Kriegszeiten, so lange sie neutral ist. \Viirde 
Savoyen von del' Schweiz okkupiel't, so ware auch dieses Gebiet inbegl'iffen. 

2 Zum Begriff: Kriegfuhl'ende vgl. Anlage zum Haager Abkommeri von 1907 
betreffend Gesetze und Gebrauche des Landkrieges (Ausgabe des Bundesrates von 
1939: Staatsvertl'age), Art. 1-3. 

3 So wohl auch CLERC: 23. 
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sollen 1. Je nachdem man das bejaht oder verneint, gewinnt der Aus
druck "Feindseligkeiten" einen weiteren oder einen engeren Sinn. Rich
tig erscheint auch hier die einschrankende Auslegung, nach der die 
Aktion einen kriegerischen Akt gegen die fremde, in die Schweiz zu
gelassene Truppe darstellen muB. Die strafrechtliche Erfassung solcher 
Handlungen kann sich, je nach der Sachlage, verschieden auswirken: 
Die Schweiz schutzt ihre Neutralitat, wenn die in die Schweiz zuge
lassenen fremden Truppen einer kriegfuhrenden Macht angehoren. In 
jedem Fall aber solI die Bestimmung nach Art. 300 II das Land davor zu 
sichern versuchen, daB durch solche "Feindseligkeiten" die Schweiz 
selbst in Kriegsgefahr gerat oder gar als kriegfUhrend betrachtet wird 2. 

Ort der Tat der durch Art. 300 II erfaBten Feindseligkeiten ist die 
Schweiz. Ausgeschlossen ist es nicht, daB solche Feindseligkeiten vom 
Ausland her unternommen werden. Art. 4 des G. nennt aber bei den 
im Ausland verubten, dem schweizerischen Recht unterworfenen Delikten 
den Art. 300 nicht. 1m Einzelfall wird zu prUfen sein, ob ein vom Aus
land ausgehendes Unternehmen von "Feindseligkeiten" in der Schweiz 
bereits wirksam geworden ist, ob ein Erfolg eingetreten ist (G. Art. 7). -
Verwunderlich ist, daB im II. Absatz des Art. 300 und des Art. 92 des 
MilStG., anders als in Abs. I, nur das Unternehmen von Feindseligkeiten, 
nichtauchderen Unterstutzung genanntwird. Jedermannkann Tatersein. 

III. Das zweite typische Neutralitatsdelikt, der militarische Nach
richtendienst gegen fremde Staaten, wird wiederum im bfugerlichen StGB. 
(Art. 301) und im MilStG. (Art. 93) ubereinstimmend umschrieben 3. 

Nur in der Strafdrohung ergibt sich dadurch ein Unterschied, daB neben 
den Grundstrafen - Gefangnis oder BuBe - in Art. 93 Ziff.2 des 
MiIStG. ffu schwere Faile auch noch die Zuchthausstrafe vorgesehen wird. 

Nach Art. 4 Ziff. 2 II solI das militarische Recht bei dem haufig als 
internationale Spionage bezeichneten Delikt nur in Kriegszeiten 
ffu Zivilpersonen zur Geltung kommen, wahrend zu anderen Zeiten auf 
sie der Art. 301 des burgerlichen StGB. und die bfugerliche Gerichts
barkeit - nach Art. 340 Ziff. 1 und Art. 342 das Bundesstrafgericht mit 
der Moglichkeit der Delegation an die kantonalen Behorden - An-

I So HUBER: Gutachten, 51 (z. B. Parlamentare und deren Beg1eiter), auch 
RABINOWICZ: 130 (sinngemaBe Aus1egung). Zum Parlamentarbegriff und seinem 
Anspruch auf Unver1etzlichkeit Anlage zum Landkriegsabkommen von 1907, 
Art. 32. Vgl. ferner Art. 114 des Mi1StG.: Vergehen gegen einen feind1ichen Par1a
mentar oder einen seiner Beg1eiter. Der Tatbestand nennt MiBhand1ung, Be
schimpfung, grund10se Zuruckha1tung. Gegebenenfalls geht diese Bestimmung 
sicher dem Art. 300 des G. und dem Art. 92 des MilStG. vor. 

2 HUBER: a. a. O. 51 i. f. CLERC: 22 sagt von Art. 300 II nur 1eichthin: "c'est 
1a une des obligations classiques du neutre, qui se passe de commentaires." ( ?) 

3 Materia1ien: Prot. II. ExpKom. 5,97, 340£f.; 6, 96ff. (zunachst Ab1ehnung 
einer solchen Bestimmung); 8, 305£.; HAJl'TER: VE. MilStG.94, 98; StenBull. 
StR. 1921,456 (zum MilStG.); vgl. auch SCHLATTER:40ff. ; ZELLWEGER:Z. 55, 76ff. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 50 
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wendung finden. Die VO. des Bundesrates vom 4. August 1942 uber 
Straf- und Verfahrensbestimmungen zum Schutze der Landesvertei
digung und der Sicherheit der Eidgenossenschaft (GesSlg. 58, 74Hf.) hat 
jedoch "fill die Dauer des gegenwartigen Aktivdienstes" aile Faile der 
Militargerichtsbarkeit zugeteilt und die Strafdrohungen des Art. 93 des. 
MilStG. fur anwendbar erklart. Damit ist, solange diese VO. in Kraft 
bleibt, Art. 301 des G. praktisch ausgeschaltet. 

Die Bestimmungen zur Bekampfung des Nachrichtendienstes gegen 
fremde Staaten haben ihre beachtliche Geschichte. Schon im ersten 
Weltkrieg bestimmte Art. 5 der VO. des Bundesrates vom 6. August 1914 
betreffend Strafbestiminungen fill den Kriegszustand (GesSlg. 30, 370ff.) : 
"Wer auf schweizerischem Gebiete Nachrichtendienst zugunsten einer 
fremden Macht betreibt, wird ... bestraft" und - bemerkenswert -
in Abs. II: "Die Korrespondenz und das Material (Brieftauben, Flug
zeug, Motorwagen usw.) werden eingezogen 1." 

Der dringliche BundesbeschluB vom 21. Juni 1935 betreffend den 
Schutz der Sicherheit der Eidgenossenschaft (GesSlg.51, 482 ff.) , das 
sog. Spitzelgesetz, hat in Art. 3 nicht nur den militarischen Nach
richtendienst im Interesse des Auslands gegen die Schweiz, sondern auch 
solche Dienste im Interesse des Auslandes gegen einen anderen fremden 
Staat erfaBt (oben § lO7 III 3)2. SchlieBlich ist man zu der klaren Lo
sung gekommen: Bei den Staatsdelikten wird der militarische Nach
richtendienst fUr einen fremden Staat zum Nachteil der Schweiz erfaBt 
(G. Art. 274 und dazu oben § 107 III). Als N eutralitatsverletzung 3c 

wird dagegen der militarische Nachrichtendienst fUr einen fremden Staat 
zum Nachteil eines anderen fremden Staates behandelt (G. Art. 301 und 
MilStG. Art. 93). 

Zu den Erorterungen uber die Nachrichtendienst-Tatbestande, die 
oben § 107 gegeben sind, ergeben sich fill den sog. internationalen 
militarischen Nachrichtendienst noch folgende Erganzungen: 

1. Die militarischen Nachrichten mussen sich auf Tatsachen be
ziehen, die fill die Entscheidung uber militarpolitische MaBnahmen des 
fremden Staates bestimmend oder mitbestimmend sein konnen. Es muB. 

1 ZuArt. 5 der VO. von 1914 RAFTER: Z. 27, 242ff. (Schutz der schweizerischen 
Neutralitat, nicht das fremde militarische G3heimnis als das zu schiitzende Rechts
gut); PFENNINGER: Z. f. schweiz. Recht, N. F. 37, 134ff.: Schutzobjekt: unsere 
durch den Neutralitatszustand besonders empfindlichen Beziehungen zu den Krieg
fiihrenden; Angriffsobjekt die fremdstaatliche militarische Geheimsphare (151ff.); 
Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des MKG. und des Bundesgerichtes
(153ff.); THILO: JZ. 14, 185ff., 203ff. (Rechtsprechung des Bundesgerichtes; reiche 
Kasuistik); SCHLATTER: 41ff., 47ff.; MAHLER: (Lit. zu § 105): ll7ff.; RABINOWICZ. 
(Lit. zu § 120): 74ff. 

2 Zu Art. 3 d3S Spitz31gesetzes (internationaler militarischer Nachrichtendienst} 
BE. 61 I, Nr. 63; Ziircher Bl. 37, Nr. 168. 

3 Vgl. SCHLATTER: 50f. (Entscheidungen zur VO. von 1914). 
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sich zudem um Tatsachen handeln, zu deren Beschaffung es besonderer 
Vorkehren, eines Nachrichtendienstes bedarfl. 

2. Die dem Tater zuzurechnenden Handlungen werden in den 
Art. 272, 274, 301 des G. und in Art. 93 des MilStG. in gleicher Weise 
umschrieben: Nachrichtendienst betreiben, einrichten, fill solche Dienste 
anwerben oder ihnen Vorschub leisten; dazu oben§ 107 II 1 und III 12. 

3. Der internationale Nachrichtendienst wird, anders als nach dem 
TatbestanddesArt. 274,nurerfaBt, wenner im Gebiete der Schweiz 
erfolgt. Was au swarts geschieht, beriihrt die schweizerischen Gerichte 
immerhin insofern, als im Ausland veriibte "Zusammenhangshand
lung en" , wenn sie festgestellt werden konnen, unter Umstanden beriick
sichtigt werden miissen 3. 

4. Zu fiihren ist der zweifache Beweis, daB der Nachrichtendienst fill 
den einen fremden Staat militarisch vorteilhaft ist oder sein kann und 
daB sich fill den anderen fremden Staat ein entsprechender Nachteil er
gibt oder sich ergeben kann. DaB Vorteil oder Nachteil oder gar beide 
schon eingetreten sind, ist fill die V ollendung des Deliktes nicht erforder
lich. Das folgt schon daraus, daB bereits die Einrichtung eines Dienstes
Spionagebureau usw. - und das Anwerben fill einen Nachrichtendienst 
den Tatbestand erfiillen. - Bei allen in Art. 301 und Art. 93 des MilStG. 
genannten Tatigkeiten ist jedoch auch der Versuch moglich und straf
bar (vgl. auch oben § 107 II 2 und III 1 und 3 4). 

5. Nach richtiger, auch vom Bundesgericht vertretener Auffassung 
erfiillt auch die in der Schweiz fill einen fremden Staat zum Nachteil 
eines anderen fremden Staates getriebene militarische Gegenspionage 
den Art. 301 5. 

6. Gleich wie in Art. 274 wird auch bei den Tatbestanden des inter
nationalen militarischen Nachrichtendienstes bestimmt, daB die Kor
respondenz und das Material einzuziehen sind; Art. 301 Ziff. 2 und 
Art. 93 Ziff. 3 des MilStG. (dazu oben§ 103 III 4). 

1 BE. 61 I, 412f.; MAHLER: a. a. O. 117: Alles, was einen Gegner in milita
rischer Hinsicht interessieren kann; SCHLATTER: 52. Vgl. auch oben § 107 III 2: 
Nicht notwendig, daB es sich um absolut geheim gehaltene Tatsachen handelt. 

2 Vgl. noch PFENNINGER: 159ff., 166; BE. 61 I, 414f.: jedes Verhalten, das 
sich irgendwie in die Kette der Handlungen einreiht, welche die Einrichtung oder 
den Betrieb eines Nachrichtendienstes ausmachen, auch 418f.; ferner TalLO: 
Journ. des Trib. 1942, 389f. Zum subjektiven Tatbestand - Reichweite des Vor
satzes - BE. 61 I, 415, 419f.; Zurcher Bl. 37, Nr.168: volle Strafdrohung fUr 
Tater, Gehilfen, Begunstiger; strafbar auch Vorbereitungshandlungen. Siehe auch 
Entsch. MKG. 1914-1916, 97ff. (Urteile auf Grund der YO. von 1914). 

3 BE. 61 I, 416; vgl. auch SCHLATTER: 49f. 
4 Anwendung der Versuchsbestimmungen THILO: Journ. des Trib., 1942, 390f. 
5 THILO: Journ.des Trib., 1942, 399f. mit der Andeutung, daB bei in der Schweiz 

betriebener Gegenspionage inauslandischem Dienstauch die Anwendung von Art. 271 
des G. (Verbotene Handlungen fur einen fremden Staat) erwogen werden kann. 

50* 
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Vierter Abschnitt. 

Delikte gegen die Rechtspflege. 
§ 124. Einleitung. Begiinstigung. 

Uteratur: Angaben zu § 47 des Allg. Teils. - HOFSTETTER: Die strafrecht
liche Verantwortlichkeit des Verteidigers wegen Begiinstigung, Berner Diss. (1938). 
- BRUHWILER: Die Begiinstigung nach Art. 305 des schweizer. StGB., Freiburger 
Diss. (1942). - Angaben zu §§ 125-129. 

1. Auch das sind Staatsde1ikte. Aber sie richten sich nicht gegen 
den Staat in seiner Existenz, und sie heben sich auch deut1ich von den 
gegen die Amtsgewalt und die Offent1iche Ordnung gerichteten De1ikten 
(oben §§ 113ff.) ab, die vor aHem Verletzungen der dem Einze1nen zu
gemuteten Gehorsamspflicht darsteHen. 

Hier betreut der Staat die Sauberkeit, Wahrheit und Zuver1assigkeit 
in der Rechtspflege. Er schiitzt sie gegen Einwirkungen und Beeinf1us
sungen, die nament1ich von auBen her kommen und die Erforschung 
und FeststeHung der Wahrheit im ProzeB hintertreiben. Gelingen solche 
Machenschaften, so kann sich daraus nicht nur die Fa1schung eines 
ProzeBresultates im Einzelfall ergeben, sondern die Gefahr entsteht, daB 
das Vertrauen in die Rechtspflege erschiittert wird. - Richten sich die 
Angriffe gegen die mit der Ausiibung der Rechtspflege betrauten Be
harden und ~eamten, so kommen die Bestimmungen del' Art. 285ff., 
Delikte gegen die Offentliche Gewalt, zur Geltung. Verfehlungen der 
Rechtspflegeorgane selbst, die Rechtsbeugung, sind als Amtsdelikte nach 
Art. 312ff. strafbar. 

Man muB diese dreifache Ordnung im Auge behalten. Erst aus dem 
Zusammenspiel der Vorschriften des 17. Titels mit den Tatbestanden der 
strafbaren Handlungen gegen die Offentliche Gewalt (15. Titel) und gegen 
die Amtspflicht (18. Titel) kann sich die Gewahr fiir eine zuverlassige 
Funktion der Rechtspflege ergeben. 

Fiir die Gerichts bar keit gilt Entsprechendes wie bei den Delikten 
gegen die offentliche Gewalt: Bundesgerichtsbarkeit - Zustandigkeit 
des Bundesstrafgerichtes -, wenn die Handlungen gegen die Bundes
rechtspflege gerichtet sind. Die Moglichkeit der Delegation an die 
kantonale Gerichtsbarkeit ist, was aber hier wenig zweckmaBig er
scheint, auch hier zulassig; G. Art. 340 Ziff. 1 V in Verbindung mit 
Art. 342 und Art. 18 des BStPr. Die gegen die kantonale Rechtspflege 
gerichteten Delikte stehen dagegen unter kantonaler Gerichtsbarkeit 
(G. Art. 343). 

II. Fiir die systematische Einordnung der jetzt im 17. Titel als 
Delikte gegen die Rechtspflege zusammengefaBten Tatbestande ergaben 
sich Zweifel. Das zeigen die Entwiirfe. Bemerkenswert ist namentlich 
die im VE. 1908 durchgefiihrte Zweiteilung: 1m AnschluB an die 
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Delikte gegen die Staatsgewalt erfaBte er als Delikte gegen die Straf
verfolgung und den Strafvollzug (VE. Art. 210-214) die falsehe An
sehuldigung, die - in das G. nieht ubernommene - Verletzung der An
zeigepflieht, die Begunstigung, die Gefangenenbefreiung und die Ge
fangenenmeuterei. Dem gegenuber standen, in einem besonderen Ab
sehnitt als Delikte gegen den geriehtliehen Beweis, die falsehe Beweis
aussage einer Partei, das falsehe Zeugnis usw. (VE. Art. 215-219) 1. 

Das diese Tatbestande zusammenhaltende besondere Moment mag man 
darin sehen, daB sie das Bestehen eines Prozesses zur V oraussetzung 
habelJ, daB der Tater auf die Durehfuhrung des V erfahrens, auf 
den Beweis, einwirkt oder einzuwirken versueht 2. 

In dem jetzt weitgespannten Rahmen des 17. Gesetzesabsehnittes er
geben sieh zunaehst drei Gruppen: 

1. Die Tatbestande der falsehen Ansehuldigung und der IrrefUhrung 
der Reehtspflege (Art. 303/304) betreffen die Strafverfolgung; unten 
§ 125. 

2. Die Art. 306-309: Falsehe Beweisaussage der Partei in einem 
prozessualen Verfahren, falsehes Zeugnis, fa1sehes Gutaehten und false he 
Ubersetzung sind Delikte wider den Beweis, die ProzeBdelikte i. e. S .. 
unten § 126. 

3. Uber den engeren Begriff der Reehtspflegedelikte hinaus gehen 
die Tatbestande der Gefangenenbefreiung und der Meuterei von Ge
fangenen (Art. 310/311). Sie riehten sieh gegen den Strafvollzug und den 

1 Nicht in das G. wurden iibernommen die Art. 217 und 218 des VE. 1908: 
Verleitung zu unwissentlichem falschen Zeugnis usw. und FaIschung und Unter
driickung von Beweismitteln. Zu diesen Tatbestanden ZURCHER: Erlauterungen, 
398ff.; Prot. II. ExpKom. 5, 294ff. Vgl. dazu auch FREY: Die Unterdriicknug 
von Urkunden (Lit. zu § 99), 47ff. 

2 ZURCHER: Erlauterungen, 391£. Fiir die Beibehaltung der Zweiteilung 
hat sich z. B. GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 226, 271 ausgesprochen. Die 
groBe Verschiedenheit der Anschauungen iiber die systematische Einordnung der 
"Delikte gegen die Rechtspflege" zeigt z. B. die DarsteIlung von BINDING. Er be
handelt die falschen Beweisaussagen (falsches Zeugnis, Meineid usw.) im Zusammen
hang mit der UrkundenfaIschung als Verbrechen wider den Beweis mit Beweis
mitteln (Lb. 2 I, 110£., 128). Als Verbrechen wider den Staat mit der besonderen 
Kennzeichnung als strafbare Hemmungen des gesetzmaBigen Verlaufs streitiger 
Rechtspflege (ProzeBverbrechen) werden die falsche Anschuldigung und nameptlich 
auch die schuldhaften Handlungen der Richter (Rechtsbeugung) zusammen eriirtert 
(2 II, 514ff.). Gefangenenbefreiung, Meuterei und Begiinstigung werden, zusammen 
z. B. mit dem Verstrickungsbruch, in einem Kapitel: Delikte gegen einzelne Rechte 
des Staates behandelt (2 II, 583ff., 629ff.). Die von BINDING befolgte Aufteilung 
weist geistreich auf Beziehungen hin, die aus der Gesetzgebung nicht ohne weiteres 
erkennbar sind. Aber fUr die systematische Ordnung scheint mir der Gedanke im 
Vordergrund zu stehen, an einem Ort aIle von auBen her, von Drittpersonen er
folgenden verbrecherischen Einwirkungen auf den Gang der Rechtspflege zusammen
zufassen. 
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Vollzug anderer strafrechtlicher MaBnahmen, gegen Verwaltungsrecht; 
unten §§ 127/128 1 • 

III. Wieder anders steht es mit der Begiinstigung, die das G. nur mehr 
in der Form der Personenbegunstigung erfaBt (Art. 305). Sie kann bei 
der Strafverfolgung, aber auch beim Vollzug einer Strafe oder gewisser 
anderer strafrechtlicher MaBnahmen (G. Art. 42--45) einsetzen. Sie ist 
insofern der am weitesten ausgreifende Tatbestand des 17. Abschnittes. 

1m Hinblick darauf, daB die Mehrzahl der bisherigen Rechte die Be
gunstigung im Allgemeinen Teil im Zusammenhang mit der Teilnahme
lehre geordnet hatte, wurde diese Lehre im Allgemeinen Teil des Lehr
buches (§ 47) erortert. Darauf wird hier verwiesen 2• Notwendig sind 
einige erganzende Feststellungen: 

Die fruhere Erorterung hatte den E. 1918, Art. 269, zur Grundlage. 
Der Text des G. enthalt gegenuber dem E. zwei Anderungen: 

1. In Art. 3051 steht an Stelle der Worte im E. "oder dem Vollzuge 
einer anderen strafrichterlichen MaBnahme entzieht" als endgultiger 
Text "oder dem Vollzug einer der in den Art. 42--45 vorgesehenen MaB
nahmen entzieht". Darin ist eine materielle Anderung zu sehen. Das G. 
weist nur auf die MaBnahmen der Verwahrung, der Arbeitserziehungs
anstalt, der Trinkerheilanstalt und der Anstalt fUr Rauschgiftkranke 
hin. Alle diese MaBnahmen sind Freiheitsentziehungen, deren Vollzug 
durch die Begunstigung vereitelt werden kann. Die Art. 57-61 des G. 
kenncn aber noch andere MaBnahmen. Namentlich bei del' Sicherheits
haft, die nach Art. 57 Ziff. 2 bei der Friedensburgschaft verhangt werden 
kann, aber auch bei der Einziehung (Art. 58) und beim Verfall von Ge
schenken (Art. 59) ist eine Vereitelung des Vollzugs diesel' MaBnahmen 
durch Dritte moglich. Nach dem Text des E. hatte auch in salchen 
Fallen eine Begunstigung angenommen werden mussen. Nach dem Text 
des G. ist das ausgeschlossen. Ais MaBnahmenrecht haben uberdies die 
Verwahrung und die Versorgung Unzurechnungsfahiger und vermindert 
Zurechnungsfahiger (G. Art. 14, 15 und 17), ferner das Aufenthalts-

1 StenBull. NR. 1929, 692ff.; 1934, 412f.; StR. 1931, 669f. 
2 Uber die Beziehung Begiinstigung - Hehlcrei Ferner oben § 58, insbesondere 

II lund 5. - Vgl. noch BE. 6, 212; 52 I, 159; 54 I, 283f.: Feststellung, daB Be
giinstigung nicht Teilnahmehandlung, sondern ein selbstandiges De1ikt ist, daB aber 
der Begiinstiger prozessua1 als Mitschuldiger des Taters betrachtet werden kann 
(interkantonale Auslieferungsfalle). Ferner Ziircher Bl. 25, Nr. 240: In del' Schweiz 
veriibter Diebstahl, begiinstigende Handlungcn im Ausland; fiir diese Zustandig
keit del' ziircherischen Gerichte abgelehnt; Bl. 40, Nr.3: Begiinstigung bei Un
gehorsam (Verweisungsbruch); Gefangenenbefreiung eine besondere Bcgehungsart 
del' Begiinstigung; unten § 127. - Zur Lehre von der Begiinstigung im Ganzen Ferner 
jetzt HOFSTETTER: 4lff.; 60ff. (kasuistische Untersuchungen iiber die Grenzell 
zwischen Strafverteidigung und Begiinstigullg). Die neue, erst Ellde 1942 er
schienene Dissertation von BRUHWILER (s. Lit.-Angaben) konnte nicht mehr aus
fiihrlich beriicksichtigt werden. 
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verbot gegeniiber einem gemeingefahrlichen Auslander (Art. 16) und be
sonders auch die fUr Kinder und Jugendliche vorgesehene Behandlung 
(Art. 84ff., Art. 91ff. - mit Ausnahme des Art. 95: Bestrafung) zu 
gelten (siehe auch unten § 128 I: Gefangenenbefreiung). 

Die Einschrankung, die im G. gegeniiber Art. 269 des E. erfolgt ist, 
war ein MiBgriffl. Das Analogieverbot verhindert, zu einer Bestrafung 
weiterer Vollzugsvereitelungen zu gelangen. Das ist bedauerlich, um so 
mehr als andererseits die Vereitelung des V ollzuges auch bloBer Uber
tretungsstrafen - Haft oder BuBe - den Tatbestand des Art. 305 er
fiillt 2. Die Strafdrohung: Gefangnis gilt fUr den Begiinstiger auch hier. 
Der Charakter der Begiinstigung als eines Vergehens gegen die staatliche 
Ordnung, gegen die Rechtspflege, erhalt damit starke Betonung 3. Immer
hin wird der Richter bei der Strafzumessung die Schwere der begiin
stigten Tat und die Strafe, die den Vortater traf, mit in Beriicksich
tigung ziehen. Unbefriedigend bleibt, daB nach Art. 144 II in besonders 
leichten Fallen von Sachhehlerei auf BuBe erkannt werden kann (s. oben 
§ 58 II 5), wahrend das in leichten Fallen von Personenbegiinstigung 
nicht zulassig ist, es sei denn daB mildernde Umstande nach Art. 64 an
genommen werden 4. 

2. Art. 269 II des E. sah obligatorisch Strafbefreiung des Begiin
stigers vor, wenn er in so nahen Beziehungen zum Begiinstigten steht, 
daB sein VerhaIten entschuldbar ist; dazu AUg. Teil, § 47 II 5. Nach dem 
Vorgang des 1928 in Kraft getretenen MilStG. (Art. 176 III) bestimmt 
dagegen Art. 305 II des G. nur, daB der Richter von einer Bestrafung 
Umgang nehmen kann. - Die Frage, ob nur nahe verwandtschaft
liche oder, dariiber hinausgehend, allgemein nahe persi:inliche Be
ziehungen beriicksichtigt werden ki:innen, hat in der parlamentarischen 
Beratung des G. eine erhebliche Rolle gespielt5 . Mit der weiteren Fas-

1 So auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 305, N.2: "Der Grund zu dieser 
Einschrankung ist nicht recht erklarlich, da die ratio legis auch bei diesen MaB· 
nahmen die gleiche ist: das Interesse am ungehinderten Vollzug." Kritik auch bei 
BRUHWILER: 49f. 

2 Unbegreiflich HOFSTETTER: 43, der annimmt, die Vereitelung des Straf
anspruchs aus einer Ubertretung bleibe straflos. 

3 THORMANN-V. OVERBECK: Art. 305, N. 7. 
4 Eigenartig ist auch, daB in Art. 176 des MilStG., der gleich wie das biirger

liche StGB. die Begiinstigung mit Gefangnis bedroht (Abs. I), in leichten Fallen 
disziplinarische Bestrafung zugelassen ist (Abs. II). - Das militarische Recht 
enthalt noch einen besonderen "Begiinstigungstatbestand"; Art. 79: Nichtanzeige 
vom Vorhaben einer Meuterei (vgl. Art. 64), eines AusreiBens, einer Verraterei. 
iller den vom G. nicht iibernommenen Tatbestand: Verletzung der Anzeigepflicht 
(E. 1918, Art. 211) ZURCHER: Erlauterungen, 385ff.; Prot. II. ExpKom.5, 
236ff. Vgl. auch Allg. Teil, § 47 II 3: Kantonale Rechtc; uncchte Begiinsti. 
gung. 

5 Vgl. z. B. StenBull. NR. 1929, 603, 605; StR. 1931, 669f.; NR. 1935,523; 
StR. 1936, 181. 
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sung gibt das G. eine kluge Lasung. Der Richter hat nach freiem Er
messen zu priifen, ob das Verhaltnis zwischen Tater und Begiinstigtem 
derart ist - Verwandtschaft, Freundschaft, aber auch z. B. Abhangig
keit -, daB eine begiinstigende Unterstiitzung menschlich begreiflich 
ist, ja unter Umstanden auch moralisch gerechtfertigt werden kann 1. 

§ 125. Falsche Anschuldigungen und Anzeigen. 
Literatur. STOOSS: Grundziige, 2, 439ff. - RUFER: Die falsche Anschuldigung 

nach schweizer. Recht, Berner Diss. (1919). - TEICHMANN: ZschwR., N. F., 9, 
346ff. - HEILBORN: YD., Bes. Teil, 3, 105ff. 

1. Die bisherigen Rechte zeigen, wie schwer es dem Gesetzgeber ge
fallen ist, fiir die falsche Ansch uldigung den richtigen Ort im System 
des Gesetzes zu finden. Das hangt vor allem damit zusammen, daB die 
Bildung der besonderen Gruppe: Delikte gegen die Rechtspflege erst 
allmahlich gelungen ist. Schon friih haben Tessin Art. 178ff. und Neuen
burg Art. 159 die falsche Anschuldigung in einem Abschnitt: Delitti 
contro l'amministrazione della giustizia (D6lits contre l'administration 
de la justice) eingefiigt. Aber bemerkenswert ist die Bezeichnung als 
calunnia und als d6nonciation calomnieuse. Darin kommt die - noch 
abzuklarende - Beziehung zwischen falscher Anschuldigung und Ver
leumdung zum Ausdruck. Deutlich unter dem EinfluB der eidgenas
sis chen Entwiirfe steht das StGB. von Freiburg (1924). Es behandelt die 
falsche Anschuldigung (Art. 173) neben dem falschen Parteieid, dem 
falschen Zeugnis und der Begiinstigung als Straftat gegen die Rechts
pflege. Auch Waadt (1931) hat einen Titel: D6lits cOfltre l'admini
stration de la justice gebildet. Als entrave a l'action de la justice um
schreibt es den Tatbestand: unwahre Anzeige, ein Delikt sei veriibt 
worden (Art. 286); unten III I. Dagegen ist die gegen eine bestimmte 
Person gerichtete falsche Anschuldigung (plainte et d6nonciation calom
nieuses, Art. 153) bei den Ehrverletzungen untergebracht. Zusammen 
mit den Ehrverletzungen behandeln auch Bern (Art. 181) und Genf 
(Art. 302) die falsche Anzeige. Basel stellt ohne zusammenfassende Be
zeichnung in einem besonderen Abschnitt Meineid, falsches Zeugnis und 
falsche Anschuldigung (§§ 78-83) nebeneinander. Ganz vag ist die 
Bezeichnung als Verbrechen gegen Offentliche Treue und Glauben, z. B. 
in Ziirich § 105, Luzern §§ 144-146 (falsche Anklage)2. 

1 THORMANN-V. OVERBECK: Art. 305, N. 8 erklaren dazu, das Verfahren miisse 
in allen Fallen, auch bei einer Verwandten-Begiinstigung, zu Ende gefiihrt werden, 
nUT der Richter habe eventuell iiber eine Strafbefreiung zu entscheiden. Ja. Aber 
moglich ist auch, daB, werm auf Grund der Untersuchung die Voraussetzungen 
nach Art. 305 II gegeben erscheinen, von einer Anklageerhebung Umgang ge
nommen wird. 

2 Weitere Daten bei SToose: Grundziige, 2, 439f. und namentlich bei RUFER: 
66ff. (vergleichende Darstellung); vgl. auch HEILBORN: 105£.: geschichtliche Ent-



§ 125. Falsche Anschuldigungen und Anzeigen. 789 

Die falsche Anschuldigung und auch die sog. Irrefiihrung der Rechts
pflege nach Art. 304 des G. (unten III) gefahrden die Justiz. Sie wird 
durch eine verwerfliche Tat veranlaBt, ihres Amtes zu walten. Sie wird 
irregefUhrt mit der moglichen Wirkung, daB gegen Unschuldige prozes
suale MaBnahmen vorgenommen werden, ja eventuell ein Unschuldiger 
verurteilt wird. Damit erklart sich die Auffassung, die falsche An
schuldigung seiein Delikt gegendie Person. Dartiber hinausistsie aber auch 
gegen dieZuverlassigkeit der Rechtspflege gerichtet. Darin unterscheidet 
sie sich von der Verleumdung 1 . Anders als bei ihr ist bei der falschen 
Anschuldigung die Einwilligung def verletzten Person bedeutungslos. 

II. Der Grundtatbestand der falschen Anschuldigung 2, wie er sich 
in Art. 303 Ziff. 1 I des G. darstellt, enthalt folgende Momente: 

1. Ein Nichtschuldiger wird eines Verbrechens oder eines Vergehens 
beschuldigt (denoncer). Die Beschuldigung muB bei "der BehOrde" 
geschehen. Verbrechen und Vergehen sind im technischen Sinn des Art. 9 
zu verstehen. DaB aber der Anschuldigende sich tiber die formalen 
Grenzen zwischen Verbrechen, Vergehen und Ubertretungen im klaren 
ist, darf nicht angenommen werden. Aber wissen muB er, daB seine An
schuldigung ein strafbares Verhalten zum Gegenstand hat 3 . 

Beschuldigen (denoncer) ist im weitesten Sinne zu verstehen. DaB 
irgendwelche prozeBrechtlichen Formen beobachtet werden, ist nicht er
forderlich. Die Beschuldigung kann mftndlich oder schriftlich - auch in 
einem anonymen Brief - geschehen 4. Nicht ausreichend ist eine bloBe 

wicklung; Ausgangspunkt die romische calumnia; 122f.: Ablehnung der falschen 
Anschuldigung als eines Delikts gegen die RechtspfIege, vielmehr "ein eigentiim
liches Delikt gegen die Person", ein Schikanedelikt, am besten hinter den Ehr
verletzungen einzureihen. Besonders beachtlich die Daten aus alten schweizerischen 
Rechtsquellen bei RUFER: 3ff. (falsche Anklagen mit dem Hinweis auf die Zeiten 
des privaten Anklageprozesses). BINDING: Lb.2 II, 524ff. (geschichtlich; Los
losung der falschen Anschuldigung von der Ehrverletzung). 

1 Gut STOOSS: Grundziige, 2, 440f.; auch ZURCHER: Erlauterungen, 382ff.; 
GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 226 (deJit dirige aussi bien c~ntre un indi
vidu que c~ntre l'Etat; fausser l'action de la justice); THORMANN-V. OVERBECK: 
Art. 303, N. 1; JZ. 16,355, Nr. 239 (Baselstadt); RUFER: 12ff. (Auseinandersetzung 
mit der Literatur). 

2 Prot. II. ExpKom. 5, 223ff.; 6, 107ff. - Der franzosische Text des G. nennt 
das Delikt dEmonciation calomnieuse wie friihere welsche Rechte. Der Gedanke, 
daB ein verleumdungsahnlicher Angriff gemeint ist, kommt darin zum Ausdruck. 
Anders die Bezeichnung im italienischen Text als denuncia mendace. - Entwick
lung der Vorentwiirfe bis 1916 bei RUFER: 85ff. 

3 UmniBverstandlich VE. 1908, Art. 210: einer strafbaren Tat beschuldigt. Die 
Fassung in Art.303 Ziff. 1 I: Beschuldigung eines Verbrechens oder eines Ver
gehens erklart sich damit, daB in der Ziff. 2 die Beschuldigung einer Ubertretung 
strafmildernd herausgehoben wird; unten 8. Zu diesen Fragen noch RUFER: 32ff. 
(in jedem Fall eine strafbare und verfolgbare Tat). 

4 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 226. Unzutreffend war der VE. 1894, 
Art. 169 mit dem Verlangen "fOrmliche Strafanzeige". Vgl. auch THORMANN-
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Verdachtigung 1 . Aber die Grenze zwischen ihr und einer Beschuldigung 
wird oft schwer zu ziehen sein. Die Entscheidung steht im freien Richter
ermessen. 

Die Beschuldigung muB sich gegen eine bestimmte Person richten. 
Darin liegt ein Unterschied gegeniiber Art. 304 Ziff. 1 I (unten III 1). 
DaB aber die beschuldigte Person mit Namen genannt wird, ist nicht 
erforderlich. Es geniigt, wenn sie erkennbar bezeichnet wird 2. - Es ist 
auch nicht notwendig, daB die Beschuldigung auf ein tatsachlich ver
iibtes Delikt sich bezieht. Die Beschuldigung kann bloBer Phantasie ent
sprungen sein. 

Art. 303 Ziff. 1 I fordert die Beschuldigung "bei der Behorde", 
wahrend in Art. 304 Ziff. 1 I, wenigstens im deutschen Text, von der An
zeige "bei einer Behorde" die Rede ist. Die unterschiedliche Fassung 
ist verfehlt. Insbesondere bei Art. 303 erhebt sich die Frage, ob die An
schuldigung bei der fiir eine Strafverfolgung zustandigen Behorde er
folgen muB3. Aber das ist zu eng. Dem Publikum sind die zustandigen 
Strafverfolgungsbehorden vielfach unbekannt. Der Tater kann sich an 
irgendeine Behorde wenden. Uber die Zustandigkeit braucht er sich 
keine juristischen Gedanken zu machen. Er mag sich mit der 1\.uffassung 
begniigen, daB die von ihm angegangene Behorde Weiteres veranlassen, 
die Anzeige an die zustandige Stelle weiterleiten wird. In Zweifelfallen 
muB entscheiden, daB dem Tater die Absicht, eine Strafverfolgung gegen 
den zu Unrecht Beschuldigten herbeizufiihren, bewiesen wird 4. 

2. Gegen einen Nichtschuldigen muB sich die Anzeige richten 5 • 

Fast zum UberfluB fiigt das G. hinzu, daB der Tater wider bessere's 
Wissen handeln muB. 1m Grunde ergibt sich das schon daraus, daB der 
Vorsatz die einzelnen Tatbestandsmomente, also auch die Nichtschuld, 
aber auch die Nichtverfolgbarkeit des Beanzeigten aus anderen Griinden 
umfassenmuB6. Die Annahme liegt nahe, daB dem Gesetzgeber bei der 

v. OVERBECK: Art. 303, N.3, ferner STOOSS: Grundziige, 2, 443 (Hinweis auf 
kantonale Rechte, die bestimmte Formen, namentlich Schriftlichkeit, verlangten). 

1 STOOSS: Motive YE. 1894, 229 mit del' allerdings fraglichen Begriindung, 
daB del' Untersuchungsrichter durch eine bloBe Yerdachtigung sich nieht beein
flussen laBt. - Bisherige kantonale Reehte, z. B. Thurgau § 221, lie Ben aueh das 
Invel'dachtbringen geniigen. 

2 RUFER: 11, 22ff. (bestimmte oder bestimmbal'e Person). 
3 So KRONAUER: Prot. II. ExpKom. 5, 224, 229. 
4 Ygl. GAUTIERUndLANG: Prot. II. ExpKom. 5,227,229; .TZ.16,355,Nr.239: 

Geniigend jede, an eine offentliehe Behol'de gerichtete Mitteilung, von welcher del' 
Tater weiB, daB sie ein Strafverfahren gegen den Angesehuldigten znr Folge haben 
muB (Baselstadt); ferner RUFER: 30ff. 

5 Nur lebende Personen, nieht gegen einen Toten odeI' eine fingierte Person. 
Gegen sie ist die erstrebte Strafverfolgung nicht moglich; RUFER: 21. Bci del' 
Beschuldigung eines Toten kaun Art. 175 anwendbar sein. 

6 Wer sichel' weiB, daB StrafausschlieBungs- odeI' -aufhebungsgriinde (Not
wehr, FeWen del' Schuld, Yerjahrung usw.) vorliegen und trotzdem beschuldigt, 
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Einfiigung der Worte "wider besseres Wissen" der verwandte Tatbestand 
der Verleumdung vorgeschwebt hat. Das Verhaltnis zwischen Art. 303 
und Art. 174 ist hier abzuklaren: 

RegelmaBig, ja wohl immer, erfiillt die falsche Anschuldigung, wenn 
sie in der Form der Ziff. 1 I des Art. 303 erfolgt, auch den Verleumdungs
tatbestand. Wer wider besseres Wissen jemanden bei einer Behorde -
also bei Drittpersonen - eines Verbrechens oder Vergehens beschuldigt, 
geht dem Beschuldigten auch an die Ehre, an seinen guten Ruf. Moglich 
ist auch, daB der Tater gleichzeitig eine Kreditschdaigung (Art. 160) oder 
unlauteren Wettbewerb (Art. 161) veriibt. Aber wenigstens das Zu
sammentreffen einer falschen Anschuldigung mit einer Verleumdung 
stellt eine typische Gesetzeskonkurrenz dar. Art. 174 geht im Art. 303 
Ziff. 1 I auf. Die falsche Anschuldigung ist der besondere Fall I . 

3. Die Anschuldigung (denonciation, denuncia) setzt ein Handeln 
voraus. Wer durch eine Unterlassung eine Strafverfolgung gegen einen 
Unschuldigen herbeifiihren will, in dieser Absicht schweigt, obschon er 
aufklaren konnte, erfiillt den Tatbestand aus Ziff. 1 I des Art. 303 nicht 2. 

Aber die Frage bleibt offen, ob im Einzelfall der zweite Absatz der Ziff. 1 
zur Geltung gebracht werden kann; unten 5. Friihere Rechte, z. B. 
ZUrich § 105 I, nennen besonders noch den Fall, daB jemand bei einer 
an sich gerechtfertigten Verzeigung "Tatsachen, zu deren Mitteilung 
er rechtlich verpflichtet ist und die zur Entlastung des Angeklagten 
dienen konnten, absichtlich verschweigt". Das ist eine strafbare Unter
lassung 3 • Yom eidgenossischen G. wird sie nicht erfaBt, weil das Ver
schweigen nicht erfolgt, um gegen einen Nichtschuldigen eine Straf
verfolgung herbeizuftihren. Unter Umstanden konnen aber in einem 
solchen Fall die Bestimmungen tiber ein falsches Zeugnis zur Geltung 
kommen; unten § 126. 

4. Zu der vorsatzlichen Anschuldigung eines Nichtschuldigen muB 

erfiillt den Tatbestand; BINDING: 533f;. RUFER: 39f. Vgl. auch BE. 39 II, Nr. 41 
(L'omission eonsciente et volontaire d'une circonstance lors de la redaction d'une 
plainte penale). 

1 So auch STOOSS: a. a. O. 441; RUFER: 94ff. mit Hinweisen auf weitere 
Literatur. THORMANN-V. OVERBECK: Art. 303, N. 8 nehmen dagegen, ohne nahere 
Begriindung, an, daB zwischen falscher Anschuldigung und Verleumdung Ideal
konkurrenz moglich ist. Zutreffend Ziircher Bl. 2, Nr.56, jedoch mit del' Fest
stellung einer moglichen Konkurrenz zwischen Ehrverletzung und falschem Zeug
nis; unten § 127 III 8. Vgl. auch BINDING: 537£f. Ferner Ziircher Bl. 34, Nr. 94: 
Eine AuBcrung, die als falsche Anschuldigung (Offizialdelikt) verfolgt werden kann, 
darf nicht zum Gegenstahd einer Ehrverletzungsklage gemacht werden. 

2 Vgl. Ziircher Bl. 35, Nr.88: Verschweigen entlastender Tatsachen, z. B. 
eigener Provokation, bei an sich begriindeter Ansehuldigung ist nieht strafbar. 

3 Vgl. die Falle Ziircher Bl. 8, Nr.151 und 35, Nr.88, aueh JZ.33, 105, 
Nr.76. 
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die A b sic h t kommen, eine Strafverfolgung gegen ihn herbeizufiihren 1. 

Das ist das Ziel des Taters. DaB er es erreicht, ist nicht notig; unten 6. 
Der Begriff Strafverfolgung ist in einem weiten Sinne zu verstehen. 
Er umfaBt jedes strafprozessuale Eingreifen, auch schon polizeiliche Er
hebungen 2. - Nur wenn der doppelte Beweis des Vorsatzes mit Bezug 
auf den objektiven Tatbestand und der auf die Veranlassung einer Straf
verfolgung gerichteten Absicht geleistet ist, kann eine Verurteilung er
folgen. Fahrlassige, leichtsinnige, unbesonnene falsche Anschuldigungen, 
die einigen kantonalen Rechten noch bekannt waren 3, sind nach dem G. 
nicht strafbar. Moglich aber bleibt bei fahrlassiger falscher Anschul
digung eine Haftung aus OR. Art. 41£f4. 

5. Zum Grundtatbestand nach Art. 303 Ziff. I I, der falschen An
schuldigung durch Anzeige (denonciation), fiigt der Abs. II den Tat
bestand hinzu: wer in anderer Weise arglistige Veranstaltungen trifft, 
in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen einen Nichtschuldigen herbei
zufiihren. Der Ton liegt auf dem Ausdruck arglistige Veranstal
tungen (machinations astucieuses, mene subdole). Damit wird eine zu
sammenfassende Oharakterisierung des Delikts gegeben. Abs. I um
schreibt den Hauptfall einer solchen Veranstaltung. Die Worte "in 
anderer Weise" im II. Absatz stellen eine erganzende Generalklausel 
dar 5. Gleich wie beim ersten Tatbestand muB sich der Tater auch hier 
von der Absicht leiten lassen, eine Strafverfolgung gegen einen Nicht
schuldigen herbeizufiihren (oben 4). Aber er nennt ihn nicht, weist nicht 
ausdrucklich auf eine bestimmte Person hin. Seine "Veranstaltungen" 
sind aber so deutlich, daB erkennbar sein muB, auf wen - einen Nicht
schuldigen - der Tater es abgesehen hat. - Der Ausdruck: arglistige 
Veranstaltungen anderer Art ist von groBer Unbestimmtheit. Erst die 
Rechtsprechung fiuB ihm den Inhalt geben. GAUTIER (Prot. II. Exp-

1 ZUrcher Bl.16, Nr.190 und JZ. 13, 249, Nr. 221: Fehlen des Beweises, daB 
die Absicht (Motiv) des Taters bestand, gegen einen Nichtschuldigen eine Straf
verfolgung herbeizufUhren (problematischer Entscheid); Bl. 33, Nr. 45 und JZ. 28, 
232, Nr. 212, auch BE. 8, 482: Die falsche Anschuldigung muB aus freien Stiicken, 
aus eigener Initiative, um die Strafverfolgung in Gang zu bringen, erfolgen. Liigen
hafte Behauptungen auf Befragen durch eine Behorde erfiillen den Tatbestand 
nicht; Allllahme einer Verleumdung. Gegen die Annahme der "Freiwilligkeit" der 
Anzeige BINDING: 528f.; RUFER: 25ff. 

2 Prot. II. ExpKom. 5, 234f. 
3 STOOSS: Grundziige, 2, 444. Fiir die Bestrafung fahrlassiger falscher An

schuldigung GERMANN: Z. 49, 289f. - AusschluB des Vorsatzes, wenn ernsthafte 
Verdachtgriinde (guter Glaube) zu einer Anzeige fUhrten; AargRSpr. 10, Nr. 19; 
RUFER: 48ff. 

4 Zur Frage der fahrlassigen falschen Anschuldigung und eventueller Bestrafung 
wegen Beleidigung, was jedoch nach dem eidgenossischen StGB. nicht mehr in 
Frage kommen kann, RUFER: 52ff.; zivilrechtliche Haftung: 6lff. 

5 Zutreffend LANG: Prot. II. ExpKom. 6, 109: Der erste und der zweite Ab
satz der Ziff. I stehen im Verhaltnis des speziellen zum allgemeinen Fall. 
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Kom. 5, 227) nennt tauschende Schaffung falscher 1ndizien gegen einen 
Unschuldigen 1. Anders als nach Abs. I, der eine Anzeige, ein positives 
Handeln, voraussetzt, kann hier auch ein arglistiges Nichthandeln, 
eine Unterlassung, den Tatbestand erfiillen. Aber Zuruckhaltung ist 
geboten. Eine Pflicht fUr jedermann zum Eingreifen, wenn z. B. der 
Verdacht eines Verbrechens besteht, gibt es nicht. Wenn aber, wer 
die wahren Verhaltnisse kennt und sofort aufklaren k6nnte, schweigt, u m 
die Verfolgung eines Unschuldigen herbeizufuhren,solltewegen 
"arglistiger Veranstaltung" zur Rechenschaft gezogen werden konnen 2. 

6. Mit der ErfUllung desobjektiven Tatbestandes: der falschen An
zeige, die von der Behorde, an die der Anzeiger sich gewandt hat, zur 
Kenntnis genommen wurde, oder mit einer anderen arglistigen Ver
anstaltung, ist das Delikt vollendet. Die Beschuldigung braucht keine 
weiteren Folgen fUr den Beschuldigten zu haben. Die Anzeige erschien 
z. B. der Beh6rde so haltlos, daB sie dem Papierkorb ubergeben wurde 3. 

7. Art. 308 I setzt hier ein. Er ist eine Bestatigung dafUr, daB mit 
der Anschuldigung das Delikt vollendet ist. Aber er berucksichtigt eine . 
tatige Reue nach vollendeter Tat, die Berichtigung, den Widerruf der 
falschen Anschuldigung, wenn er aus eigenem Antrieb erfolgte und bevor 
durch die Anschuldigung ein Rechtsnachteil fUr einen anderen ent
standen ist. - Mit den Worten "aus eigenem Antrieb" verwendet das 
G. den gleichen Ausdruck wie beim Rucktritt yom unvollendeten und 
bei der tatigen Reue bei vollendetem Versuch (Art. 21 II, 22 II und dazu 
Allg. Teil, § 42). Uberdies darf noch kein Rechtsnachteil fUr einen 
anderen, d. h. hier fUr den falschlich Beschuldigten, entstanden sein. 
1st infolge der Anzeige gegcn den zu Unrecht Beschuldigten behordlich 
vorgegangen worden - Vernehmungen, Festnahme, Hausdurchsuchung 
und andere prozessuale V orkehren - oder ist gar ein Urteil gegen ihn 
ergangen, so findet der Widerruf der falschen Anschuldigung im Rahmen 
von Art. 308 I keine Berucksichtigung mehr. Auch nicht ·wenn der Be
schuldigte vom Gericht freigesprochen wird, denn schon Untersuchung 
und Anklageerhebung stellen Rechtsnachteile dar4. - Fur den Tater, 
der die Voraussetzungen des Art. 308 I erfilllt, gibt das G. dem Richter 
die Moglichkeit, die Strafe nach freiem Ermessen zu mildern (Art. 66) 

1 THORMANN- V. OVERBECK: Art. 303, N. 4: Herstellung von Spuren, die auf 
eine falsche Taterschaft hinweisen, Verstecken einer Diebsbeute in einem fremden 
Mantel. Vgl. auch Tessin Art. 178 Ziff. 2: simulando 0 contraffacendo gli indizi, 
o facendo usa di ingannevoli artifizi. 

2 Eine wiinschenswerte Auslegung von Art. 303 Ziff. 1 II. Sie ist abel', nament
lich im Hinblick auf den franzosischen Text -machinations astucienses-, zweifel
haft. 

3 RUFER: 41£. 

4 Zur Tragweite des Begriffs: Rechtsnachteil UFENAST (Lit. ZU § 127): 94f. 
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oder von einer Bestrafung Umgang zu nehmen. Auch im letzteren Fall 
hat aber das Urteil den Tater schuldig zu erklaren 1. 

8. Die Strafdrohung fiir die Falle nach Art. 303 Ziff. 1 lautet auf 
Zuchthaus oder Gefangnis. Betrifft die falsche Anschuldigung dagegen 
eine Ubertretung, so ist die Strafe Gefangnis oder BuBe. Die Differen
zierung der Strafdrohung richtet sich also nach der Schwere der An
schuldigung. Dagegen ist der bei der Beratung des Entwurfes 1894 auf
geworfene Gedanke, verschiedene Strafen anzudrohen, je nachdem die 
falsche Anzeige eine Verurteilung des Beschuldigten oder ein Straf
verfahren gegen ihn zur Folge hatte oder nicht 2, nicht weiter verfolgt 
worden. Es ist jedoch wohl kaum ganz zu vermeiden, daB der Richter 
bei der Strafzumessung darauf Riicksicht nimmt, wie weit sich eine 
falsche Anschuldigung auswirkte. Allerdings liegt darin ein gewisser 
Riickfall in die Erfolgshaftung. Er ist aber verstandlich. - Wie es in 
der Ziff. 1 des Art. 303 fiir die Begriffe Verbrechen und Vergehen der 
Fall ist, muB auch in der Ziff. 2 der Ubertretungsbegriff technisch, im 
Sinne des Art. 101, verstanden werden. Jede Ubertretung zahlt, gleich
giiltig ob sie im StGB., in der Nebenstrafgesetzgebung oder, soweit der 
kantonale Ubertretungsbegriff sich mit dem eidgenossischen deckt, im 
kantonalen St,rafrecht steht (vgl. G. Art. 333 II, 335, Ziff. 1 I). Dagegen 
ist Art. 303 nicht anwendbar, wenn mit einer falschen Anschuldigung 
ein Disziplinarvergehen oder ein Ordnungsfehler behauptet wird 3. Der 
Verleumdungstatbestand kann in einem solchen Fall zur Geltung 
kommen. 

III. Auch in der falschen Anschuldigung liegt eine Irrefiihrung der 
Rechtspflegc. Das G. hat diese Bezeichnung aber fiir die zwei Tat
bestande des Art. 304 aufgespart. 

1. Der Tatbestand der falschen Anzeige nach Ziff. 1 I unter
scheidet sich dadurch von der falschen Anschuldigung, daB der Tater 
nicht auf eine bestimmte Person als Beschuldigten hinweist. Er redet 
ins Blaue hinein. Die Motive konnen sehr verschiedener Art sein. Der 
Tater kann, um eine eigene Missetat zu verdecken, einen Diebstahl oder 
einen rauberischen Uberfall vortauschen. Er kann auch aus Bosheit oder 

. Wichtigtuerei handeln. Moglich ist auch, daB der Tater wohl eine be-
stimmte Person, die er zu Unrecht verdachtigen mochte, im Auge hat, 
sich aber hiitet, auf sie hinzudeuten 4 • In einem solchen Fall kommt 

1 Dazu jetzt METTLER: Das Absehen von Strafe, Zurcher Diss. (1929), 64f. mit 
dem Vorschlag, von Straffreisprechung zu reden. 

2 Prot. I. ExpKoro. 2, 269f.; STOOSS hat richtig darauf hingewiesen, daB eine 
solche ]!'olge nicht von der Schuld des Anzeigers abhangt. iller differenzierte 
Strafdrohungen nach fruheren Rechten STOOSS: Grundzuge, 2, 444f. 

3 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 227; ZURCHER: Erlauterungen, 383. 
4 Bisherige Rechte Tessin Art. 177 § 1: querela 0 notizia di un fatto punibile, 

non vero, senza incolpare determinata persona; Waadt Art. 286 - unter der Be-
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Art. 304 Ziff. 1 I im Verhaltnis zu Art. 303 Ziff. 1 subsidiare Bedeu
tung zu. 

Gegenuber der Tatbestandsfassung bei der falschen Anschuldigung 
ergeben sich weitere Unterschiede: Die Differenzierung, je nachdem die 
Anzeige sich auf ein Verbrechen, Vergehen oder eine Ubertretung be
zieht, ist in Art. 304 nicht durchgefUhrt. Vor allem aber nennt Ziff. 1 I 
nur die falschliche Anzeige, es sei eine "strafbare Handlung" begangen 
worden. Andere arglistige Veranstaltungen, die auch hier moglich sind -
Sachbeschadigung, Selbstfesselung, Selbstverletzung, durch die ein Ver
brechen vorgetauscht werden solI - sind nicht berucksichtigt. Regel
maBig wird sich mit einer solchen Veranstaltung allerdings die Behaup
tung, es sei eine Straftat verubt worden, verbinden. Steckt hinter solchen 
Machenschaften die Absicht, z. B. von einer Versicherung eine Ent
schadigung zu erlangen, so ist uberdies die Anwendung der Betrugs
bestimmung zu erwagen 1. 

Fur die ubrigen Momente: Anzeige bei einer Behorde, Vorsatz, 
Handeln wider besseres Wissen und Vollendung gilt fruher Gesagtes; 
oben II 1, 2, 6 und 7. 

Nicht selten sind fahrlassige Anzeigen, eine strafbare Handlung sei 
verubt worden. Das ist ebensowenig strafbar wie die fahrlassige falsche 
Anschuldigung 2. 

2. Anderer Art als der Tatbestand nach Art. 304 Ziff. 1 I ist die 
Selbstbezichtigung nach Ziff. 1 II .Der Tater beschuldigt sich 
selbst einer strafbaren Handlung. Das ist nicht so sonderbar, wie es 
auf den ersten Blick erscheint. Aus verschiedenen Motiven kann es ge
schehen: Der Tater will fUr einen anderen, einen Schuldigen, eintreten, 
was auf die Begunstigung (Art. 305) hinweist. Er will sich ein Alibi fUr 
eine andere, von ihm verubte Straftat verschaffen. Er will sich aus 
einer elenden Lage heraus fUr eine gewisse Zeit Versorgung verschaffen. 
Auch Selbstbeschuldigungen aufpathologischer Grundlage kommen vor3. 

zeichnung Entrave a l'action de la justice -: Celui qui signale a l'autorite un 
delit qu'il sait n'avoir pas eM commis ou qui simule un delit. Vgl. ZURCHER: Er
lauterungen, 385; Prot. II. ExpKom. 5, 224 (Calame), 225, 227, 230. - Inter
essante Kasuistik iiber erdichtete Raubanfalle METELMANN: Deutsche Strafi'echts
zeitung, 8, 30ff. 

1 Vgl. schon ZURCHER: Erlauterungen, 385; CALAME: a. a. 0.230. 
2 Wer glaubt, bestohlen worden zu sein und Anzeige erstattet, wahrend er die 

Sache verlegt hat, soll straflos bleiben; ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 5, 225. 
3 ZURCHER: Erlauterungen, 385; Prot. II. ExpKom. 5,229; 6, llO. Verdacht 

auf ~isteskrankheit oder wenigstens verminderte Zurechnungsfahigkeit bei Selbst
beschuldigung und falschem Gestandnis vgl. GRoss-HoPLER: Handbuch fiir Unter
suchungsrichter (7. Auf!.), 226, 230; STRASSER: Psychiatrie und Strafrecht (1927), 
19lff. Vgl. auch den Fall StenBull. NR. 1929, 606 (Selbstbeschuldigung, urn den 
wirklichen Tater zu schonen), ferner eodem, 608f. (Antrag: keine Bestrafung der 
Selbstbezichtigung aus achtungswerten Motiven). 
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Auch in der Ziff. 1 II ist nur davon die Rede, daB der Tater sich 
falschlich einer strafbaren Handlung beschuldigt, ohne daB unterschieden 
wird, ob es sich um ein Verbrechen, ein Vergehen oder um eine Uber
tretung handeln solI. Fiir die V ollendung kommt es auch hier nicht 
darauf an, ob der Selbstbezichtigung weitere Folge gegeben wird. 

Fiir das Moment: Anzeige bei der Behorde gilt Gleiches wie bei der 
falschen Anschuldigung nach Art. 303; oben II 1. Nur die vorsatzliche 
Tat ist strafbar, nicht eine fahrlassige Selbstbezichtigung, die wohl mog
lich ist. "Falschlicherweise", wie das G. sagt, ist gleichbedeutend mit 
"wider besseres Wissen". 

3. Die Strafdrohung lautet fUr beide Tatbestande aus dem Art. 304, 
die reine Delikte gegen die Rechtspflege sind, auf Gefangnis oder BuBe. 
Nach der Ziff. 2 kann jedoch der Richter in besonders leichten Fallen 1 

von einer Bestrafung Umgang nehmen. Das freie Richterermessen hat 
hier zu entscheiden. Aber maBgebend solI dabei die GeringfUgigkeit der 
Schuld, nicht - jedenfalls nicht ausschlaggebend - die objektive 
Schwere der falschlich behaupteten Tat sein 2. 

Auch in den Fallen der falschen Anzeige nach Art. 304 sind iiberdies 
die Strafmilderung und das Absehen von Strafe moglich, wenn der Tater 
durch Berichtigung tatige Reue iibt, und wenn ein Rechtsnachteil fUr 
einen anderen nicht entstanden ist; Art. 308 lund dazu oben II 7. 

§ 126. Falscbe Beweisaussage der Partei. 
Literatur. Angaben zu § 51 (ProzeBbetrug). - STOOSS: Grundziige, 2, 447ff. 

und DV., Bes. Teil, 3, 273ff., 351ff. - LAUTERBERG: Die Eidesdelikte, Berner 
Diss. (1886). - RrssDoRF: Studien zum Meineid, Berner Diss. (1910). - WITZ
THUM: Die falsche Parteiaussage im ZivilprozeB, Ziircher Diss. (1926). - GAFNER: 
Die Parteibefragung im schweizer. ZivilprozeBrecht, Berner Diss. (1919). -
MULLER: Die Parteibefragung in der aargauischen ZivilprozeBordnung, Ziircher 
Diss. (1937). - KOLB: Das Handgeliibde als Beweismittel in der thurgauischen 
ZivilprozeBordnung, Ziircher Diss. (1940). - REICHEL: Berner Z.51 (Sonder
abzug). - GRUNHUT: Z. 51, 43ff. 

1. Von der falschen Beweisaussage einer Partei in einem 
Zi vilrechtsverfahren, dem Tatbestand des Art. 306 3 , istder ProzeB
betrug (oben § 51 V 5) wohl zu unterscheiden. Die Betrugsbestimmung 
des Art. 148 ist anzuwenden, wenn eine Partei, um sich oder einen an
deren unrechtmaBig zu bereichern, den Richter tauscht und dadurch 
einen die Gegenpartei schadigenden Entscheid erwirkt. Da der Betrug 
nach Art. 148 des G., im Gegensatz zu friiheren Rechten (oben § 51 V 1), 
ausschlieBlich Vermogensdelikt ist, muB ein Vermogensschaden ein-

1 THORMANN-V. OVERBECK: Art. 304, N. 8 (lacherliche Kleinigkeiten, die etwa 
als Ubertretungen strafbar sein konnten). 

2 Gut GERMANN: Z. 56, 25. 
3 Die Entwicklung in den Entwiirfen bei WITZTHUM: 102ff. 
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getreten sem. Um eine rechtswidrige Bereicherung zu erlangen, liigt die 
tauschende Partei oder sie benutzt falsche Urkunden oder andere 
gefalschte Beweismittel1 . 

Der Unterschied gegeniiber Art. 306 ist offensichtlich. Beim ProzeB
betrug emDelikt gegen den Einzelnen, eine Vermogensschadigung. Beim 
Art. 306 eine unter bestimmten Voraussetzungen strafbare Irrefiih
rung der Rechtspflege 2 • DaB fiir emen anderen ein Schaden ein
tritt oder auch nur erstrebt wird, fordert der Tatbestand nicht. Die 
falsche Parteiaussage steht in der Nahe des falschen Zeugnisses. 

Der Grund fUr die Schaffung des Art. 306 muB darin gesehen werden, 
daB die Gesetzesentwiirfe den Meineid, hier insbesondere die mit einem 
falschen Eid bekraftigte unwahre Part e ia u s sag e ,uicht mehr kannten 3• 

Daraus ergab sich das Bediirfnis, unter bestimmten Voraussetzungen die 
schlichte falsche Parteiaussage mit Strafe zu bedrohen. Der Art. 306 
ist an die Stelle friiherer Bestimmungen gegen den Partei-Meineid ge
treten4 . Das scheint mir bisher zu wenig betont worden zu 
sein 5. 

1 Hinweise auf bisherige Rechtsprechung und Literatur oben § 51 V 5. Dort 
Hinweis auch darauf, daB eine disziplinarische Ahndung wegen b6swilliger ProzeB
fiihrung (z. B. Ziircher ZPO. § 90) eine kriminelle Bestrafung, werm der Betrugs
tatbestand erfiillt ist, nicht ausschlieBt. V gl. namentlich WITZTHUM: 54ff. (falsflhe 
Parteiaussage als Betrugshandlung), anderseits 101ff. (falsche Parteiaussage im 
Sinne von Art. 306 des G.), ferner MULLER: 74ff. (aargauisches Recht und aargau
ische JUdikatur); GRUNHUT: Z. 51, 77ff. 

2 WITZTHUM: 106ff.: Schutz gegen Verletzung oder Gefahrdung der Wahrheits
findung im ProzeB. 

3 Eigenartige Entwicklungen: VE. 1894, Art. 171: falsche Parteiaussage als 
Grundtatbestand; Erschwerung, wenn der Tater die Wahrheit seiner Aussage"feier
lich versichert oder bekraftigt". Dazu STOOSS: Prot. I. ExpKom. 2, 275: Weg
lassung der Qualifikation, weil infolge der Abschaffung des Eideszwanges durch 
Art. 49 II der BV. die Form der gerichtlichen Aussage ihre Bedeutung verloren 
habe. Gleich auch die spateren Entwiirfe (VE. 1908, Art. 215 lund dazu ZfutcHER: 
Erlauterungen, 392ff.; E. 1918, Art. 270). Erst in der parlamentarischen Beratung 
ist sowohl bei der falschen Parteiaussage, wie auch beim falschen Zeugnis (Art. 306/ 
307, je Abs. II) wiederum der Fall erschwerend hervorgehoben worden, daB 
der Tater seine Aussage mit einem Eid oder einem Handgeliibde bekraftigt; 
unten III. 

4 So deutlich Bern: Die Art. 114ff. des StGB. behandelten den Meineid. 
Art. 396 III der StPrO. von 1928 hat diese Bestimmungen aufgehoben und sie 
durch Bestimmungen iiber die falsche Aussage ersetzt. Der neue Art. 114 be
stimmt jetzt in Ziff. 1 I: Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Partei wissent
lich eine falsche Beweisaussage zur Sache abgibt. Andererseits bestraft das StGB. 
von Freiburg von 1924, Art. 171 noch den falschen Parteieid. Die falsche Beweis
aussage der Partei kennt es nicht. 

o Andeutung bei STOOSS: Grundziige, 2, 460; Prot. I. ExpKom. 2,275: Der 
unbeschworenen Aussage kommt die namliche Wirkung zu wie der beschworenen. 
Vgl. auch THORMANN: Prot. II. ExpKom. 5, 273 und namentlich REICHEL: Berner 
Z. 51 (Sonderabzug). 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 51 



798 § 126. Falsche Beweisaussage der Partei. 

II. 1. Als Tater der falschen Beweisaussage nennt Art. 306 I die 
Part{,i in einem Zivilrechtsverfahren. Nur der einzelne Mensch 
kann Tater sein. 1st eine juristische Person Partei, so kommt das vor 
Gericht auftretende Organ, der einzelne Mensch, der dem Richter Rede 
und Antwort steht, fUr die Tat in Betracht. Wer als Partei zu gelten hat, 
bestimmt sich nach den ZivilprozeBordnungen, also vor allem nach 
kantonalen Rechten. Klager und Beklagter, jeder, der in dieser Eigen
;;chaft vom Richter zur Aussage aufgefordert wird, kann die Tat begehen. 
Dagegen kann der Parteivertreter nicht Tater sein. Er wird vom 
Richter ja auch nicht zur Beweisaussage, jedenfalls nie im Sinne des 
Art. 306, herangezogen. 

Das G. spricht in Art. 306 von der Partei imZi vilrechtsverfahren. 
Parteien kennt, nach richtiger Auffassung, auch der StrafprozeB - den 
Offentlichen Anklager und den Beschuldigten (Angeklagten) im Offizial
verfahren und im PrivatklageprozeB den Privatstrafklager und den Be
schuldigten. Aber der strafprozessuale Anklager wird nicht in der Art 
des Art. 306 vom Richter zur Beweisaussage veranlaBt, und der Beschul
digte im StrafprozeB ist zur Wahrheit nicht verpflichtet. Klar ist da
gegen, daB der Art. 306 im Adhasionsverfahren zur Geltung kommen 
kann l . Es ist ein Zivilrechtsverfahren. 

Der Art. 309 dehnt den Bereich des Art. 306 iiber den ZivilprozeB 
auf das Verwaltungsgerichtsverfahren, das Verfahren vor - amtlichen 
und privaten - Schiedsgerichten und vor Behorden und Beamten, 
"denen das Recht der Zeugenabhorung zusteht", aus 2 . Die Redaktion 
des G. ist hier unv ollstandig. Nicht von: der Zeugenabhorung, sondem 
von der Parteibefragung handelt der Art. 306. Die Fassung in Art. 309 
miiBte korrekt auf Beides hinweisen. Da aber der Art. 309 auch den 
Art. 306 zitiert, darfkein Zweifel dariiber bestehen, daB auch eine falsche 
Parteiaussage vor den im Art. 309 genannten Stellen, sofern ihnen 
das Recht zur Parteibefragung zukommt, getroffen werden solI. 

2. Scheint bis zu diesem Punkt die Bedeutung des Art. 306 leidlich 
klar, so ergeben sich bei dem weiteren Tatbestandsmoment: falsche 
Beweisaussage zur Sache erhebliche Schwierigkeiten. Vorraus
setzung ist, daB sich aus einer ZivilprozeBordnung und eventuell aus einer 
anderen, z. B. einer verwaltungsrechtlichen Verfahrensordnung, ergibt, 
daB eine Partei zur Beweisaussage aufgerufen werden kann. Was aber 
bedeutet Beweisaussage (declaration constituant un moyen de preuve) ~ 

1 MULLER: Prot. 1. ExpKom. 2, 277. 
2 Vgl. noch unten § 127 III 1. - Wie in den Kantonen, die Ehrverletzungen in 

den Formen desZivilprozesses abwandeln? Auch bei einer solchen Ordnung hat 
man es in Wahrheit mit einem StrafprozeB zu tun. Art. 306 kann nicht anwendbar 
sein; so auch THORMANN: Prot. II. ExpKom. 5, 274. - Uber den Schutz der 
Wahrheitserforschung im Verfahren vor dem eidg. Versicherungsgericht ZURCHER: 
JZ. 12, 386ff. 
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Sie liegt sicher noch nicht. darin, daB eine Partei Antrage steHt und Be
hauptungen vorbringtl. Notwendig ist, daB der Richter die Partei durch 
eine unter bestimmten Formen (unten 4) erfolgende Befragung a ufruft, 
sich zu einem fUr die FeststeHung des Sachverhalts erheblichen Punkt 
zu auBern. Die Partei ist jedoch nicht Zeuge im prozessualen Sinn. Aber 
ihre A.uBerung ist zeugnisahnlich undihrer Aussage solI die gleiche oder 
mindestens ahnliche Beweisfunktion wie einer Zeugenaussage zu
kommen 2. 

Allein es bleibt die Tatsache der Verschiedenheit der kantonalen 
ProzeBordnungen. Nicht aIle Kantone kennen die Aussage der Partei 
als Beweismittel 3 • Sie darf auch nicht schon in der gewohnlichen richter
lichen Befragung der personlich erschienenen Partei gesehen werden 4. 

Die Zweifel, die sich aus kantonalen Rechten fUr die Anwendung des 
Art. 306 erg eben 5, konnen an einem Beispiel gezeigt werden: Die 
Zurcher ZPO. sieht in verschiedenen Zusammenhangen eine person
liche Befragung vor. So namentlich in den §§ 172ff. Sic stehen im Ab
schnitt uber das Bewcisverfahren. Nach § 172 I kann jede Partei "zur 
Feststellung einzelner erheblicher tatsachlicher Verhaltnisse" die person
liche Befragung der Gegenpartei vcrlangen. Absatz II gibt dem Richter 
das Recht, eine Befragung von Amtes wegen durchzufUhren. DaB es 
sich hier urn Beweisaussagen zur Sache handelt, ist klar, im Gegen
satz zur richterlichen Befragung zur Abklarung ungenugender Partei
vorbringen (ZPO. § 99). Beweismittel ist auch die personliche Befragung 
im summarischen Verfahren gemaB § 280. DaB die richterliche Befragung 
wie sie in den § 172 ff. und auch in § 280 vorgeschen ist, dem Beweis 
client, ergibt sich noch besonders aus § 181: Bei Antwortverweigerung 
hat del' Richter die Tatsachen, auf welche sich die Vernehmung bezieht, 
als bewiesen zu betrachten. - Del' bisherige § 182 bedrohte "trolerhafte" 

1 STOOSS: Motive zum VE. 1894, 231; ZURCHER: Erlauterungen, 392; 
Prot. II. .ExpKom. 5, 270 (Vorbehalt von ProzeBstrafen bei Unwahrheit, z. B. 
ZURICH: ZPrO. § 90); KAISER: eodem, 120ff. mit del' Unterseheidung'Parteiaussagen 
in Rechtsschriften und Vortragen, Aussagen bei der Parteibefragung und endlich 
Aussagcn unter Eid und Handgeliibde. MaBgebend, ob Beweisauss(tge, ist die Ord
nung der kantonalen Prozesse. Gut THORMANN-V. OVERBECK: Art. 306, N. 2. 

2 Prot. I. ExpKom. 2, 277f.: eine Aussage, die fiir den Richter eine Erkenntnis· 
quelle bildet. THORMANN: Prot. II. ExpKom. 5, 273 (Die liigende Partei handelt 
ebenso verwerflich wie,der liigende Zeuge), ferner REICHEL: eodem, 277und 
ZURCHER: 280 (Parteiaussagen mit der Bedeutung einer Zeugenaussage). Vgl. auch 
GRUNHUT: Z. 51, 76f. 

3 Untersuchung bei REICHEL: Berner Z. 51, a. a. O. 
4 So GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 272 (pas faisant preuve les simples 

declarations faites par une partie en comparution personnelle; Hinweis auf Genfer 
Recht); vgl. auch MULLER: eodem, 280 (zu Luzern). 

5 Vgl. WITZTHUM: lllff.; KAISER: Prot. II. ExpKom. 5, 122 (Hinweis auf 
Solothurn:, keineWahrheitspflicht der Partei); MULLER: 30ff. (Parteibefragung 
nach aargauischem Recht). 

51* 
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Ableugnung von Tatsachen bei der personlichen Befragung mit Ord
nungsbuBe 1. - Man hat annehmen mussen, daB mit dem Inkrafttreten 
des StGB bei falscher Beweisaussage der Art. 306 zur Geltung kommen 
wurde unter der Voraussetzung der richterlichen Ermahnung zur Wahr
heit und des Hinweises auf die Straffolgen des G. Allein Art. 29 des 
zUrcher. EGStGB. schlieBt in einer Neufassung von § 182 der ZPO. die 
Anwendung von Art. 306 aus und gestaltet statt dessen einen kantonal
rechtlichen Ubertretungstatbestand der wissentlich falschen Parteiaus
sage. Das kommt auf eine Sabotage des eidgenossischen G. hinaus 2• Die 
Aufstellung eines von Art. 306 abweichenden kantonalen Ubertretungs
tatbestandes laBt sich mit der Vorbehaltsbestimmung zugunsten des 
kantonalen ProzeB-Strafrechts nach Art. 335 Ziff. 1 II des G. nicht recht
fertigen. Der Art. 306 hat die Bestrafung, der falschen Beweisaussage 
der Partei abschlieBend eidgenossisch geordnet 3 . In richtiger Durch
fUhrung dieser Bestimmung hatte der kantonale Gesetzgeber i'tl der ZPO. 
nur noch das Moment: richterliche Ermahnung zur Wahrheit und Hin
weis auf die Straffolgen (unten 4) aufzunehmen gehabt. - Meritorisch 
mag man hochstens noch bemerken, daB die falsche Parteiaussage straf
rechtlich weniger schwer wiegen kann als das falsche Zeugnis. Die 
Partei befindet sich im Streit mit dem Gegner. 1st aber deshalb die Un
wahrhaftigkeit immer weniger schwer? Auch wenn man das bejaht4, 
geht es nicht an, aus der falschen Parteiaussage im Gegensatz zum Ver
brechen des falschen Zeugnisses eine bloBe Ubertretung zu machen. Zu 
beachten ist die verglichen mit Art. 307 geringere Strafdrohung in 
Art.306. 

3. Die strafbare Beweisaussage muB falsch, eine ProzeBluge sein 5. 

1 Zu den genannten Bestimmungen der Ziircher ZPO. STRAULI: Kommentar, 
Noten zu den entsprechenden §§; FEHR: JZ.4, 232f.; WITZTHUM: 5ff. (Partei
.aussagen als ErkenntnisqueUe und Beweismittel allgemein). 

2 Vgl. PETRZILKA: Ziircher Erlauterungen zum StGB., 425f.; Bericht des 
Regierungsrates fiir die Volksabstimmung iiber das ziircher. EG., 92f. - Erst recht 
merkwiirdig ist die neue ziircher. Ordnung im Hinblick auf § 269 der ZPO.: Beweis
aussage der Mutter im VaterschaftsprozeB "in den fiir Zeugenaussagen vorgeschrie
benen Formen und unter der Androhung der Strafe des falschen Zeugnisses bei 
wissentlich falschen Angaben". Die Aussgae der Mutter im VaterschaftsprozeB ist 
aber nicht Zeugen-, sondern Parteiaussage. Liigt die zur Beweisaussage auf
gerufene Mutter, so macht sie sich eines Verbrechens nach Art. 306 strafbar; 
PETRZILKA: 426f. - SoU dagegen die falsche Beweisaussage der Partei in irgend
einem anderen ProzeB nur kantonalrechtliche Ubertretung sein? Das ist unhaltbar. 

3 HAFTER: ZschwR., N.F.58,53a (grundsatzlich), 15a und ff.(andereBeispiele). 
4 FEHR: a. a. O. 233. Vgl. auch REICHEL: Berner Z. a. a. O. Die Parteien 

werden die Tatsachen durch die Brille des eigenen Interesses sehen und deshalb 
in ihren VorsteUungen, ohne absichtlich die Unwahrheit sagen zu wollen, oft ganz 
verschiedene Erinnerungsbilder haben. Deshalb nur Strafbarkeit der Vorsatztat. 

5 Ausfiihrlich dariiber WITZTHUM: 12ff., 24ff. (Wahrheitsplicht nach kanto
nalen ProzeBordnungen), 40ff. (ProzeBstrafen). 
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Die zum Beweis aussagende Partei hat grundsatzlich die gleiche Wahr
heitspflicht wie del' Zeuge, fur den es z. B. in § 197 del' zurcher. ZPO. -
sprachlich sehr unschon - heiBt, er habe "die volle und ganze Wahr
heit zu sagen". Nicht nul' die direkte Luge zahlt, sondern auch das Ver
schweigen, wo Reden geboten ist und ebenso die del' Wahrheit wider
sprechende :Behauptung des Nichtwissens 1. 

Eine falsche Beweisaussage muB zur Sache erfolgen. Das ist ein 
wenig zutreffender Ausdruck. Zur "Sache" gehort schlieBlich alles, 
woruber del' gut vernehmende Richter die Partei - ebenso wie den 
Zeugen - befragt. KIaI' ist jedoch, was das G. meint: sur les faits de 
la cause, wie del' franzosische Text lautet. Genauer ist das dahin zu er
klaren, daB nur diejenige falsche Aussage vom Art. 306 erfaBt werden 
soll, die fiir den Richter zur Entscheidung eines Streitfalles als Erkenntnis
quelle in Betracht kommt. RegelmaBig gehoren dazu nicht Angaben 
uber personliche Verhaltnisse 2• 1m Zweifelfall muB die Prufung ent
scheiden, ob sich Frage und Antwort auf einen fur den im Streite liegen
den Sachverhalt erheblichen Punkt beziehen. Das liegt abel' schon im 
Ausdruck Beweisaussage. Nur Erhebliches bedarf des Beweises. Die 
Weglassung del' Worte "zur Sache" wurde die Tragweite des Art. 306 
nicht andern. - In Art. 307 III, beim Tatbestand des falschen Zeug
nisses, ist, wenn die falsche AuBerung sich auf Tatsachen bezieht, die fiir 
die richterliche Entscheidung unerheblich sind, eine Strafmilderung vor
gesehen. Eine entsprechende Bestimmung fehlt in Art. 306, obschon in 
diesel' Hinsicht die Verhaltnisse bei del' falschen Parteiaussage nicht 
andel'S liegen als beim falschen Zeugnis. Daraus entsteht Unsicherheit. 
Man muB zu dem merkwurdigen SchluB gelangen, daB, andel'S als beim 
falschen Zeugnis, del' Tater aus Art. 306 unter del' vollen Strafdrohung 
steht, wenn er zwar "zur Sache" falsch aussagt, del' Entscheid des 
Richters abel' letzten Endes von del' falschen AuBerung nicht beeinfluBt 
ist; vgl. noch unten § 127 III 2. Eine Lasung kann darin liegen, daB 
del' die falsche Parteiaussage beurteilende Strafrichter bei del' Straf
find ung den Milderungsgedanken nach Art. 307 III analog zur An
wendung bringt. 

4. Art. 306 I setzt voraus, daB del' Richter VOl' del' Vernehmung die 
Partei zur Wahrheit ermahnt und sie auf die Straffolgen einer falschen 
Aussage hinweist. Das ist eine auBerhalb des Tatbestandes liegende 0 b
j ektive Strafbarkeitsbedingung 3 . - Fiir die Schuldfrage er-

1 ZUROHER; Erlauterungen, 393; vgl. auch PETRZILKA: a. a. 0.430 (eine den 
Sachverhalt entstellende Unvollstandigkeit); TI!ORMANN-V. OVERBEOK: Art. 306, 
N. 3; vgl. auch WITZTHUM: llOf., ll5 (Verschweigen). 

2 Vgl. WITZTHUM: ll4; THORMANN-V. OVERBEOK: Art. 306, N. 4. Der K 1918, 
Art. 340 hatte eine Ubertretung; unrichtige Angaben iiber die Person vorgesehen. 

3 BUHLER: Prot. II. ExpKom. 5, 278 hat zutreffend darauf hiugewiesen, daB 
mit dem yom G. vorgesehenen Hinweis auf die Wahrheitspflicht ein Konflikt mit 
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gibt sich hier Eigenartiges: Die falsche Beweisaussage ist nur bei vor
satzlicher Tat! strafbar. Mit Wissen und Willen muB der Tater als 
Partei in einem Rechtsverfahren eine falsche Beweisaussage zur Sache 
machen. Auf die Verletzung der richterlichen Wahrheitsermahnung 
braucht sich der Vorsatz nicht zu erstrecken und mit dem "Hinweis auf 
die Straffolgen" hat er nichts zu tun. Aber wissen muB der Tater um 
Beides. Hat er Mahnung und Hinweis nicht verstanden, weil ihm z. B. 
die Sprache des Richters fremd war, so ist eine Bestrafung ausgeschlossen. 
Insoweit beeinfluBt die Strafbarkeitsbedingung auch die Lasung der 
Schuldfrage. 

5. Das Delikt ist mit der in der gesetzlichen Form abgegebenen 
Beweisaussage vollendet. DaB sie Erfolg, einen Nachteil fUr die 
Gegenpartei, ein fUr die higende Partei giinstigeres Urteil, hatte, ist nicht 
erforderlich 2. Man mag daher den Art. 306 als Gefahrdungsdelikt be
zeichnen. - Nach dem in Frage stehenden ProzeBrecht entscheidet sich, 
wann die Beweisaussage als a bgege ben zu betrachten ist. Sie wird 
regelmaBig protokoUiert und soUte richtigerweise von der aussagenden 
Partei auch unterschriftlich bestatigt oder wenigstens sonst anerkannt 
werden. Vor der Erfiillung solcher Formvorilchriften (siehe noch unten 
III) liegt nur Versuch vor, und rechtzeitige Berichtigung kann als tiitige 
Reue nach Art. 22 II beriicksichtigt werden 3. Art. 308 I weist dagegen 
auf eine tiitige Reue nach vollendeter Tat hin mit der Moglichkeit, die 
Strafe zu mildern, ja sagar von einer Bestrafung Umgang zu nehmen 
(oben § 125 II 7)4. 

6. Nach Art. 308 II kann der Richter auch dann die Strafe nach 
freiem Ermessen mildern, wenn die falsche Aussage erfolgte, weil der 
Tater durch die Bekennung zur Wahrheit sich oder seine Angehorigen
vgl. Art. 110 Ziff. 2 - der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung aussetzen 
wiirde. 

III. Die Strafdrohung fUr den Grundtatbestand nach Art. 306 I 
lautet auf Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder Gefangnis. Erst in der parla-

kantonalen Rechten nicht entsteht, d. h. der Richter soll bei der Parteibefragung 
auf diese Momente hinweisen, gleichgiiltig ob die entsprechende ProzeBordnung 
sie nennt odeI' nicht nennt. VgI. auch ROTH: StenBull. NR. 1929,607. 

1 Bestrafung der Fahrlassigkeit von der II. ExpKom. abgelehnt: Prot. 5, 
287,293f. 

2 ZURCHER und GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 271£.; siehe dagegen BOLLI: 
eadem, 275. 

3 VgI. die entsprechende Auffassung bei der Abgabe eines falschen Zeugnisses 
Zurcher BI. 21, Nr. 71 und JZ. 18, 326, Nr. 254; a. M. WITZTHUM: 117 (Das even· 
tuell aufgenommene Protokoll hat mit der Abgabe del' Aussage nichts zu tun. -
,Ta. Dagegcn ist wiinschenswert, daB der Protokolleintrag dem Aussagenden zur 
Anerkennung vorgeIegt wird. Verweigert er sie und berichtigt, so rechtfertigt sieh 
die Annahme eines bIoBen Versuchs. Das ist auch psychologisch kIug). 

4 VgI. noeh \VITZTHUM: 118. 
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mentarischen Beratung 1 ist der verscharfende Absatz II: Zuchthaus 
bis zu 3 Jahren oder Gefangnis nicht unter 3 Monaten, "wenn die 
Aussage mit einem Eid oder einem Handgelubde bekraftigt wird", hinzu
gekommen. Die Bestrafung des Meineids, die in den Entwiirfen -
abgesehen von Art. 171 des VE. 1894 - nicht mehr anerkannt wurde, 
ist damit wieder aufgenommen 2. Freilich nicht mit der Gewichtigkeit 
fruherer Rechte. Der Gesetzgeber hat jedoch darauf Rucksicht ge
nommen, daB der BundeszivilprozeB (Art. 146ff.) und zahlreiche kanto
nale ProzeBordnungen den zugeschobenen oder auferlegten Parteeid 
oder ein Handgelubde noch kennen. -FUr die Anwendung des 
Art. 306 ergibt sich daraus eine Verschiedenheit, je nachdem die falsche 
Parteiaussage vor einem Gericht erfolgt, das die Moglichkeit der Ver
eiCligung hat und von ihr Gebrauch macht, oder aber der aussagende 
Tater vor dem Gericht eines Kantons steht, der den Eid und auch das 
Handgelubde abgeschafft hat. Der Unterschied besteht nicht nur in der 
Moglichkeit einer verschieden schweren Strafe, sondern besonders darin, 
daB nach dem Stand kantonaler Rechte ein Tater wegen Meineids ver
urteilt werden kann, auch wenn im G. dieses Wort nicht steht. 

1. Bei der Anwendung von Art. 306 II gelten zunachst die Erorte
rungen zum Grundtatbestand des Abs. I (oben II)3. Nur die Frage der 
Vollendung stellt sich anders. Ferner hat der einen Eid oder ein Hand
gelubde abnehmende Richter die Partei ni<Jht nur zur Wahrheit zu er
mahnen, sondern sie ausdrucklich auf die Folgen eines Falscheides oder 
eines eine Unwahrheit bekraftigenden Handgelubdes hinzuweisen. 

2. Fur den Eid, an des sen religiosem (;harakter festzuhalten ist, sind 
die prozessualen Ordnungen entscheidend. Fur die Anwendung von 
Art. 306 II macht es keinen Unterschied, ob ein vom Richter auferlegter 
oder ein sog. zugeschobener Eid, ob ein Voreid oder ein Nacheid ge
schworen wird. - Da Art. 49 II der BV. den Zwang zur Vornahme einer 
religiosen Handlung ausschlieBt und damit den prozessualen Eideszwang 
abgeschafft hat, spielen andere Aussage-Bekraftigungen ihre Rolle 4. 

1 StenBull. StR. 1931, 669f.; NR. 1934, 412f. 
2 Uber die Eidesdelikte in bisherlgen Rechten namentlich LAUTERBURG: 90ff.; 

STOOSS: Grundziige, 2, 447ff. und YD. Bes. Teil, 3, 273ff. (geschichtliche Bemer
kungen), 35lff. (schweizer. Rechte), 370ff. (vergleichende Ubersicht und Gesetz
gebungsfragen). - Abzulehnen, auch fUr die Zukunft, ist die ziircher. Praxis, nach 
der, obschon der ziircherische ProzeE den Eid nicht kennt, im Rechtshilfe
verfahren die Beeidigung eines Zeugen und auch einer Partei als zulassig be
trachtet und der Falscheid bestraft wird (bisher Ziirich ~ 104); dazu Ziircher Bl. 14, 
Nr. 22, ferner BUR: JZ. 6, 379ff. Auch JZ. 26, 202, Nr. 154 (Bern, das den Eid 
ebenfalls abgeschafft hat). Diese Praxis ist falsch. 1m ProzeErecht soll das Terri
torialprinzip restlos gelten. 

3 LAUTERBURG: 167ff. (Meineid als qU'1lifizierter Fall des Delikts der falschen 
Aussage). 

4 LAUTERBURG: 179ff. 
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Art. 306 II nennt das prozessuale Handgeliibde. Einige Kantone 
haben es in ihre ProzeBordnungen aufgenommen: Luzern, das allerdings 
aueh den Eid noeh kennt, bestimmt in § 220 der ZPO., daB eine Partei, 
die unter Berufung auf die Gewissensfreiheit den Eid nieht leisten will, 
an Eidesstatt ein Handgeliibde abzugeben hat. Die Formellautet: "Sie 
beteuem bei Ehre und Biirgerpflieht" und sehlieBt mit den Worten: 
"Dieses beteure ieh mit dem Wissen, welehe Strafen auf ein falsehes 
Handgeliibde gesetzt sind"; vgl. aueh Luzemer ZPO. § 93 lit. e und 
Kriminalstrafgesetz § 137 II und § 140: falsehe Aussage, die mit einem 
Eid oder einem "an Eidesstatt gegebenen Handgeliibde bekrMtigt wird". 
Das Handgeliibde des Zeugen ist femer in § 198 der thurgauisehen ZPO. 
mit folgender Formel vorgesehen: "leh gelobe, daB ieh als Zeuge ... 
mit bestem Wissen und Gewissen, ohne jede Riieksieht, der reinen Wahr
heit zu lieb alles so offenbaren werde, wie es in meiner Kenntnis liegt; 
das verspreehe ieh getreulieh und ohne Gefahrde." Der Zeuge hat unter 
Handsehlag die Worte naehzuspreehen: "leh gelobe es." Thurgau hat 
mit Gesetz vom 19. Januar 1879 den Eid als Beweismittel im ZivilprozeB 
abgesehafftl und dureh das Handgeliibde ersetzt; siehe namentlich ZPO. 
§§ 21Off.: BekrMtigung der Beweisaussage der Partei dureh das Hand
geliibde, femer thurgauisehes StGB. §§ 182ff.2. 

Andere feierliehe WahrheitsbekrMtigungen 3, auBer Eid und Hand
geliibde, beriieksiehtigt Art. B06 II des G. nieht. In diesen Fallen ist nur 
Art. 306 I anwendbar. 

3. Bei der mit einem Eid oder einem Handgeliibde bekraft,igten Be
weisaussage ist, wenn die feierliche Versieherung am SehluB einer Aus
sage erfolgt (Naeheid), das Delikt erst mit der Leistung des Eides oder 
des Handgeliibdes vollendet. (siehe oben II 5). Auch hier ist wieder die 
zivilprozessuale Ordnung maBgebend. 

§ 127. Falsches Zeugnis, falsehes Gutachten, 
falsche Ubersetznng. 

Uteratur. Angaben zu § 126. - STOOSS: Grundzuge, 2, 455ff.; VD. Bes. 
Teil, 3, 273ff., 349ff., 370ff.; Z. 18, 50ff. und Monatsscln·ift fiir Kriminalpsycho
logie, 20, 216ff. - UFENAST: Das falsche Zeugnis, Ziircher Diss. (1927). - BAU
HOFER: JZ. 20, 130f. - PFENNINGER: Z. 39, 247ff. - STEINER: Z. 42, 206ff. -
Zu beachtende prozessuale Literatur: RAPIN: De l'expertise criminelle, Lausanner 

1 V gl. auch ELSBETH SPOERR Y: Das Verschwinden des Beweiseides im zurcher 
ZivilprozeB seit der Reformation, Zurcher Diss. (1941). Ferner MULLER: Der 
Parteieid in den ZivilprozeBordnungen des Kantons Schwyz, Zurcher Diss. (1938), 
84f.: fur die Abschaffung. 

2 Ausfiihrlich zum thurgauischen Recht KOLB: Das HandgeHibde als Beweis
mittel in der thurgauischen ZivilprozeBordnung, Ziircher Diss. (1940). 

" Vgl. Daten bei STOOSS: Grundzuge, 2, 453, z. B. eine Versicherung an Eides
statt oder eine mit Beziehung auf den Amtseid abgegebene Aussage. 
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Diss. (1911). - NEUMANN: Grenzen del' Zeugnispflicht im StrafprozeB, Ziircher 
Diss. (1930). - STALDER: Die Ausnahmen von del' Zeugnispflicht im bernischen 
Strafverfahren, Berner Diss. ( 1937). - SUTER: Die Stellung des Zeugen im Bundes
strafprozeB, Berner Diss. (1939). - KUNELSKY: Del' Sachverstandige im ziircher. 
ZivilprozeBrecht, Ziircher Diss. (1936). - MASTRONARDI: Die Stellung des Sach
verstandigen im StrafprozeBrecht, Berner Diss. (1936). 

1. Die Erorterung des Art. 306, des Tatbestandes der false hen Be
weisaussage der Partei (oben § 126), fiihrte zu Fragen, die sich in gleicher 
Weise beim falschen Zeugnis, beim falschen Gutachten und bei 
einer in einem ProzeB erfolgenden falschen Ubersetzung eines Dol
metschen (Art. 307) ergeben. Soweit gleiche Momente bestehen, stimmt 
auch die Fassung der Art. 306 und 307, von sprachlich gebotenen Ab
weichungen abgesehen, iiberein. 

Das trifft zu fiir das Moment: falsche Aussage zur Sache 1 . In 
Art. 306 ist allerdings von einer falschen Beweisaussage zur Sache die 
Rede (oben § 126 II 2 und 3). Darin ist jedoch keine Verschiedenheit zu 
sehen (unten III 2). Gleich wird auch, je in Absatz II der Art. 306 und 
307, der qualifizierte Fall gekelllizeichnet, der gegeben ist, wenn die Aus
sage "mit einem Eid oder einem Handgeliibde bekraftigt" wird (oben 
§ 126 III) 2. 

Entspreche:Q.des wie bei Art.. 306 gilt ferner in der Losung der Fragen 
Vollendung, Versuch, tatige Reue, Zeugenmeineid, falsches Hand
geliibde und fiir die Moglichkeit einer Strafmilderung, wenn der Tater 
durch eine wahre Aussage sich oder seine Angehorigen der Gefahr straf
rechtlicher Verfolgung ausset.zen wiirde (Art. 308); oben § 126 II 5/6, 
III 2/3). 

II. Wahrend der Tatbestand der falschen Partei-Beweisaussage fUr 
das schweizerische Recht im wesentlichen neu ist, haben die bisherigen 
Rechte von jeher Bestimmungen gegen das false he Zeugnis und auch 
gegen das falsche Gutachten geschaffen. Die Vergleichung ergibt ein 
buntes Bild. Es geniigt, verschiedene Ordnungen an einigen Beispielen 
zu skizzieren: 

Das BStrG. von 1853 bedroht in Art. 62 die Ablegung eines falschen 
Zeugnisses "vor einer Bundesbehorde". Die Bestimmung ist ungeschickt 
mit del' falschen Anschuldigung verbunden. Eidliche Form del' Aussage 
wird nicht vorausgesetzt 3. Auch kantonale Rechte kennen den Tat
bestand des schlicht en falschen Zeugnisses, ohno daB die eid
liche Form (Meineid) eine Rolle spielt; so z. B. Ziirich §§ 106-109, Bern 
Art.1l4ff. in del' durch Art. 396 III del' StPrO. von 1928 gegebenen Neu
fassung, Waadt Art. 28lff., Wallis Art. 187ff. 

1 UFE"!'!AST: 50ff.: objektive und subjektive Unwahrheit. 
2 Dazu noch SUTER: 120ff. (fiir die Beibehaltung einer solennen Bekraftigung 

del' Zeugenaussage, Eid odeI' HandgeHibde); vgl. auch LOGoz: Z.40, 120ff. 
3 Dazu SUTER: 10lf. 
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Andere Kantone gehen yom Meineid, dem unter Eid abgelegten 
falschen Zeugnis oder Gutachten, aus; so z. B. Basel §§ 78ff. mit der 
Heraushebung des Falles, daB an Eidesstatt ein Handgeliibde abgelegt 
wird (§ 79)1. In § 81 wird daneben noch das nicht eidliche falsche Zeug
nis bedroht. Genf Art. 147, 148 laBt das falsche Zeugnis im Meineid 
aufgehen. 

Nahe stehen der Ordnung, die jetzt das eidgenossische G. durch
gefiihrt hat, z. B. Freiburg Art. 172, Neuenburg Art. 160ff. und Tessin 
Art. 182ff.: Das nicht beschworene falsche Zeugnis oder Gutachten 
stellt den Grundtatbestand, die durch Eid bekraftigte Aussage den 
qualifizierten Fall dar2. 

Wenn man das neue Recht mit dem bisherigen vergleicht, so faUt der 
Verzicht des G. auf eine kasuistische Ausgestaitung des Tatbestandes 
auf. In den alten Rechten wird immer wieder - !nit verschieden ab
gestuften Strafdrohungen - unterschieden, je nachdem falsches Zeug
nis zugunsten oder zum Nachteil eines Beschuldigten abgelegt wurde. 
Noch besonders erschwert wird auch der Fall hervorgehoben, daB der 
Baschuldigte infolge des falschen Zeugnisses mit Zuchthaus bestraft 
wurde. Andererseits sollten falsches Zeugnis und Gutachten in einem 
ZivilprozeB oder in einer Verwaltungsstreitigkeit weniger schwer wiegen. 
Das war die ziircherische Ordnung (§§ 106ff.). Sie findet sich, allerdings 
mit zahlreichen Variationen im einzelnen, z. B. auch in Freiburg Art. 172, 
Basel §§ 78ff., Tessin Art. 182ff., Wallis Art. 187ff. 3. - Bei der An
wendung des eidgenossischen G., dem aIle derartigen Unterscheidungen 
fremd sind, erhebt sich die Frage, ob die Rechtsprechung sie beriick
sichtigen soIl. JedenfaUs muB die Gefahr einer Erfolgshaftung aus
geschaltet werden 4. 

III. 1. Art. 307 I bezeichnet das Gebiet, auf dem die einzeln ge
nannten Handlungen veriibt werden konnen, mit dem Ausdruck "in 
einem gerichtlichen Verfahren". Dabei hat man vor allem den Zivil- und 
den StrafprozeB im Auge. Um Zweifel auszuschalten, erklart aber der 
mit dem ungeniigenden Marginale "Verwaltungssachen" ausgestattete 
Art. 309 auch die Anwendung auf das Verwaltungsgerichts- und das 
Schiedsgerichtsverfahren. Auch das sind staatliche oder wenigstens 
staatlich zugelassene "gerichtliche Verfahren". Dariiber hinaus nennt 
Art. 309 noch das Verfahren VOl' Behorden und Beamten der Verwaltung, 

1 Dazu JZ. 28,150, Kr. 155; Z. 45, 265f. 
2 Weitere kantonale Daten bei STOOSS: Grundzuge, 2, 455ff., auch YD. Bes. 

Teil, 3, 351£f.; ausfiihrlich LAUTERBURG (Lit. zu § 126): 90ff., 167ff. - die Daten 
sind teilweise durch spatere Gesetze uberholt; UFENAST: Iff., 9ff. (Rechtsgut, 
systematische Einordnung) und passim bei den Lehren im einzelnen. 

3 STOOSS: Grundzuge, 2, 456; vgl. auch GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5,286 
(romanische Auffassung); PETRZILKA: Zurcher Erlauterungen, 428 f. 

4 So schon STOOSS: Prot. 1. ExpKom. 2, 281. 
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denen das Recht der Zeugenabh6rung zusteht. Das ist eine gene
relle Ordnung. Aber mit dies em Recht ist es streng zu nehmen. Es 
muB sich aus dem Gesetz ergeben. Davon kann nicht die Rede sein, 
daB jede Vernehmung z. B. durch einen Polizeibeamten eine Zeugen
abh6rung ini Sinne des Art. 309 darstelltl. Vor einem solchen Beamten· 
kann daher auch nicht falsches Zeugnis abgelegt werden. 

2. Der erste der drei in Art. 307 I enthaltenen Tatbestande trifft die 
falsche Zeugenaussage. Sie muB objektiv unwahr sein. Was fUr sie 
gilt, ist, mit einigen noch zu er6rternden Abweichungen, auch beim fal
schen Befund, beim falschen Gutachten und bei der falschen AuBerung 
des Dolmetschen (unten 3/4) zu beriicksichtigen. 

Das falsche Zeugnis ist ein Sonderdelikt. Es kann nur von einer 
Person, die zeugnisfahig und zum Zeugnis vor einer Beh6rde aufgerufen 
oder zugelassen worden ist, abgelegt werden 2. Uber Zeugnisfahigkeit, 
Zeugniszwang, Recht der Zeugnisverweigerung 3 und iiber aIle Form
fragen entscheiden die ProzeBgesetze, eventuell andere Verfahrensord
nungen. Nach ihnen bestimmt sich, ob und wie der vernehmende Beamte 
den Zeugen auf das Recht der Zeugnisverweigerung aufmerksam zu 
machen, ihn zur Wahrheit zu ermahnen und auf die Folgen eines falschen 
Zeugnisses aufmerksam zu mach en hat 4 . Weshalb der Art. 307, anders 
als der Art. 306, auf die beiden letzteren Strafbarkeitsbedingungen 
(dazu oben § 126 II 4) nicht hinweist, ist nicht recht erklarlich. - Regel 
ist das m iindliche Zeugnis, ausnahmsweise ist jedoch ein schriftliches 
Zeugnis zulassig; vgl. z. B. Bundes-ZPr. Art. 145; Bundes-StPr. Art. 85 
(nur miindliches Zeugnis); Ziirich ZPrO. § 189; StPrO. § 139 III (Ver-

1 Dagegen falsches Zeugnis VOl' del' strafprozessualen Untersuchungsbehorde, 
vor del' jedoch noch nicht ein "gerichtliches Verfahren" stattfindet; vgl. STOOSS: 
Prot. 1. ExpKom. 2, 280; THORMANN-V. OVERBECK: Art. 307, N.3; UFENAST: 
44ff.; PETRZILKA: Zurcher Erlauterungen, 428; STEINER: Z. 42, 211 mit Hinweis 
auf die kantonalen Verschiedenheiten; vgl. auch JZ. 36, 282: Zeugenvernehmung 
durch Verwaltungsbehorden. 

2 Mittelbare Taterschaft ist hier fraglich; so auch THORMANN-V. OVERBECK: 
Art. 307, N.2. Vgl. dazu den Tatbestand del' Verleitung zu unwissentlichem 
falschen Zeugnis (VE. 1908, Art. 217), den das G. nichtubernommen hat. UFENAST: 
82 kennzeichnet den Verlei tel' als mittelbaren Tater. 

3 Wer vom Recht del' Zeugnisverweigerung nicht Gebrauch macht und falsch 
aussagt, ist strafbar; THORMANN-V. OVERBECK: Art. 307, N. 4. Vgl. auch Zurcher 
Bl. 9, Nr. 131; 25, S.51. Straflosigkeit bei Unterlassung des Hinweises auf das 
Recht del' Zeugnisverweigerung: Bl. 32, N r. 52; andel's gelegener Fall dagegen 
Bl. 38, Nr. 65. 

4 SUTER: 96ff. Vgl. ferner Aarg. RSpr. 17, Nr. 34: Nach aargauischem Recht 
fruher keine Pflicht del' strafprozessualen Untersuchungsorgane, einen Zeugen auf 
das Recht d~r Zeugnisverweigerung hinzuweisen. Strafbarkcit des falschen Zeug
nisses, auch wenn ein solcher Hinweis unterblieb. Ferner 26, Nr. 64: Gleich auch 
fUr den ZivilprozeB, obschon ZPrO. § 195 den Hinweis auf ein Zeugnisverweigerungs. 
recht vorsieht. Sie wurde als bloBe Ordnungsvorschrift bezeichnet, dercn Nicht-
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nehmung stummer oder tauber Personen schriftlich oder durch Vermitt
lung eines Sachverstandigen). - Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 
und Formen der Vernehmung nicht erfiillt sind, so liegt ein ZElUgnis nicht 
vor. Die unwahre Aussage stellt dann auch kein falsches Zeugnis darl. 

DaB nach den Verfahrensordnungen das Zeugnis ein Beweismittel 
ist, steht so sehr tiber jedem Zweifel, daB das G., anders als in Art. 306 
bei der falsche Beweisaussage der Partei, keine Veranlassung hatte, auf 
die Beweisfunktion der Zeugenaussage besonders hinzuweisen. Dagegen 
muB auch nach Art. 307 die falsche Aussage zur Sache (sur les faits de 
la cause) geschehen sein; oben § 126 II 3 2• Die Tragweite des III. Ab
satzes des Art. 307 ist hier abzuklaren. Er enthalt eine weitgehende 
Privilegierung der Tat, wenn die falsche AuBerung sich auf Tatsachen 
bezieht, "die fUr die richterliche Entscheidung unerheblich sind". Sicher 
muB auch in solchen Fallen eine Aussage "zur Sache" vorliegen, denn 
was nicht zur Sache geauBert wird, kommt fUr die Tatbestande des 
Art. 307 gar nicht in Betracht. Die AuBerung erfolgt also zu Fragen, die 
mit dem im ProzeB festzustellenden Sachverhalt im Zusammenhang 
stehen. Aber es zeigt sich - wohl regelmiiBig erst nachher bei der Wtir
digung der dem Richter vorliegenden Beweise 3, daB eine Tatsachenfest
steHung fUr das ProzeBergebnis bedeutungslos ist oder geworden ist. 
Man hat von Hauptpunkten und Nebenumstanden, faits importants, 
essentiels und faits secondaires, accessoires, gesprochen 4. Das ist, wenig
stens fUr die Auswertung im Deliktstatbestand, reichlich vag 5 . Nament
lich aber ist zu miBbilligen, daB in Art. 307 III sich wiederum die Er
folgshaftung hervorwagt 6 . Entscheidend solI sein, daB der Tater mit 
Wissen und Willen sich gegen die Wahrheit, zu der er mit einer gewissen 
Feierlichkeit - die der Richter aufbringen so1l7 - ermahnt worden ist, 
vergeht. Die Sauberkeit der Rechtspflege verletzt er in jedem Fall. Da 
der falsches Zeugnis Ablegende alle Tatbestandsmomente mit seinem 
Wissen und seinem Willen umfassen muB, ergeben sich aus einer Unter
scheidung zwischen Hauptpunkten und Nebenumstanden Schwierig-

beachtung einer Aussage die Zeugniseigenschaft nicht raubt. Anderung dieser 
Praxis: Straflosigkeit, wenn der Hinweis unterbleibt (Kreisschreiben des Ober
gerichtes vom 21. Dezember 1939; Aarg. RSpr. 39, Nr. 48); vgl. ferner 41, Nr. 54. 

1 KRONAUER: Prot. II. ExpKom. 5, 290f.; UFENAST: 17ff. 
2 Z.46, 119f. (Baselstadt): Falsche Namensangabe eines Zeugen; dagegen 

Zurcher Bl. 2, Nr. 243; 3, Nr. 105, Nr. 165; 21, Nr. 71: Das Zeugnis muE etwas fur 
den ProzeE wesentliches zum Inhalt haben. Vorbehalt disziplinarer Bestrafung. 
Ausfuhrlich dazu UFENAST: 32ff. (Auseinandersetzung mit der uneinheitlichen 
Literatur). 

3 Gut PETRZILKA: a. a. O. 430f. 
4 Prot. II. ExpKom. 5,283,288-290,292 (CALA:lIE, THORMANN, GEEL). 
5 Gut dazu UFENAST: 40ff. 
6 So schon angedeutet von ZURCHER: Prot. II. ExpKom. 5, 285. 
7 Dazu eindrucksvoll BAUHOFER: JZ. 20, 130f. 
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keiten fUr den Schuldbeweis. Der Zeuge kann haufig gar nicht wissen, 
ob er fUr die richterliche Entscheidung Wichtiges oder Unwichtiges aus
sagt. 

Der falschen Aussage steht bewuBtes Verschweigen gleich, wenn sie 
den vom Zeugen darzustellenden Sachverhalt wesentlich verandertl. 

Der Vorsatz muB auch das BewuBtsein umfassen, als Zeuge auszu
sagen. 

3. An zweiter Stelle nennt der Art. 307 I den Sachverstandigen, 
der einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt. 
Auch hier ist von den prozessualen Ordnungen auszugehen. Allgemein 
muB gelten, daB der Sachverstandige vom Gericht bezeichnet oder als 
solcher anerkannt wurde. Ein rein privates Gutachten zahlt hier 
nicht. - Auch flir den Sachverstandigen gilt die Wahrheitspflicht2. 
Sein Befund und sein Gutachten sind Beweismittel. Die Privilegierung 
nach Art. 307 III kann auch fUr ihn in Betracht kommen. 

Das G. unterscheidet, wie Bundes-StPrO. Art. 91, zwischen Befund 
und Gutachten. Von einem bloBen Befund ist dann die Rede, wenn 
der Sachverstandige dazu berufen wurde, im ProzeB erhebliche Tat
sachen aufzudecken und wahrzunehmen, die der Richter aus eigenen 
Kenntnissen nicht feststellen kann - Todesursache, Art einer Ver
letzung, einer Krankheit usw. Der Befund weitet sich zum Gutachten 
aus, wenn der Sachverstandige zu einer auf die rechtliche Beurteilung 
sich beziehenden Wertung der festgestellten Tatsachen gelangt, z. B. 
Feststellung einer geistigen Starung mit der SchluBziehung auf Unzu
rechnungsfahigkeit oder verminderte Zurechnungsfahigkeit 3 . 

Auch fUr die Form, in der der Sachverstandige zu bestellen ist und 
seinen Befund oder s~in Gutachten abzugeben hat, sind die prozessualen 
Vorschriften maBgebend; z. B. Bundes-StPrO. Art. 95: in der Regel 
Schriftlichkeit; Zurich, ZPrO. § 219: in einfachen Sac hen Mundlichkeit, 
in verwickelteren Fallen Schriftlichkeit: 

Art. 308 II, die Maglichkeit der Strafmilderung oder -befreiung, gilt 

1 Gut dariiber UFE-NAST: 55ff. 
2 Die ProzeBgesetze betonen sie. Ob die Ermahnung zur Wahrheit in gleicher 

oder in anderer Weise als gegeniiber dem Zeugen erfolgt, ist im Hinblick auf den 
Art. 307 des G. ohne Bedeutung. Beispiele: Die Bundes-ZPrO. Art. 126 sieht vor, 
daB der Sachverstandige auf Verlangen einer Partei vereidigt werden kann, wenn 
er nicht ohnehin fiir seine Berufsausiibung vereidigt ist. Die eidliche Bekraftigung 
geht dahin, den erteilten Auf trag gewissenhaft zu erfiillen und dabei niemandem 
"weder zulieb noch zuleid" handeln zu wollen; Bundes-StPrO. Art. 93: Die Sach
verstandigen legen das Versprechen ab, ihre Pflicht nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erfiillen. Vgl. ferner ZUrich, ZPrO. § 217 und StPrO § 113: Pflicht, 
das Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben, unter Hinweis auf 
die strafrechtlichen Folgen eines wissentlich unrichtigen Gutachtens. 

3 Vgl. ZURCHER:· Erlauterungen, 395; THORMANN-V. OVERBECK: Art. 307, 
N. 17: das "Kunsturteil" des Sachverstandigen. 
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grundsatzlich auch beim Sachverstandigen. Aber er kommt weniger als 
der Zeuge in die Lage, durch eine wahre AuBerung sich oder seine An
gehorigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung auszusetzen. Er kann 
auch, abgesehen yom Fall des amtlichen Sachverstandigen (vgl. z. B. 
Zurich StPrO. §§ llO, 112), es ablehnen, als Sachverstandiger zu 
handeln 1 . 

4. Als dritte mogliche Tater einer falschen AuBerung nennt das G. 
den Ubersetzer oder Dolmetscher (traducteur ou interprete). Nach 
welscher Auffassung ist interprete, wer mundliche AuBerungen z. B. 
eines fremdsprachlichen Zeugen mundlich in der Gerichtssprache wieder
gibt, wahrend der traducteur schriftliche Ubersetzungen anzufertigen 
hat 2 . Jedenfalls trifft das G. mit der gegebenen Bezeichnung aIle in 
Betracht kommenden Personen. Die Bundes-StPrO. Art. 98 spricht 
ebenfalls von Ubersetzer und Dolmetscher: Ein Ubersetzer ist in der 
Regel beizuziehen, wenn eine Person, mit der verhandelt wird, der 
Gerichtssprache nicht machtig ist. Tauben oder stummen Personen ist 
ein Dolmet~cher beizugeben, wenn schriftlicher Verkehr nicht genugt 
(Art. 98 II). Zurich StPrO. §§ 139 I und 158 bezeichnet den Ubersetzer, 
der einem fremdsprachlichen Zeugen oder Beschuldigten beigesellt wird, 
als Dolmetschen. Dagegen soIl nach § 139 IV die Vernehmung stummer 
oder tauber Personen schriftlich oder durch Vermittlung eines "Sach
verstandigen" erfolgen 3. 

Anders als Zeugenaussagen und Befunde und Gutachten von Sach
verstandigen - im technischen Sinne - sind die AuBerungen eines Dol
metschen und eines Ubersetzers keine Beweismittel. Der Dolmetsch 
ist nur Sprachrohr. Aber Wahrheitspflicht besteht auch fUr ihn. Er hat 
nach bestem Wissen und Gewissen wiederzugeben, was ein Fremd
sprachlicher oder ein Stummer oder Tauber ihm vermittelt. DaB der 
vernehmende Beamte den Dolmetschen auf die Wahrheitspflicht und 
die Straffolgen einer falschen AuJ3erung aufmerksam macht, auch wenn 
die ProzeBgesetze nicht ausdrucklich so bestimmen, ist mindestens 
wunschenswert. 

Grundsatzlich gilt Art. 308 im vollen Umfang auch fUr Ubersetzer 
und Dolmetscher; oben 3. 

5. Fiir den Art. 307 gilt im ganzen Umfang daB nur vorsatzliche 
falsche AuBerungen strafbar sind. Bisherige Rechte bedrohten auch die 

1 Der VE. 1908, Art. 216 VIn nannte hier nur den Zeugen; dazu GAUTIER: 
Prot. II. ExpKom. 5, 287. Das G. spricht allgemein vom Tater einer falschen 
Au3erung. 

2 So GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 286; LOGoz: StenBull. NR. 1929, 605. 
3 Wer eine Geheimschrift, einen Code, vor Gericht zu entziffern hat, ist eher 

als Sachverstandiger·im technischen Sinn denn als Dolmetsch zu betrachten; vgl. 
THORMANN-V. OVERBECK: Art. 307, N. 21. 
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fahrH1ssige AuBerung mit Strafe!. Die II. ExpKom. hat dahin gehende 
Antrage abgelehnt 2• Sie hat aueh einen noeh im VE. 1908 (Art. 217) 
enthaltenen Tatbestand der Verleitung zu unwissentlieh falsehem Zeug
nis (subornation du temoin), die von der - strafbaren - Anstiftung 
wohl zu unterseheiden ist, gestriehen 3. 

6. Die vom Art. 307 getroffenen falsehen AuBerungen sind in dem 
Sinne Gefahrdungsdelikte, als ein weiterer Erfolg, die Beeinflussung des 
Riehters odeI' ein fUr eine Partei entstehender N aehteil, zur V 0 II end u n g 
nieht erforderlieh ist; vgl. aueh oben § 125 II 6: § 126 II 54. 

7. Die Strafdrohung fUr den Grundtatbestand (Art. 307 I) lautet auf 
Zuehthaus bis zu 5 Jahren odeI' Gefangnis. Sie erhoht sieh beim qualifi
zierten Fall des Absatzes II auf das Minimum von Gefangnis nieht unter 
6 Monaten. Bei der Privilegierung naeh Absatz III (oben 2) betragt die 
Strafdrohung Gefangnis bis zu 6 Monaten. Bei allen Fallen sind die Mag
liehkeiten einer Strafmilderung odeI' Strafbefreiung bei Widerruf eines 
false hen Zeugnisses 5 und bei del' Gefahr strafreehtlieher Verfolgung 
(Art. 308 und dazu oben § 125 II 7, § 126 II 5,6) zu beriieksiehtigen 6 • 

8. Bei den Konkurrenzfragen ist umstritten, ob eine Beleidigung, 
namentlieh cine Verleumdung, im falsehen Zeugnis usw.· aufgeht. Die 
Mogliehkeit einer Idealkonkurrenz ist - anders als bei derfalsehcn An-

1 Daten bei STOOSS: Grundzuge, 2, 457f. und YD. Bes. Teil, 3, 352ff., 378; 
UFENAST: 6lff. (besonders zu der Frage der Fahrlassigkeit des Gutachters). 

2 Prot. II. ExpKom. 5, 293f.; StenBull. NR. 1929,604. Gegen die Bestrafung 
des fahrlassigen Falscheides besonders STOOSS: YD. Bes. Teil, 404ff. und 
~Ionatsschrift fUr Kriminalpsychologie, 20, 216ff. 

3 Prot. II. ExpKom. 5, 29M.; vgl. auch STOOSS: Grundzuge, 2, 458 und YD. 
Bes. Teil, 3, 357f., 375ff. 

4 JZ. 34, 153, Nr. 124 (Luzern): Versuch erst mit Beginn der unter Beobach
tung der gesetzlichen Formen begonnenen Aussage. Zurcher Bl. 21, Nr. 71: Vor 
AbschluB der nach den prozessualen Regeln durchzufUhrenden Vernehmung Ver
such. Bl. 39, Nr.55: Vollendung, auch wenn die falschen Aussagen "schlieBlich 
ohne Wirkung blieben." Ebenso JZ.28, 150, Nr. 155 (Baselstadt) und 34, 14, 
Nr.16: Strafbarkeit unabhangig von der Wesentlichkeit des Inhalts eines falschen 
Zeugnisses; Berucksichtigung bei der Strafzumessung. So auch JZ. 33, 137, Nr. 107 
(Luzern). Vgl. UFENAST: 69ff. 

5 Zur Frage des Widerrufs STEINER: Z. 42, 206ff. 
6 Erganzendes aus bisheriger Rechtsprechung: Straflosigkeit, wenn der Zeuge 

durch wahrheitsgemaBe Aussage sich der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung aus
gesetzt hatte; Zurcher BL2, Nr. 186; 20, Nr. 73 mit dem Zusatz: Unzulassigkeit 
der Vernehmung einer Person als Zeugen, die von vorneherein als Beschuldigter 
in Betracht kommt. So auch Bl. 22, Nr.32: Straflosigkeit unwahrer Aussagen 
bei einer solchen Vernehmung. Neuer, einschrankend zu der Frage: Straflosigkeit, 
wenn die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung besteht; Hinweis auf die Notstands
bestimmung: Bl. 25, Nr. 31; 31, Nr.113. Dazu PFENNINGER: Z.39, 247ff.; 
UFENAST: 96ff. (Zwangslage des Zeugen). - Frage der Verweigerung der bedingten 
Verurteilung bei falschem Zeugnis: Bl. 39, Nr. 13 (mit weiteren Zitaten). - Zu 
der Frage des Zeugnisses des Beschuldigten UFENAST: 27ff. 
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schuldigung (oben § 125 II 2) - zu bejahen. Das falsche Zeugnis kann 
sich auf eine auBerliche Tatsache, z. B. auf eine Zeitangabe, beziehen. 
Enthalt es jedoch iiberdies einen Ehrangriff, so tritt ein neues Moment 
hinzu, das einen weiteren Strafanspruch begriindetl. 

Neben oder auch im Rahmen eines falschen Zeugnisses kann selb
standig eine falsche Anschuldigung stehen. Keines der beiden 
Delikte geht im anderen auf. Je nachdem ist Realkonkurrenz - falsche 
Anschuldigung und spater in der gleichen Sache falsches Zeugnis 2 -

oder Idealkonkurrenz gegeben. Den letzteren Fall - falsche Anschul
digung und falsches Zeugnis in einem - hatte der VE. 1908, Art. 216 VI 
als erschwertes falsches Zeugnis hervorgehoben. Die Bestimmung ist 
nicht in das G. iibergegangen. Gerade deshalb soUte eine Idealkon
kurrenz angenommen werden. 

Eine weitere Konkurrenz:frage ergibt sich zwischen falschem Zeugnis 
und Begiinstigung (Art. 305). Aber die Annahme, daB die Begiin
stigung hier im falschen Zeugnis aufgeht, ist zutreffend 3. Dagegen kann 
Realkonkurrenz mit dem Vergehen des falschen arztlichen Zeugnis 
(Art. 318; unten § 133 II) gegeben sein, wenn z. B. ein Arzt seine un
wahre Beurkundung nachher bei einer Vernehmung als Zeuge bestatigt. 

9. In der Literatur ist die Strafbarkeit der unechten Aussage vor 
Gericht und ebentuell die Schaffung eines besonderen Tatbestandes er
ortert worden. Die unechte Aussage soll dann gegeben sein, wenn sich 
J emand falschlich als Partei, als Zeuge, als Sachverstandigen oder als 
Dolmetschen ausgibt und vor Gericht aussagt4. Die Strafwiirdigkeit ist 
gegeben. Eine Irrefiihrung der Rechtspflege liegt vor. Ob eine Be
strafung aus Art. 307 erreichbar ist, bleibt mehr als zweifelhaft. Doch 
ist die Liicke kaum von groBer praktischer Bedeutung. In jedem Fall 
stehen ProzeBstrafen zur Verfiigung. 

§ 128. Gefangenenbefreiung. 
Literatur STOOSS: Grundziige, 2, 427ff. - HXUSERMANN: Die Gefangenen

befreiung, Ziircher Diss. (1938). 
1. Das G. bestimmt an zwei SteUen iiber das Delikt: im Art. 310 bei 

den Delikten gegen die Rechtspflege und, unter der Bezeichnung: En t
weichenlassen von Gefangenen, in Art. 319 bei den Amtsdelikten. 

1 Ziircher Bl. 2, Nr.56. Anders - nicht zutreffend - Bl. 15, Nr.208. Vgl. 
ferner Bl. 35, Nr. 50. Ich halte meine Auffassung: Allg. Teil, 352, Anm. 1, wonach 
dieEhrverletzung durch das falscheZeugnis konsumiert wird, nicht mehr aufrecht. 
Fiir die Konsumption dagegen UFENAST: 88f. 

2 Instruktiver Fall Zurcher Bl. 31, Nr. 113. UFENAST: 91, der nur den Fall 
der Realkonkurrenz annimmt, derart daB der Tiiter zuniichst falsch anschuldigt 
und spiiter in der gegen den Nichtschuldigen gefiihrten Untersuchung falsches 
Zeugnis ablegt. Vgl. auch RUFER (Lit. zu § 125): 97f. 

3 So UFENAST: 87f. 
4 STOOSS: Z. 18, 50ff.; BINDING: Lb.2 I, 142ff. und dort Zitierte. 
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Die Tatrichtung ist in beiden Fallen die gleiche. Die zusammenfassende 
Erorterung ist gegeben. Der Unterschied zwischen Art. 310 und Art. 319 
liegtin der Person des Taters und teilweise in der Art, wie die Befreiung 
durchgefiihrt wird. 1st der Tater ein Beamter, so greift das G. mit einer 
schwereren Strafdrohung zu. Es greift auch in der Umschreibung der 
Tathandlung weiter aus. Der Beamte als Tater vergeht sich nicht nur 
gegen die Rechtspflege. Er verletzt auch seine Treupflicht gegeniiber 
dem Staat. 

Die Gefangenenbefreiung ist ein Fall der Begiinstigung 1. Sind die 
Voraussetzungen des Art. 310 oder des Art. 319 gegeben, so gehen sie 
dem Art. 305 vor. Zu beachten ist, daB der Art. 305 mangelhaft gefaBt 
ist. Nach Art. 305 list nur strafbar, wer jemanden der Strafverfolgung 
oder dem Vollzug einer Strafe oder einer der in den Art. 42-45 vor
gesehenen MaBnahmen entzieht. Die Vereitelung anderer strafrecht
licher MaBnahmen und eventuell auch verwaltungsrechtlicher Freiheits
entziehungen trifft er nicht. Daraus ergeben sich Liicken; oben § 124 
III l. 

II. Die bisherigen Rechte ordnen die Gefangenenbefreiung verschie
den. Sie zeigen jedoch eine mit der Ordnung im eidgenossischen G. iiber
einstimmende Tendenz. Art. 50 des BStR. von 1853 bedroht die Bei
hilfe zum Entweichen und die Vereitelung der V ollziehung eines durch 
eine Bundesbehorde erlassenen Haftbefehls (Begiinstigung ); Voraus
setzung ist Anwendung von List oder Gewalt. Ziirich § 82 faBt zwei Tat
bestande zusammen: einerseits die Befreiung durch irgendeinen Tater2 
und andererseits das Entweichenlassen und die Beihilfe zur Entweichung 
durch eine Person, der Verwahrung, Uberwachung oder Begleitung des 
Gefangenen anvertraut war. Strafbar ist auch die Fahrlassigkeit des 
"Angestellten". Durch § 34 des Ziircherschen Gesetzes von 1925 iiber die 
Versorgung von Jugendlichen,Verwahrlosten undGewohnheitstrinkern ist 
der Tat bestand mit Bezug auf Insassen einer Versorgungsanstalt erweitert 
worden 3. Aus Bern Art. 77-80 ist hervorzuheben, daB jede Gefangenen
befreiung strafbar ist. Sie ist erschwert, wenn sie unter Anwendung oder 
Androhung von Gewalt erfolgt, oder wenn der Tater ein Beamter oder 

1 ZURCHER: Erlauterungen, 390; LANG: Prot. II. ExpKom. 5,400; HXUSER
MANN: 70f. (Auseinandersetzung mit der Literatur); THORMANN-V. OVER
BECK: Art. 310, N.9 (ohne nahere Eroterung); Ziircher Bl. 40, Nr. 3: Gefangenen. 
befreiung eine besondere Begehungsart der Begiinstigung (S. 9). Siehe auch schon 
Prot. 1. ExpKom. 2, 261 mit dem Hinweis darauf, daB es sich wegen der Schwere 
der Gefangenenbefreiung nicht rechtfertigt wie bei der Begiinstigung die nahen 
Beziehungen zwischen Tater undBefreitem zu privilegieren. Ferner BELING: VD. 
Bes. Teil, 7, 57, 216. 

2 1m ersten Tatbestand fehlt die Beihilfe zur Selbstbefreiung: Ziircher Bl. 40, 
Nr.3. 

3 . Dazu ZUrcher Bl. 39, Nr. 71; PETRZILKA: Ziircher Erlauterungen, 433. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 52 



814 § 128. Gefangenenbefreiung. 

Angestellter ist (Art. 78). Ahnlich wie das eidgenossische G. bestimmen 
Thurgau §§ 251 f. und Waadt in Art. 287: procurer des moyens d'evasion 
it une personne h~galement detenue ou internee - ou faciliter son evasion. 
Erschwert ist die von einem Beamten veriibte Tat, die auch bei Fahr
lassigkeit - negligence ou imprudence - strafbar ist. - Die Selbst
befreiung, die nach dem eidgenossischen G., unter Vorbehalt der
Meuterei (unten § 129), grundsatzlich straflos bleibt, ist z. B. nach Bern 
Art. 80 und nach Genf Art. 240 strafbar, wenn sie durch Gewalt erfolgt_ 
Tessin Art. 144 § 1 verweist bei Selbstbefreiung ausdriicklich auf diszipli
nare Ahndung. Disziplinarstrafen nach kantonalen Rechten sind selbst
verstandlich auch weiterhin zulassig (G. Art. 335 Ziff. 1)1. 

III. 1. Beim Tatbestand der Befreiung von Gefangenen nach Art. 310 
des G.2 und gleich auch im Hinblick auf Art. 319 ist zunachst der Begriff 
des Gefangenen abzuklaren. Aufihn weisen die Marginalien hin. Aus 
den Gesetzestexten ergibt sich eine sehr weite Ausdehnung des Begriffs. 
Als Gefangener i. e. S. hat zu gelten, wer sich in prozessualer Unter
suchungs- oder Sicherheitshaft oder in Strafhaft befindet, aber auch wer
in Polizeihaft genommen wird 3. Das G. weist ferner auf Personen hin, 
die iiberdies "auf amtliche Anordnung" in eine Anstalt eingewiesen wur
den. Damit wird ein sehr groBer Kreis gezogen 4. Eidgenossisches Recht 
und auch kantonale Rechte - z. B. bei administrativen Versorgungen
bestimmen ihn. Vor allem ist hier auf Bestimmungen des G. hinzuweisen. 
die Freiheitsentziehungen darstellen, ohne Strafen zu sein: die MaB
nahmen der Verwahrung nach Art. 42, der Arbeitserziehungsanstalt na{l4 
Art. 43, der Heilanstalten nach Art. 44/45. Aber auch die Verwahrung 
und Versorgung Unzurechnungsfahiger und vermindert Zurechnungs
fahiger gemaB Art. 14/15 und die ebenfalls als MaBnahme behandelte 
Sicherheitshaft bei der Friedensbiirgschaft (Art. 57 Ziff. 2) kommen hier
in Betracht. Ferner samtliche Freiheitsentziehungen bei der Behandlung 
von Kindem und Jugendlichen (4. Titel des AUg. Teils5). Auszunehmen 
ist nur die Familienversorgung (Art. 84 T, Art. 91 Ziff. 2). Bei ihr-

1 Weitere Daten zum bisherigen Recht STOOSS: Grundziige, 2, 427 ff.; HXUSER
MANN: passim; 7ff. geschichtliche Entwicklung, insbesondere auch zur Frage der 
Selbstbefreiung; 79ff. kantonale Gesetzestexte; 65ff. und 78: auch die Bestrafung: 
der Selbstbefreiung als wiinschenswert bezeichnet. 

2 ZURCHER: Erlauterungen VE. 1908, 389f.; Prot. II. ExpKom. 5, 111, 253fL 
Vgl. auch HXUSERMANN: 17ff. (Entwicklung der Entwiirfe). 

3 RXUSERMANN: 23ff., 37f. 
4 Nur vorsatzliche Befreiung ist strafbar. Der Tater muB sich bewuBt gewesen 

sein, einen "Gefangenen" zu befreien. Vgl. Ziircher Bl. 20, Nr. 180 (in eine Irren
anstalt zur Begutachtung eingewiesener Untersuchungsgefangener); 27, Nr. 138 (in 
eine Klinik eingewiesener Polizeigefangener). 

5 RAFTER: Prot. II. ExpKom. 5,254, 257ff.; 6, 113ff.; Ziircher Bl. 39, Nr. 71 
(Befreiung eines versorgten Jugendlichen); a. M. HXUSERMANN: 40. 
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handelt es sich kaum um eine eigentliche Freiheitsentziehung. Ent
scheidend, ist daB das G. die Einweisung in eine Anstalt voraussetzt. 

Wer auf Grund eines Haftbefehls oder nach prozessualen Bestim
mungen iiber die vorlaufige Festnahme 1 ergriffen wird, hat im Sinne der 
Art. 310 und 319, schon bevor er der zustandigen Behorde tibergeben oder 
in eine Verhaftsanstalt eingeliefert wird, als "Gefangener" zu gelten 2. 

Auf den"Verhafteten" weist das G. ausdriicklich hin. Entsprechendes 
muB auch ftir den gelten, der unter dem Titel einer sichernden oder ftir
sorglichen MaBnahme zur Einweisung in eine Anstalt festgenommen 
wird. 

DaB Festnahme und Einweisung auf amtliche Anordnung ge
schehen sein miissen, hat in dem Sinne fUr den ganzen Tatbestand zu 
gelten, als es sich regelmaBig um ein amtliches Vorgehen handelt. 
Grundlage kann ein Haft- oder auch ein bloBer Vorftihrungsbefehl, aber 
auch eine andere, auf Freiheitsentziehung lautende Anordnung einer zu
stan dig en Behorde sein 3. Zustandigkeit muB gegeben sein. Jedoch 
kann es nicht darauf ankommen, ob eine Festnahme sachlich gerecht
fertigt war oder nicht, ob sie einen Schuldigen oder einen Unschuldigen 
traf; vgl. oben § 114 I 3 4• - Gefangenenbefreiung liegt dagegen nicht 
vor, wenn Jemand befreit wird, der auf Veranlassung einer Privat
person in einer Heil- oder Pflegeanstalt sich befindet. 

2. Art. 310 Ziff.1 umschreibt das Verhalten des Taters mit zwei 
Varianten: 

An erster Stelle nennt das G. das Befreien (faire evader, liberare). 
Das ist der Bruch einer "Gefangenschaft" durch aktives Handeln. Be
freit ist, wer aus einem Zustand der Unfreiheit, aus dem behordlichen 
Gewahrsam, in die Freiheit gelangt. 

Strafbar ist iiberdies, wer einem "Gefangenen" zur Flucht behilf
lich ist. Das kann auch durch eine Unterlassung, z. B. durch das Offen
lassen einer Ttire, geschehen. Die Schaffung eines besonderen Beihilfe
tatbestandes war deshalb notwendig, weil die Selbstbefreiung kein Delikt 
ist 5 . Ftir die Beihilfe gelten die aus Art. 25 des G. abzuleitenden Regeln 

1 ProzeBgesetze,z. B.ZurichStPrO. §69, berechtigenauch einePrivatperson,den 
eines Verbrechens oder Vergehens dringend Verdachtigen zu ergreifen (vorlaufig 
festzunehmen; vgl. § 72), wenn die Verdachtsgrunde auf der eigenen unmittelbaren 
Wahrnehmung des Handelnden beruhen. 

2 Zu eng ZURCHER: Erlauterungen, 389; HXUSERMANN: 32f. 
3 Zu weitgehend HXUSERMANN: 29ff, mit der Annahme, "Gefangene" seien 

aile Personen, die durch staatliche MaBnahme in ihrer Bewegungsfreiheit beschrankt 
seien. Das trifft auch fur die mit einem Wirtshausverbot oder mit einer admini
strativen Kantonsverweisung Bedachten zu. Aber "Gefangene" sind sie nicht. 

4 BELING: YD. Bes. Teil, 7, 210. 
D Straflos muB auch die durch den Gefangenen erfolgte Anstiftung zur Befrei

ung und die von ihm dazu geleistete Beihilfe sein; HXUSERMANN: 62f. (Hinweise 
auf die hier uneinheitliche Literatur.) 

52* 
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uber Vorsatz, Unterstutzung durch Rat oder Tat (Allg. Teil, § 46)1. Doch 
ist, da der Art. 310 einen besonderen Tatbestand darstellt, auch der Ver
such strafbar. 

Der IngreB des Art. 310 bestimmt, daB der Tater Gewalt, Droh ung 
oder List anwenden muB. Fraglich ist, ob diese Momente nur bei der 
Befreiung i. e. S. oder auch bei der Beihilfe zur Flucht erfilllt sein mussen. 
Die grammatikalische Auslegung fiihrt nicht zu einem sicheren Ergebnis. 
Aber zu beachten ist, daB bei einer Beihilfe zur Selbstbefreiung Gewalt, 
Drohung oder List selten von Bedeutung sein werden. Am ehesten wird 
noch ein listiges Verhalten des Helfenden eine Rolle spielen. Richtig er
scheint, die Momente Gewalt, Drohung und List nur bei der Befreiung 
i. e. S. gelten zu lassen. Fordert man sie auch bei der Hilfe zur Flucht, 
so wird dieser Tatbestand ungebuhrlich eingeengt. - Gewalt und Dro
hung als Mittel der Tatverubung verwendet das G. an zahlreichen 
Stellen, z. B. in Art. 139, 156, 181, 285. Dafiir sei auf fruhere Erorte
rungen verwiesen, z. B. oben § 19 II (Notigung); § 114 II (gewaltsame 
Widersetzung gegen Behorden und Beamte). Die Dreiheit: Gewalt, 
Drohung, List findet sich in Art. 183 I bei der EntfUhrung und auch in 
Art. 202 Ziff. 2 IV bei erschwertem Frauen- und Kinderhandel; dazu 
oben § 21 II 1; § 30 III. List im Zusammenhang des Art. 310 ist jedes 
Verhalten zur· Tauschung der Personen, die einen "Gefangenen" im 
Gewahrsam haben. 

V ollendet ist die Gefangenen befreiung, wenn der "Gefangene" - und 
sei es auch nur vorubergehend, fUr einen Moment - die Freiheit erlangt 
hat 2• Was im Hinblick auf dieses Ziel vorher geschieht, ist nach den 
Regeln der Art. 21/22 strafbarer Versuch. Wie in vielen anderen Fallen 
ist auch bei der Gefangenenbefreiung die Grenze zwischen Versuch und 
Vorbereitung nicht immer leicht zu erkennen. Freies Richterermessen 
hat, so wenig das dogmatisch einleuchten mag, einen nicht geringen 
Spielraum. - Moglich, wenn wohl auch selten, ist ein untauglicher Ver
such im Sinne von Art. 23 I. Ein "Gefangener", der sich nicht befreien 
lassen will, mag als untaugliches Objekt gelten. 

3. Die Ziff. 2 des Art. 310 lautet wortlich gleich wie Art. 285 Ziff. 2 
beim erschwerten Tatbestand der gewaltsamen Widersetzung, dem Auf
ruhr: Verubung der Tat durch einen zusammengerotteten Haufen. Jeder 
Teilnehmer an der Zusammenrottung ist mit Gefangnis zu bestrafen. 
Das ist die gleiche Strafdrohung, die nach der Ziff. 1 fiir den Einzeltater 

1 Eigenartig ZUrcher Bl. 39, Nr. 71: Rat, zu fliehen, noch keine Beihilfe zur 
Flucht (Kassationsgericht entgegen der Vorinstanz); vgl. auch BINDING: Lb. 2 II, 
590 (Anstiftung des Gefangenen zur Selbstbefreiung noch keine Beihilfe zur 
Flucht). 

2 Kasuistische Betrachtungen uber Vollendung, Versuch und Vorbereitung bei 
HXUSERMANN: 58ff. 
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gilt, der mit Gewalt, Drohung oder List eine Gefangenenbefreiung durch
fiihrt odei' dem Gefangenen zur Flucht behilflich ist. Erschwert bedroht, 
mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder mit Gefangnis nicht unter 1 Monat, 
ist der Teilnehmer an der Zusammenrottung, der Gewalt an Personen 
oder Sachen verubt. - Damit ist die durch die Zusammenrottung quali
fizierte Gefangenenbefreiung dem Aufruhr gleichgestellt. Die dafiir 
(oben § 114 IV, namentlich 2-5) gegebenen Eri:irterungen gelten ent
sprechend fiir die Auslegung von Art. 310 Zif£' 2. 

IV. Das Beamtendelikt: Entweichenlassen von Gefangenen (Art. 319)1 
bestimmt gleich wie Art. 310 als Befreiungsobjekte "einen Verhafteten, 
einen Gefangenen oder einen anderen auf amtliche Anordnung in eine 
Anstalt Eingewiesenen" (oben III 1). 

Ebenfalls gleich wie in Art. 310 ist die eine der zwei in Art. 319 
genannten Taterhandlungen, das Zur-Flucht-behilflich-sein, umschrieben. 

Aber folgende Unterschiede gegenuber Art. 310 ergebensich: 
1. Tater ist ein Beamter, der bei Gelegenheit der Ausubung seiner 

amtlichen Tatigkeit das Delikt verubt. Der Art. 319 stellt ein Sonder
delikt dar (unten § 130 I). Der weitgespannte Beamtenbegriff nach 
Art. no Ziff. 4 gelangt zur Wirkung. Der Art. 319 gilt fur jeden "Beam
ten" ,nicht etwa bloB fiir denjenigen, in dessenObhut einGefangener steht 2. 

2. Merkwiirdig ist, daB der in Art. 310 an erster Stelle genannte Fall 
der Befreiung eines Gefangenen in Art. 319 nicht erwahnt wird. 
Scheinbar besteht eine Lucke. DaB aber der Beamte, der aus eigenem 
Antrieb durch aktive Tatigkeit einem "Gefangenen" die Freiheit ver
schafft, nur unter der geringeren Strafdrohung nach Art. 310 Ziff. 1 
steht, ist ausgeschlossen. Das zutreffende Ergebnis ist durch eine sinn
gemaBe Auslegung des Art. 319 zu gewinnen: 

Der Beamte, ein Gefangenenwarter z. B., der dem seiner Obhut an
vertrauten Gefangenen von sich aus die Zellenture Mfnet und ihm den 
Weg in die Freiheit weist, ist mindestens zur Flucht behilflich. Darin 
liegt aber auch ein Befreien durch aktive Tatigkeit. Verwertbar ist auch 
das zweite, in Art. 319 genannte Taterverhalten, das vorsatzliche Ent
weichenlassen. Der Ausdruck weist auf eine Unterlassung hin 3. 

RegelmaBig wird hier die Initiative zur Flucht yom "Gefangenen" aus
gehen. Der Beamte bleibt untatig, obschon er die Flucht verhindern 
sollte und ki:innte. 1m Grund ist auch das Beihilfe zur Selbstbefreiung 
und in einem weiteren Sinn eine Befreiung durch den Beamten 4. 

1 Prot. II. ExpKom. 5, 396ff.; 6, 139ff. 
2 Die YE., z. B. VE. 1908, Art. 231 nannten als Tater nur den zur Uberwachung 

verpflichteten Tater; dazu ZURCHER: El'lauterungen. 426; GAUTIER: Prot. II. Exp
Kom.5, 397f.; 6, 139ff. (Streichung des Zusatzes). Zu del' Frage auch HXUSER
MANN: 42ff. 

3 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 397. 
4 Vgl. auch HXUSERMANN: 52ff. 
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3. Anders als nach Art. 310 ist beim Beamtendelikt des Art. 319 die 
Anwendung von Gewalt, Drohung oder List in keinem Fall gefordert. 
Die Tat ist schlechthin strafbar. Aber moglich ist, daB auch der das 
Delikt veriibende Beamte z. B. eine List anwendet. Das kann bei der 
Strafzumessung erhohend beriicksichtigt werden. 

4. Die Strafdrohung fUr das Beamtendelikt lautet auf Zuchthaus bis 
zu 3 Jahren oder auf Gefangnis. 

IV. Das MilStG. enthalt in Art. 177 den gleichen Tatbestand der 
Gefangenenbefreiung wie der Art. 310 des biirgerlichen StGB. Doch ist 
als Befreiungsobjekt noch besonders der Arrestant genannt. 1m Falle 
aktiven Dienstes unterstehen nach Art. 3 Ziff. 1 des MilStG. auch Zivil
personen dem militarischen Recht. Die Bestimmung ist unklar. Gilt 
sie allgemein, auch dann, wenn der befreite "Gefangene" nicht durch 
eine militargerichtliche oder eine andere militarische Anordnung fest
genommen worden war? Soll wirklich in Aktivdienstzeiten die Befreiung 
irgendeines Zivilgefangenen dem militarischen Recht verfallen? Das ist 
im Hinblick auf den Sondercharakter des Militarstrafrechts zu verneinen. 

Ausschliel3lich militarisches Recht mit Geltung auah fUr Zivilper
sonen stellt dagegen der Art. 105 dar. Er nennt als Befreiungsobjekte 
Internierte und Kriegsgefangene. Bei Kriegsgefangenen gilt 
Kriegsrecht (MilStG. Art. 4), und Internierte gibt es oder gab es wenig
stens bisher nur in Zeit en aktiven Dienstes. Deshalb wird in Art. 3 
Ziff. 1 (erweiterte Geltung fUr Zivilpersonen) auf den Art. 105 unter dem 
Gesichtspunkt: Storung der militarischen Sicherheit ausdriicklich hin
gewiesen 1. 

§ 129. Meutel'ei von Gefangenen. 
Uteratur. STOOSS: Grundzuge, 2, 429f. - SCRAUFELBERGER: Die milita

rischen Delikte der Meuterei und des Aufruhrs, Berner Diss. (1924). 

I. Das Massendelikt der Meuterei von Gefangenen (G. Art. 311) 
hat in kantonalen Rechten einige Vorlaufer. Ziirich § 83 bestraft Ge
fangene, die sich in einer Gefangenenanstalt zusammenrotten und mit 
vereinten Kraften Aufseher angreifen, sich ihnen widersetzen oder sie 
notigen oder zu notigen versuchen. Erschwert ist die Meuterei, wenn 
Gewalttatigkeiten gegen die Aufseher veriibt wurden. Die Bestimmung 
lehnt sich an den § 122 des deutschen StGB. an. Ahnlich lautet Basel 
§ 56. Die Vollendung des Deliktes ist in beiden Gesetzen anders als im 
eidgenossischen G. geordnet (unten II 2). Schaffhausen § 117 II und 

1 Denkbar ist, daB auch nach dem Ende der schweizerischen Aktivdienstzeit 
Interniertenlager aufrecht erhalten oder errichtet werden mussen. Dann wiirden 
nur Personen, die nach Art. 2 des MilStG. in jedem Fall unter militarischem Recht 
stehen, auf Grund des Art. 105 bestraft werden kiinnen. Fiir andere Personen 
miiBten die Art. 310 und 319/des burgerlichen StGB. gelten. 
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'Thurgau § 253 - Vereinigung von zwei oder mehreren Gefangenen zu 
gewaltsamem Ausbruch oder zur Gewaltanwendung gegen Beamte oder 
Bedienstete einer Gefangnis- oder Strafanstalt - stellen das Delikt dem 
Aufruhr gleich. Mit ihm besteht nahe Verwandtschaft. Dem eidgenos
sis chen G. ahnli.ch bestimmen Freiburg Art. 176 und Waadt Art. 288 
(mutinerie). 

Von anderen Gesichtspunkten als das biirgerliche Strafrecht, das in 
der neueren Gesetzgebung die Gefangenenmeuterei als Delikte gegen die 
Rechtspflege betrachtet, geht das MilStG. aus. 1m Abschnitt: Ver
letzung der Pflicht der militarischen Unterordnung handeln die Art. 63 
und 64 von der Meuterei und der Vorbereitung einer Meuterei. Als 
Dienstverletzung wird nach Art. 79 bestraft, wer yom Vorhaben einer 
Meuterei Kenntnis erhalt und eine Anzeige unterlaBt. Art. 98 Ziff.2 
bedroht die Offentliche Aufforderung zur Meuterei und zur Vorbereitung 
einer Meuterei und die Verleitung zur Vorbereitung. Die Verleitung eines 
Internierten oder eines Kriegsgefangenen zur Meuterei oder zu deren Vor
bereitung wird in Art. 104 als Starung der militarischen Sicherheit be
droht. Auf diese militarrechtlichen Tatbestande kann hier nur hin
gedeutet werden 1. 

II. 1. Die Tater einer Gefangenmeuterei bezeichnet Art.311 
Zif£' 1 des G.2 im AnschluB an Art. 310 mit den Worten: Gefangene oder 
andere auf amtliche Anordnung in eine Anstalt Eingewiesene; dazu oben 
§ 128 III 1. In Art. 310 und 319 sind die genannten Personen Befreiungs
Dbjekt. 1m Art. 311 sind sie die Tater. 1m Gegensatz zu Art. 310 und 
Art. 319 nennt Art. 311 "Verhaftete" nicht. Nur der engere Gefangenen
begriffwird verwendet. Nur die im Rahmen eines Anstaltsbetriebes sich 
zusammenrottenden Gefangenen kommen als Tater in Frage. Wenn 
"Verhaftete" oder auch vorlaufig Festgenommene sich zu Gewalttatig
keiten zusammenrotten, was wohl maglich ist, so kann die Aufruhr
bestimmung nach Art. 285 Zif£' 2, eventuell auch der Tatbestand des 
Landfriedensbruchs nach Art. 260 zur Geltung kommen. 

2. 1m Gegensatz zu den Vorentwiirfen, Z. B. noch VE. 1908 Art. 214, 
ist die V 0 llend ung der Meuterei weit vorgeschoben, auf den Zeitpunkt, 
da die Gefangenen in bestimmter, in den Absatzen 2---4 umschriebener 
Absicht sich zusammenrotten 3 • Der Begriff der Zusammenrottung 
ist gleich wie in den Art. 260 I (Landfriedensbruch), 285 Zif£' 2 I (Auf
ruhr) und Art. 310 Zif£' 2 I (erschwerte Gefangenenbefreiung) zu deuten. 

1 Vgl. SCHAUFELBERGER: passim, zum fruheren MilStG.; 109ff. zu den Ent
wiirfen des neuen MilStG.; ferner EMKG. 1, Nr. 49, 87, 93, 98,101,118; 3, Nr. 120; 
RAFTER: Prot. II. ExpKom. 6,117. 

2 ZURCHER: Erlauterungen, 390f.; Prot. II. ExpKom. 5, 261ff.; 6, 115ff. 
3 Zur abschlieBenden Textgestaltung Prot. II. ExpKom. 6, 115f. 
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Dazu sei namentlich auf die Erorterung oben § ll4 IV, insbesondere 2-5 
verwiesen 1. 

3. Auf dreierlei Absichten, von denen sich die Meuterer leiten lassen, 
weist das G. hin: 

Die Tater handeln in der Absicht, vereint Anstaltsbeamte oder 
andere mit ihrer Beaufsichtigung betraute Personen anzugreifen 
(Ziff. 1 II). Der Kreis der Personen, gegen den sich der Angriff richten 
soll, ist denkbar weitgefaBt. Noch der VE. 1908 Art. 214 wies allzu eng 
nur auf die Wachter (gardiens) hin. Der Tatbestand ist nach dem G. 
auch erfiillt, wenn der Angriff z. B. gegen den Direktor, den Arzt, den 
Geistlichen der Anstalt gerichtet werden soll. Nach dem weitgefaBten 
Beamtenbegriff des Art. llO Ziff. 4 haben diese Personen als Anstalts
beamte zu gelten, auch dann wenn sie nur "vorubergehend" - neben
amtlich - Funktionen ausuben. Dann ist aber, da sich die Gefangenen
meuterei immer im Rahmen eines Anstaltsbetriebes entfalten muB, der 
Hinweis auf andere mit der Gefangenen-Beaufsichtigung beauftragte 
Personen ohne Bedeutung. Das G. sagt damit Unnotiges - .Der ge
plante Angriff solI vereint, durch die zusammengerotteten Menschen, 
erfolgen. Darin liegt die erhebliche Gefahr. Jeder geplante tatliche An
griff zahlt; vgl. oben § 114 II 3. Der Beweis, ob die Zusammenrottung 
mit der Angriffsabsicht erfolgte, ist aus den Umstanden zu gewinnen. 
Wirkt sich der Angriff in irgendeiner Form aus, so ist die Erfiillung des 
Tatbestandes erst recht gegeben und fUr einzelne Teilnehmer kann die 
Erschwerung gemaB der Ziff. 2 zur Geltung kommen; unten 6. 

An zweiter Stelle weist das G. auf die A bsicht hin, durch Gewalt 
oder Drohung mit Gewalt die "Beamten" zu einer Handlung oder Unter
lassung zu notigen (Ziff. I III). Der Notigungsbegriff ist hier enger 
gefaBt als im Grundtatbestand des Art. 181. Dieser bezeichnet als· 
Notigungsmittel Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile und Beschran
kung der Handlungsfreiheit des Opfers auf andere Weise. Neben dem 
Zwang zu einem Tun oder Unterlassen wird auch das Notigen zu einem 
Dulden genannt (oben § 19 I und II). DaB in Art. 311 der Hinweis 
auf den Zwang zu einer Duldung fehlt, bedeutet eine Lucke. Anderer
seits laBt sich die in Art. 311 gegebene Beschrankung auf die Notigungs
mittel der Gewalt und der Drohung mit Gewalt rechtfertigen. Die 
Gefangenenmeuterei ist ein typisches Gewaltdelikt. Korperliche Gewalt, 
eine physische Kraftaufwendung oder die Drohung mit ihr sind die 

1 Zum Begriff der Zusammenrottung auch SCHAUFELBERGER: 38ff. - THOR
MANN-V. OVERBECK: Art. 311, N.2: Da Art. 311 nur auf die Zusammenrottung, 
nicht wie Art. 310 und auch Art. 285 von einem zusammengerotteten Haufen 
spricht, solI bei der Meuterei eine kleinere Personenzahl geniigen. Das scheint mir 
wenig aufschluBreich. Das Richterermessen muB entscheiden, ob eine Zusammen
rottung gegeben war. Vgl. dagegen Thurgau f 253: Vereinigung von zwei oder 
mehreren Gefangenen. 



§ 129. Meuterei von Gefangenen. 821 

Mittel, die von den Meuterern zur Geltung gebracht werden sollen; zum 
Gewaltbegriff oben § 19 II 1, auch § 114 II 1.. 

Auf die hinter einer Meuterei liegenden Motive weist das G. nicht 
hin. Sie kann eine Rachehandlung sein oder die Zuriicknahme einer An
ordnung oder die Gewahrung von Vergiinstigungen erstreben. Sie kann 
auch politische Rintergriinde haben. Der Richter hat diese Motive, 
iiberhaupt die Umstande, die einer meuterischen Aktion zugrunde liegen, 
bei der Strafzumessung zu wiirdigen 1. 

Die Ziff. 1 IV nennt endlich die Absicht, gewaltsam auszu
brechen (s'evader en usant de violence). Schon im deutschen Wort 
"ausbrechen" liegt wohl die Gewaltsamkeit. Auch hier ist nur an 
korperliche Kraftaufwendung zu denken2. Das ist der einzige Fall, in 
dem nach dem G. die Selbstbefreiung, ja schon der Plan dazu 
kriminell strafbar sind; 0 ben § 128 3. 

4. Strafbar ist jeder Gefangene, der als Teilnehmer an der Zu
sammenrottung mitwirkt. Der Teilnahmevorsatz muB bewiesen werden. 
Aber das G. fordert iiberdies, daB die Zusammenrottung mit einer der 
in den Absatzen II-IV bezeichneten Absichten geschehen muB. Rier 
ki:innen sich Schwierigkeiten ergeben. Die Absichten der an der Zu
sammenrottung Beteiligten ki:innen verschieden sein. Mi:iglich ist auch, 
daB ein Mitlaufer sich keine klare Absicht dariiber, was geschehen solI, 
gebildet hat. Rier hilft nur sorgfaltige richterliche Tatsachen- und Be
weiswiirdigung. Zeigt sich, daB bei einem Teilnehmer ein bestimmtes, 
mit den gesetzlichen Umschreibungen iibereinstimmendes ZielbewuBt
sein vorhanden war, so darf auch aus der Tatsache der Beteiligung auf 
die vom G. geforderte Absicht geschlossen werden. Sollte dagegen ein 
Teilnehmer an der Zusammenrottung iiber die Ziele der Aktion voll
stan dig ahnungslos gewesen sein, soist eine Bestrafung aus Art. 311 
nicht zu rechtfertigen. Eine disziplinare Ahndung reicht hier aus 4 . 

5. Versuch einer Zusammenrottung ist denkbar. Aber zu ihrem 
Wesen gehort das Spontane. Sie wird rasch genug iiber das Versuchs
stadium hinausgedeihen. 

Fiir Anstiftung und Beihilfe geltel1 die allgemeinel1 Regeln. Sie 

1 Vgl. ZURCHER: Erlauterungen,39l. 
2 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 263 hat darauf aufmerksam gemacht, daB 

beim gewaltsamen Ausbrechen (bris de prison) der Gewaltbegriff in dem weiten 
Sinn Gewalt an Personen oder Sachen zu verstehen ist. In den Fallen Ziff. 1 II 
und III richtet sich die Gewalt nur gegen Personen. 

3 HXUSERMANN: (Lit. zu §128), 7lf. mit der zutreffenden Feststellung, daB der 
Meuterer, der nicht nur sich selbst, sondern auch Mitgefangene befreien will, nur 
aus Art. 311 zu bestrafen ist. In ihm geht hier der Art. 310 auf. 

4 Uber den BegriffTeilnahme an einer Zusammenrottung oben § 114 IV 3 zum 
Tatbestand des Aufruhrs (Art. 285 Ziff.2). Dort liegen aber die subjektiven Mo
mente anders als nach Art. 311. 
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konnen inner hal b der Anstalt, in der eine Meuterei ausbricht, erfolgen. 
Ein Beamter der Anstalt oder ein fremder Besucher stiften an oder 
leisten Hilfe. Aber moglich ist auch ein Mitwirken von auBerhalb, 
namentlich bei einer auf Gefangenenbefreiung ausgehenden Meuterei. 
Geht man von ihr als dem Grundlagetatbestand aus, so stehen auch An
stiftung und Beihilfe zu meuterischer Selbstbefreiung von Gefangenen 
unter dem Art. 311, nicht unter Art. 310 Ziff. 1 (Befreiung von Ge
fangenen und Beihilfe zur Flucht). Die Lage ist eine andere, wenn eine 
Zusammenrottung von auBen her zur Gefangenenbefreiung in eine 
Anstalt eindringt und sich einer bereits ausgebrochenen Gefangenen
meuterei beigesellt. Dann sind die von auBen her dazukommenden 
Helfershelfer nach Art. 310 Ziff. 2 strafbarl. 

6. Die Teilnehmer an einer Meuterei werden mit Gefangnis nicht unter 
1 Monat bestraft (Art. 311 Ziff. 1 V)2. 

1m Verhalten des einzelnen Taters konnen sich mehrere der in der 
Ziff. 1 genannten Absichten verbinden. Er will angreifen, n6tigen und 
ausbrechen. Das ist richtig nicht als Konkurrenz verschiedener Delikte, 
sondern als einheitliche Tat zu werten 3. Die Weite der verbrecherischen 
Absicht ist bei der Strafzumessung zu berucksichtigen. 

Der Teilnehmer an einer Meuterei verubt, wenn er ein Strafgefan
gener ist, das Delikt zu einer Zeit, da er die Strafe fiir eine fruher be
gangene Tat verbuBt. Fur die Teilnahme an der Meuterei hat der Richter 
eine Zusatzstrafe auszufallen. Die Riickfallsbestimmung (Art. 67) 
kann zur Geltung kommen. Dagegen liegt nicht Realkonkurrenz gemaB 
Art. 68 Ziff. 1 vor. Auch die Ziff. 2 dieses Artikels ist nicht anwendbar. 
Sie bezieht sich nur auf Taten, die veriibt wurden, bevor der Tater 
wegen einer anderen Tat zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist 4 . 

Wortlich gleich wie in Art. 310 Ziff. 2 II und auch in Art. 285 Ziff. 2 II 
beim Aufruhrtatbestand ist in der Ziff. 2 des Art. 311 der erschwerte 
Fall des einzelnen Teilnehmers, der Gewalt an Personen oder Sachen 
veriibt hat, umschrieben. Fur die Erorterung ist auf §§ 77 II 2 und 
114 IV 4 entsprechend zu verweisen. - Scharfer als in den Art. 285 und 
310 wird der erschwerte Fall in Art. 311 mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren 
oder mit Gefangnis nicht unter 3 Monaten bedroht. 

1 So auch ZURCHER: Erlauterungen, 391. 

2 BURCKHARDT: Prot. II. ExpKom. 5, 266 wollte es dem Ermessen der An
staltsbehorde iiberlassen, die Strafverfolgung nur eintreten zu lassen, wenn bloB 
disziplinarische Ahndung ungeniigend erscheint. Aber Art. 311 ist Offizialdelikt. 
In der Praxis wird man jedoch solchen trbedegungen, im Hinblick auf das Diszi
plinarrecht der Anstaltsordnungen, zuganglich sein; vgl. auch ZURCHER: Erlaute
rungen, 390. 

3 Ebenso THOR)IANN-V. OVERBECK: Art. 311, N. 4. 

4 AUg. Teil, § 79 II 4, III; GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5,263. 
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Literatur. STOOSS: GrUIldziige, 2, 464ff. - WACHINGER: VD. Bes. Teil, 9, 
193ff., 25o£f. - ESCHER: Schweizer. BUIldesbeamtenrecht, Ziircher Diss. (1903). -
WETTSTEIN: Das Telegraphenstrafrecht, Berner Diss. (1903). - DuoLOux: Die 
rechtliche SteHung der Beamten UIld Bediensteten des Kantons Luzern, Berner 
Diss. (1909). - Nii.GELI: Die Disziplinargewalt des Sta&tes und der Gemeinden 
iiber ihre Beamten und AngesteHten, Ziircher Diss. (1915). - NIEVERGELT: Be
amtenrecht des Kantons Ziirich, Ziircher Diss. (1916). - ZIM~iERLIN: Der MiB
brauch der Amtsgewalt im schweizer. Strafrecht, Berner Diss. (1922). - MEIER, 
WERNER: Das Telephonregal nach schweizer. Recht, Berner Diss. (1928). -
MEYER, VICTOR: Le secret telegraphique et sa protection, These Fribourg (1932). -
LETSCH: Disziplinargewalt iiber Bundesbeamte UIld Rechtsschutz in Disziplinar
sachen, Ziircher Diss. (1933). - SPITZER: Das Postgeheimnis, Ziircher Diss. 
(1937). - GRAF: Die Verantwortlichkeit der Beamten im Kanton St. Gallen, 
Berner Diss. (1938) 34ff. - STIERLIN: Die Amtsdelikte im luzern. Strafrecht, 
Berner Diss. (1940). 

I. 1. Der 18. Titel: Strafbare Handlungen gegen die Amts
und Berufspflicht schlieBt das Verbrechens- und Vergehensrecht des 
G. abo Er enthalt Sonderstrafrecht. 

Fur die sehr umstrittene Frage, ob bei den Sonderdelikten, die 
eine Person mit bestimmter Eigenschaft als Tater voraussetzen, mittel
bare Taterschaft angenommen werden kann, ist auf die Erorterung in 
§ 43 II 2 des Allg. Teils zu verweisen. Auf zwei Arten ist die mittelbare 
Verubung eines Amts- oder auch eines Berufsdeliktes moglich: Ein 
Nichtbeamter benutzt einen unzurechnungsfahigen oder einen unter 
unwiderstehlichem Zwang stehenden oder einen gutglaubig irrenden Be
amten zur Verubung der Tat, z. B. zu einer Urkundenfalschung (Art. 317)1 
oder zu einer Geheimnisverletzung (Art. 320). Oder der umgekehrte Fall: 
ein Beamter erfiillt den Deliktstatbestand nicht in eigener Person, er 
laBt die Tat durch einen willenlosen oder wenigstens nicht vorsatzlich 
handelnden Nichtbeamten durchfuhren. Uber die Strafwiirdigkeit des 
mittelbaren Taters in beiden Fallen durfen keine Zweifel bestehen. An 
dogmatischen Bedenken soUte die Strafbarkeit nicht scheitern. - An
stiftung und Beihilfe durch nichtbeamtete Personen ist selbstverstand
lich moglich. Dagegen ist Mittaterschaft einer Person, der die bei den 
Amts- und Berufsdelikten vorausgesetzte Tatereigenschaft fehlt, nicht 
anzunehmen. Die Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann, einem Beamten, 

1 Ob Erschleichung einer falschen Beurkundung gemaB Art. 253 I oder Ur
kundenfalschUIlg in mittelbarer Taterschaft nach Art. 317 anzunehmen ist, muB 
im Einzelfall gepriift werden. - Zu den Fragen: Taterschaft - auch mittel
bare - und Teilnahme beim Amtsdelikt ausfiihrlich ZIMMERLIN: 6lff. 
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eine Falschung vornimmt, ist Gehilfin, auch dann wenn sie die falsche 
Urkunde schreibt; Allg. Teil §§ 44 I 3,45 VI, 46 IV l. 

2. Man mag zwischen eigentlichen und uneigentlichen Amts
und Berufsdelikten unterscheiden 1. J ene bilden den Inhalt des 18. Titels 2. 

Vereinzelt finden sie sich auch in anderen Zusammenhangen. Die MiB
achtung der Anzeigepflicht durch den Arzt, der eine Schwangerschaft 
unterbrochen hat (Art. 121) ist ein eigentliches Berufsdelikt. Gleiches 
gilt auch fiir das Vergehen: Gefahrdung durch Verletzung der Regeln 
der Baukunde (Art. 229). Art. 267 Ziff. 1 III, der diplomatische Landes
verrat, ist ein eigentliches Beamtendelikt und beim Verbrechen der Un
zucht mit Anstaltspfleglingen usw. (Art. 193) kommen als Tater wohl 
auch nur Beamte oder Berufsangehorige in Betracht. - An zwei Stellen 
hebt das G. andererseits den Fall, daB ein von Jedermann begehbares 
Delikt von einem Beamten veriibt wird, erschwerend heraus, bei der 
Veruntreuung (Art. 140 Ziff.2) und bei der Wahlfalschung (Art. 282 
Ziff. 2: Handeln in amtlicher Eigenschaft. In Art. 168 Ziff. 2, beim 
Delikt des Stimmenverkaufs in der Schuldbetreibung, wird neben dem 
Glaubiger das Mitglied einer Konkursverwaltung besonders genannt. 
Er ist Beamter oder iibt wenigstens amtliche Funktionen aus (Art. 110 
Ziff. 4). Das sind uneigentliche Amtsdelikte. 

II. Seitdem das G. in Art. 110 Ziff. 4 den Begriff des Beamten mit 
Geltung fUr das gesamte Gebiet des eidgenossisehen Strafreehts bestimmt 
hat, erledigen sieh, wenigstens fUr das Strafreeht, einige Streit- und 
Zweifelsfragen. Unter "Beamten" sind alle Beamten und Angestellten 
irgendeiner Offentlichen Verwaltung des Bundes, der Kantone und der 
Gemeinden und die Organe der staatlichen Rechtspflege zu verstehen. 
Unter den Begriff des "Beamten" gehoren aueh Personen, die nur oder 
erst provisorisch ein Amt bekleiden oder angestellt sind 3, ja noch weiter
gehend Personen, die "voriibergehend amtliehe Funktionen ausiiben", 
z. B. Geschworene, Mitglieder einer auBeramtlichen Konkursverwaltung, 
amtlich bestellte Sachverstandige. Sie aUe stehen unter dem Beamten
strafrecht des 18. Titels, soweit die Veriibung der einzelnen Delikte fiir 
einen Tater in Frage kommt (vgl. unten § 131 II 2). Ob bei dieser weiten 
Spannung des Beamtenbegriffs Widerspriiehe mit Bestimmungen des 
Staats- oder Verwaltungsrecht entstehen, darf unbeachtet bleiben. Der 
Strafgesetzgeber war fiir die Erreichung seiner Zwecke in der Begriffs
umgrenzung frei. Entscheidend ist, daB eine Person amtliche Funk-

1 Dazu ZmMERLlN: 20ff.; ESCHER: 120ff. und 127ff. (bisheriges Bundesrecht); 
DUCLQux: 134ff.,156ff. 

2 Zur geschichtlichen Entwicklung der Amtsdelikte STIERLIN: Uff. Be
merkenswert die Aufteilung in Verbrechen und "Polizeivergehen" im bisherigcn 
luzernischen Strafrecht (23ff.). 

3 Provisorische Anstellung als Beamtung vgl. schon Zurcher Bl. 22, S. 152. 
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tionen ausiibt. Das muB im weitesten Sinne verstanden wer
den!. 

Eigenartig steht es jedoch mit den Mitgliedern einer Behorde, 
soweit sie nicht zugleich Beamte i. e. S. sind, z. B. den Parlamentsmit
gliedern und den Mitgliedern der hierzulande auBerordentlich zahlreichen 
Rats- und anderen Kollegien, die Behorden sind, aber sich zum groBen 
Teil nicht aus "Beamten" zusammensetzen. Die Annahme, daB diese 
Personen bei ihrer Offentlich-rechtlichen Tatigkeit "amtliche Funk
tionen ausiiben", wie Art. no Ziff.4 sagt, laBt sich nicht bestreiten. 
Aber in den Art. 312, 314, 316 und 320 und auch in Art. 140 Ziff. 2 wer
den die Behordenmitglieder neben den Beamten noch besonders genannt 2. 

In Art. 313 (Gebiihreniiberforderung), 317 (Urkundenfalschung) und in 
Art. 319 (Entweichenlassen von Gefangenen) ist dagegen nur von "Be
amten" als Tatern die Rede. Man ging, nicht zutreffend, davon aus, diese 
Delikte konnten von Behordenmitgliedern kaum begangen werden 3. -

Die Gesetzeslage fiihrt zu dem SchluB, daB die Behordenmitglieder nicht 
unter dem Beamtenbegriff nach Art. DO Ziff. 4 stehen 4 . Dann kann 
aber auf sie auch eine Amtsentsetzung, die Art. 51 auf Beamte beschrankt, 
nicht Anwendung finden. Dagegen bestimmt wiederum Art. 52 Ziff.2, 
daB der in der biirgerlichen Ehrenfahigkeit Eingestellte nicht nur nicht 
Beamter, sondern auch nicht Mitglied einer Behorde sein kann5 . Ob die 
Konsequenzen, die sich aus der Unterscheidung: Beamter - Behorden
mitglied ergeben, vom Gesetzgeber geniigend iiberdacht worden sind, ist 
zweifelhaft. Weshalb sollte der Richter nicht auch das Mitglied einer 
Schulkommission oder auch eines Parlamentes seiner Stellung verlustig 
erklaren konnen, wenn der Tater durch ein Verbrechen oder Vergehen 
seine Unwtirdigkeit dargetan hat ~ 

1 Ergibt sich im Einzelfallein Unterschied zwischen der Definition von Art. 110 
Ziff.4 und z. B. einer kantonalrechtlichen Umschreibung des Begriffes: iiffent
licher Angestellter, so ist fiir die Anwendung des StGB. zugunsten des Art. 110 
Ziff.4 zu entscheiden. Nur im Sinne einer vergleichenden Priifung sind das Staats
und ProzeBrecht des Bundes und der Kantone zu beriicksichtigen; vgl. STIERLIN: 
30ff. (fiir Luzern); THORMANN-V. OVERBECK: Art. 110, N. 12 und Vorbemerkungen 
zum 18. Titel, N.3; LOGOz: Commentaire, Art.51, N.3 und S.402f., ferner 
Prot. II. ExpKom. 5, 343f. (GAUTIER: prendre Ie mot "fonctionnaire" au sens 
large). - Der Streit dariiber, ob die staatliche Anstellung auf Grundeines iiffentlich
rechtlichen Vertrages oder durch einseitigen Staatsakt erfolgt, ist fiir die Anwen
dung des Beamtenstrafrechts ohne Bedeutung. Zur staatsrechtlichen Frage 
STIERLIN: 27ff. und dort Zit. - Uber die Entwicklung, die schlieBlich zu der Er
kIarung des Beamtenbegriffs in Art. 110 Ziff. 4 fiihrte, ZIMMERLIN: 136f. 

2 1m Titel: Strafbare Handlungen gegen die iiffentliche Gewalt nennen die 
Art. 285 und 286 als Angriffsobjekte "eine Beh6rde oder einen Beamten". Aber das 
hat andere Griinde; siehe oben § 114 I 2. 

3 V gl. THORMANN: Prot. II. ExpKom. 6, 182. 
4 Vgl. auch ZIMMERLIN: 137f. 
5 Dazu gut LOGoz: Art. 51, N. 3; Art. 52, N. 5 bb. 
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In Art. 317, beim Tatbestand der Urkundenfalsehung, werden als 
mogliehe Tater neben Beamten noeh Personen offentliehen Glau
bens genannt. Das gesehieht wie in Art. 253 im Hinbliek auf Notare, 
wenn sie naeh kantonalen Reehten nieht Beamte sind; unten § 133 I l. 

III. Bei einer Vergleiehung mit bisherigen Reehten tritt hervor, daB 
das G. einen allgemeinen Tatbestand der Amtspflichtverletzung 1 

nieht tibernommen hat. Das BStR. von 1853 enthielt ihn im AnsehluB 
an Einzeltatbestande - Gebtihrentibersehreitung, MiBbrauch der Amts
gewalt usw. - mit der subsidiar gedaehten Bestimmung: Ein Beamter 
oder Angestellter des Bundes, der "sonst absiehtlieh seine Dienstpflieht 
verletzt" (Art. 53 lit. f.)2. Kantonale Reehte erfaBten nieht nur die vor
satzliehe, in sehadigender oder eigenntitziger Absicht begangene, sondern 
aueh die fahrlassige Verletzung der Amts- oder Dienstpflieht, z. B. 
Ziirich §§ 224-2273, St. Gallen Art. 165/6 4 • Andere Kantone haben, 
weil sie die vorsatzliehen Dienstpfliehtverletzungen in Einzeltatbestande 
auflosten, daneben nur noeh tiber die fahrlassige Tat bestimmt; so be
sonders deutlieh Thurgau §§ 274ff., aueh Bern Art. 88ff.: von den straf
baren Handlungen der offentliehen Beamten und dazu Art. 248: von der 
Naehlassigkeit der Beamten. Eine besonders ausftihrlieh gestaltete Auf
gliederung der Amtsdelikte stellen die Art. 294-310 des waadtlandisehen 
StGB. dar.s 

Die Vorentwiirfe zum eidgenossisehen G. (VE. 1908 Art. 232) ent
hielten als Erganzung der einzelnen Amtsdelikte noeh den Tatbestand: 
grobe Vernaehlassigung oder Verletzung der Amtspflieht mit der 
Strafdrohung Gefangnis oder BuBe. Die sehweren - groben - Falle 
sollten kriminell geahndet werden, wahrend leiehtere vorsatzliehe und 
fahrlassige Dienstverfehlungen dem Ordnungsstrafreeht tiberlassen blie
ben 6 • Die II. ExpKom. (6, 149ff.) strich die Bestimmung. Sie wurde 

1 Amtspflichtverletzung als Oberbegriff: aIle kraft einer Strafnorm zu ahnden
den Verletzungen der durch die Anstellung begriindeten Amtspflichten; ESCHER: 
119. 

2 Ziircher Bl. 38, Nr. 9: Diebstahle eines Bundesbahnarbeiters wahrend dienst
licher Verrichtungen; K6nkurrenz mit absichtlicher Dienstpflichtverletzung (BStR. 
Art. 53 lit. f). Diese Bestimmung wurde auch auf die Annahme von Geschenken 
fiir ein amtliches Verhalten angewendet: BE. 43 I, 224ff.; vgl. auch JZ. 19,27, 
Nr. 27; 28, 378ff. (Konkurrenz von Betrug, Urkundenfalschung und Amts
anmaBung mit Amtspflichtverletzung). 

3 Ziircher Bl. 24, Nr. 70: ein Beispiel vorsatzlicher Amtspflichtverletzung, er
schwert durch Ausstellung einer unwahren Urkunde (Ziirich § 226). Zu § 224 I 
ferner JZ. 19, 267, Nr. 22l. 

4 GRAF: 35ff. 
S Weitere Daten zum bisherigen Recht STOOSS: Grundziige, 2, 464ff.; ZIMMER

LIN: 11ff., 58ff.; DucLOux: 133ff. (luzernisches Strafrecht); NIEVERGELT: 82ff. 
(Ziirich). 

6 ZURCHER: Erlauterungen, 427f.; Prot. II. ExpKom. 5, 402ff. mit Erorte
rungen dariiber, ob das Vernachlassigen die Fahrlassigkeit umfaBt. 
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als eine unerfreuliche, der vorgesetzten Behorde gegebene Blankettvoll
macht bezeichnet. Die Disziplinarbestimmungen wurden als ausreichend 
betrachtet, um die in den vorangehenden Tatbestanden nicht besonders 
mit Strafe bedrohten Amtspflichtverletzungen zu ahnden. Eidgenossi
sches und kantonales Ordnungsstrafrecht greift hier ein; unten VI 2. 
Aber bemerkenswert ist, daB kantonale Einfiihrungsgesetze in allge
meiner Formulierung vorsatzliche und fahrlassige Amtspflichtverletzung 
als Ubertretungen, gestiitzt auf Art. 335 des G., in ihre Texte iibernom
men haben; z. B. Luzern, EG. §§ 56/57; Schwyz, EG. § 49; Appenzell 
J. Rh. Art. 54; Thurgau § 51. 

IV. Der bereinigte 18. Titel enthalt folgende Einzeltatbestande 
von Dienstpflichtverletzungen: AmtsmiBbrauch (Art. 312; unten 
§ 131), Gebiihreniiberforderung (Art. 313; unten § 132 II), ungetreue 
Amtsfiihrung (Art. 314; unten § 132 III), passive Bestechung und An
nahme von Geschenken (Art. 315 und 316; oben § 119 III, zusammen 
mit der aktiven Bestechung erortert), Urkundenfalschung als Amts
delikt (Art. 317; unten § 133 I), Entweichenlassen von Gefangenen 
(Art. 319; oben § 128 IV, zusammen mit der Gefangenenbefreiung be
handelt), Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320; unten § 134). 

Als Berufsdelikte sind dem Titel die Tatbestande des falschen arzt
lichen Zeugnisses (Art. 318; unten § 133 II) und der Verletzung des Be
rufsgeheimnisses (Art. 321; unten § 135) eingefiigt. Der Art. 322: PreB
iibertretungen, den man ebenfalls als Berufsdelikt - Verleger, 
Drucker, Redaktor als Tater - bezeichnen kann, gehort zum PreBstraf
recht (Allg. Teil, § 95). Der Art. 322 enthalt Ungehorsamstatbestande; 
oben § 115!. 

Uber die praevaricatio, das Doppeldienen der Rechtsanwalte, enthii.lt 
das G. keine Bestimmungen. 1m einzelnen Fall ist zu priifen, ob das 
Delikt der ungetreuen Geschaftsfiihrung (Art. 159) vorliegt; oben § 57 I, 
II 1. Auch das Disziplinarrecht kantonaler Anwaltsrechte kann in Frage 
kommen; vgl. z. B. ziircher. Gesetz vom 3. Juli 1938 iiber den Rechts
anwaltsberuf (GesSlg. 36, 53ff.), § 11 II: "Den Inhabern, Mitarbeitern 
und Substitutendes gleichen Anwaltsbureaus ist untersagt, in derselben 
Streitsache verschiedene Parteien gegeneinander zu vertreten"; § 22 : 
Diszi plinarstrafen. 

V. Fiir die von Bundesbeamten veriibten Amtsdelikte gilt Bundes
gerichtsbarkeit. Grundsatzlich ist das Bundesstrafgericht zustandig mit 
der Moglichkeit der Delegation an die kantonalen Behorden (G. Art. 340 
Ziff. 1 V, Art. 342 und BStPrO. Art. 18). Die BundesbehOrde kann je
doch einen von ihr ernannten, straffallig gewordenen Beamten den 
Bundesassisen iiberweisen (Art. 341 lit. e). 1m iibrigen gilt kantonale 
Gerichtsbarkeit. 

Bei den Amtsdelikten ist, soweit ein Mitglied der Bundesversamm-
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lung beschuldigt wird, ein zur Strafverfolgung ermachtigender BeschluB 
der Bundesversammlung erforderlich; Art. 17, 20-25 des BGes. von 
1850 iiber die Verantwortlichkeit der eidgenossischen Behorden und Be
amten. Eine solche Ermachtigung ist auch Voraussetzung, wenn eine 
Strafverfolgung wegen Amtshandlungen oder -unterlassungen gegen 
einen von der Bundesversammlung gewahlten Beamten angehoben wer
den soU (Verantwortlichkeitsgesetz Art. 18, 19). Beim vom Bundesrat 
gewahlten Beamten hat die Wahlbehorde die Ermachtigung zu erteilen 
(lex cit. Art. 41) 1. Art 366 I des StGB. hat diese Ermachtigungsvor
schriften des Verantwortlichkeitsgesetzes ausdriicklich bestatigt. N ach 
Art. 366 IIbleiben iiberdies dieKantone berechtigt, die Strafverfolgung 
der Mitglieder ihrer obersten Vollziehungs- und Gerichtsbehorden wegen 
Amtsdelikten vom Vorentscheid einer nicht richterlichen Behorde ab
hangig zu machen. Sie konnen die Beurteilung einer besonderen Behorde 
ii bertragen 2 . 

VI. Der 18. Titel des G. enthalt das Beamtenstrafrecht nicht im 
vollen Umfang. 

1. Die Vorentwiirfe und noch der E. 1918 (Art. 286/7) enthielten Be
stimmungen iiber Vergehen der Post-, Telegraphen- und Tele
p ho n b e a m ten: Geheimnisverletzungen, Vernichtung, Unterdriickung, 
Vorenthalten von Sendungen, Verschaffung von Gelegenheit fUr irgend 
jemanden, solche Handlungen vorzunehmen 3. In der parlamentarischen 
Beratung wurden die beiden Artikel gestrichen. Sie soUten dem Sonder
recht iiberlassen bleiben, um den Zusammenhang mit den verwaltungs
rechtlichen Bes~immungen der Post- und Telegraphen-Gesetzgebung 
besser zu wahren 4 • Es gelten weiter die Art. 5 und 57 des BGes. vom 
2.0ktober 1924 betr. den Postverkehr (GesSlg.41, 329ff.) und die 
Art. 6 und 39 des BGes. betr. den Telegraphen- und Telephonverkehr 
vom 14. Oktober 1922 (GesSlg. 39, 13ff.)5. 

2. Neben dem Kriminalstrafrecht, das die Amtsdelikte, soweit sie 
Verbrechen und Vergehen darstellen, erfaBt, steht das Disziplinar-

1 Uber diese Ermachtigungsbestimmungen nach Bundesrecht ESOHER: 136ff. 
2 Daten dazu bei GIAOOMETTI: Das Staatsrecht der Kantone, 381, 383; 

ZniMERLIN: X (Hinweis auf kantonale Verantwortlichkeitsgesetze); STIERLIN: 
97ff. (luzernische Ordnung). 

3 ZiiROHER: Erlauterungen, 422ff. mit dem Hinweis auf die Garantie des Post
und Telegraphengeheimnisses durch Art. 36 IV der BV.; Prot. II. ExpKom. 5, 
383ff.; 6, 146ff. 

4 StenBull. NR. 1929, 612, 614; StR. 1931, 673. 
5 Zu den Tatbestanden der Verletzung des Postgeheimnisses BUSER: Er

Iauterung des Postverkehrsgesetzes (1929), 47ff., 213ff.; SPITZER: passim und be
sonders 176ff. Zur Verletzung des Telegraphengeheimnisses WETTSTEIN: 58ff 
(tiber die Bestimmungen der eidgenossischen Vorentwiirfe); MEYER: passim und 
besonders 113ff. In diesen Schriften weitere Literaturangaben. Vgl. auch schon 
ESSLINGER (Lit. zu § 134): 102ff. 
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recht gegeniiber Beamten. Es kann hier nur angedeutet werden. 1m 
Bund gelten die Art. 2lff. und 30 des BGes. yom 30. Juni 1927 iiber das 
Dienstverhaltnis der Bundesbeamten (GesSlg. 43, 439ff.), in den Kan
tonen entsprechende Disziplinarstrafordnungen 1. 

Fiir die Abgrenzung zwischen den im G. umschriebenen Amtsdelikten 
und eidgenossischen und kantonalen Disziplinarstrafrechten ist yom G. 
auszugehen. Hat ein Beamter einen im G. erfaBten Tatbestand erfiillt, 
so kann dieser nicht zugunsten einer disziplinarenMaBnahme ausgeschaltet 
werden. In der Praxis konnen sich allerdings Schwierigkeiten insoweit, 
ergeben, als die Strafverfolgung eines Beamten von der Ermachtigung 
einer vorgesetzten Beharde abhangig ist (oben V). Die Moglichkeit, daB 
eine Ermachtigung verweigert wird, besteht, und es ist juristisch frag
lich, ob sie erzwungen werden kann. Die Frage verschiebt sich unter 
Umstanden auf das politische Gebiet. 

Sicher ist dagegen, daB eine zunachst einsetzende disziplinare Be
strafung eine Strafverfolgung nicht ausschlieBt. Ebenso kann ein gericht
lich verurteilter oder freigesprochener Beamter wegen eines in seinem Ver
halten liegenden Ordnungsfehlers nachfolgend noch disziplinarisch be
straft werden. Der Satz ne bis in idem gilt im Verhaltnis Kriminalstraf
recht - Ordnungstrafrecht nicht 2 • Auch die Konkurrenzbestimmungen 
des Art. 68 sind nicht anwendbar. Sie gelten nicht beim Zusammen
treffen eines Disziplinarfehlers mit einem Verbrechen oder einem Ver
gehen. 

3. Uber die Gesetzesgeltung in personlicher Hinsicht ergibt sich noch, 
was hier auch nur angedeutet werden kann, Besonderes aus dem Mili t ar
strafgesetz: Nach Art. 2 Zif£' 2 und Art. 218 I stehen die Beamten, 
Angestellten und Arbeiter der Militarverwaltung des Bundes und der 
Kantone fiir Handlungen, die die Landesverteidigung betreffen und 
ebenso, "wenn sie in Uniform auf treten" , dem Militarstrafrecht und der 
militarischen Gerichtsbarkeit. Der militarrechtliche Geltungsbereich er
weitert sich im Falle aktiven Dienstes, wenn und soweit der Bundesrat 
die Unterstellung beschlieBt, auf folgende Personen, die zum groBen Teil 
als Beamte im Sinne des Art. no Ziff.4 des StGB. zu gelten haben: 
Beamte, Angestellte und Arbeiter nicht nur der eidgenossischen und 
kantonalen Militarverwaltungen, sondern auch der Militaranstalten und 

1 Kantonale Daten bei GIACOMETTI: a. a. O. 91, 383f. (Disziplinargewalt des 
GroBen Rates iiber Regierungsratsmitglieder). - Grundsatzlich iiber das Ver
haltnis: Strafrecht - Disziplinarrecht; dieses beruht auf der Dienstgewalt des 
Staates gegeniiber seinen Beamten: ESCHER: 143ff., 149ff. - Zum Disziplinarrecht 
des Bundes LETSCH: passim; zu kantonalen Rechten DUCLOUX: 171ff. (Luzern); 
NAGELI: passim (vergleichende Darstellung der kantonalen Rechte); NIEVERGELT: 
94ff. (Zurich). 

2 ESCHER: 146ff.; NAGELI: 26ff. (Hinweisc auf die Unabhangigkeit des 
Disziplinarrechts vom Strafrecht). 

Hafter, Schweizer. Strafrccht, Bes. Teil, 2. Halfte. 53 
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-werkstatten, der Eisenbahnen und der anderen Offentlichen Verkehrs
anstalten, der lebenswichtigen Einrichtungen und Betriebe, z. B. der 
Wasser-, Elektrizitats-, Gaswerke, Spitaler (MiIStG. Art. 3 Ziff. 3) 1. 

VII. Bei der Beurteilung von Amtsdelikten ist die Nebenstrafe der 
Amtsentsetzung, wenn sich der Beamte "durch sein Verbrechen oder sein 
Vergehen seines Amtes unwiirdig gemacht hat", von Bedeutung. Die 
Anwendung des Art. 51 ist weitgehend dem richterlichen Ermessen an
heimgegeben; vgl. noch AUg. Teil, § 57 II und oben II. 

§ t31. Amtsmifibrauch. 
Literatur. Angaben zu § 130, insbesondere ZUIMERLIN. - V. ULLMANN: VD. 

Bes. Teil, 9, 379f., 415ff.- KOHLER: eodem, 9, 381£f., 401£f., 419ff. - Vgl. fer· 
ner GUGGER: MiBbrauch der Dienstgewalt, Berner Diss. (1911). 

1. Der Art. 312 des G. umschreibt den objektiven 'L'atbestand des 
AmtsmiBbrauchs mit der sehr allgemein gehaltenen Formel: Mit
glieder einer Behorde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt miBbrauchen. 
Bisherige Rechte wiesen auf Einzelheiten hin. Sie erklarten, worin die 
Uberschreitung oder der MiBbrauch bestehen solI - nach Art. 53 lit. d 
des BStR. von 1853 in der Beeintrachtigung eines Biirgers in seiner Frei
heit oder in seinen burgerlichen Rechten, in del' AnmaBung von Amts
verrichtungen, die dem Beamten nicht zustehen, in del' Verletzung del' 
durch Art. 5 del' BV. den Kantonen gewahrleisteten Rechte. Das ist 
bedenldich unbestimmt. Es sagt zu viel und zu wenig. Ganz andel'S 
bestimmen kantonale Rechte: Nach Zurich § 235 ist der AmtsmiBbrauch 
strafbar, wenn er in del' Absicht erfolgt, Jemanden zu einer Handlung, 
Duldung oder Unterlassung zu notigen. Bern Art. 91 fordert MiBbrauch 
der anvertrauten Gewalt zu unerlaubter Benachteiligung oder Begun
stigung einer Person. Nach Basel § 175 war notwendig, daB der sein Amt 
miBbrauchende Beamte Jemanden benachteiligt, miBhandelt oder be
gunstigt. Welsche Rechte bestimmen weitgehend kasuistisch den Amts
miBbrauch als willkurliche Bedruckung des Burgers durch Amtspersonen 
und als Einmischung eines Beamten in einen ihm nicht zustehenden 
Geschaftskreis (Gewaltentrennung !), Tessin uberschreibt die Art. 103ff 
mit der Bezeichnung: Attentati alia liberta individuale. Stark politische 
Farbung haben die Art. 1 54ff. des Genfer StGB.2. Die kantonalen 

1 Dazu Ausfuhrungsbestimmungen des Bundesrates vom 18. September 1933 
(Militarstrafrechtspflege, Ausgabe des Bundcsrates, 1941, 143ff.): Die in der Er
weiterungsbestimmung genannten Personen unterstehen dem Militarstrafrecht 
jedoeh nur, soweit sie eines der in den Art. 61-108 MilStG. genannten Delikte 
veruben. Fur andere strafbare Handlungen gilt das burgerliche Strafrecht; Aus
fiihrungsbestimmungen Art. 1 und 5; TRUSSEL: Z. 54, 241£. 

2 Weitere kantonale Daten bei ZIMMERLIN: 58ff. und passim. Uber Amts
miBbrauch nach bisherigem luzern. Recht DUCLOl:X (Lit. zu § 130): 136ff.; 
STIERLIN (Lit. zu § 130): 79ff. (kasuistische Ordnung). 
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Rechte konnen, so unbefriedigend sie sein mogen, immerhin Fingerzeige 
fUr die Auslegung des Art. 312 geben. 

Es gibt kaum einen Tatbestand in den Strafgesetzbiichern, del' eine 
so verschiedene Gestaltung erfahren hat, wie del' in vielen Varianten 
schillernde AmtsmiBbrauch. Damit hangt zusammen, daB das G. sich 
mit einer sehr allgemeinen Fassung des Tatbestandes begniigt haP. 
Freiburg Art. 177 und Waadt Art. 301 hatten sich in del' Hauptsache den 
eidgenossischen Entwiirfen angeschlossen. 

II. 1. Als Tater des AmtsmiBbrauchs (abus d'autorite) nennt del' 
Art. 301 des G. Mitglieder einer BehOrde und Beamte; oben § 130 II. 
Beim AmtsmiBbrauch durch eine Behorde sind die einzelnen schuldhaft 
handelnden Mitglieder zur Verantwortung zu ziehen. 

2. Del' Tater muB Amtsgewalt besitzen odeI' als Behordenmitglied 
an einer Amtsgewalt teilhaben. Daraus ergibt sich nach richtiger Auf
fassung, gegeniiber dem durch Art. llO Zlff.4 sehr weit gespannten 
Beamtenbegriff, eine starke Beschrankung. Das G. sagt nicht, was es 
unter Amtsgewalt versteht. Steht sie jedem "Beamten" zu? 1st sie als 
die Summe del' irgendeinem Beamten iibertragenen Funktionen aufzu
fassen? Bejaht man diese Fragen, so miiBte jedem Schreiber, jedem 
Offentlichen Angestellten, auch weml er sich in ganz untergeordneter 
Stellung befindet, eine Amtsgewalt zuerkannt werden. Das kann nicht 
richtig sein, entspricht auch nicht del' Wortbedeutung, die in dem Aus
druck Amtsgewalt liegt. Sie kommt nur einem Beamten zu, dem zur 
Durchfiihrung seiner Funktionen bestimmte Machtbefugnisse, die regel
maBig Zwangscharakter haben werden, zur Verfiigung stehen 2• Nahe
liegende Beispiele erg eben sich aus dem Verwaltungs- und insbesondere 
aus dem StrafprozeBrecht: Amtsgewalt haben die Polizeiorgane im 
Rahmen del' sie berechtigenden und verpflichtenden V orschriften 3, die 
Untersuchungs- und die erkennenden Richter, die Vorfiihrungen, Ver
haftungen, Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen usw. anordnen 
konnen. Amtsgewalt kann auch einer Kollegialbehorde zustehen: Del' 

1 Materialien: Bemerkenswert Prot. I. ExpKom. 2, 286ff., 704 (Frage der 
kasuistischen Gestaltung des Tatbestandes); ZURCHER: Erlauterungen, 415f.; 
Prot. II. ExpKom. 5, 355ff.; 6, 128f.; GAUTIER: eodem, 5, 356f. (Kritik der 
Bestimmung wegen ihrer Vagheit). - Dbcr die Entwicklung del' Entwurfe 
ZIMJlilERLIN: 13lff. - 1m Gegcnsatz zum biirgerliehen Strafreeht hat das Mil
StG. in den Art. 66-71 den MiBbrauch der Dienstgcwalt kasuistisch ausgestaltet. 
Es ergibt sich aus diesen Bestimmungen deutlieh, was unter Dienstgewalt (Befehls-. 
gewalt,Disziplinarstrafgewalt) zu verstehen ist, und wann ein MiBbrauch vorliegt. 
Zu diesen Fragen GUGGER, passim. 

2 Merkwiirdigerweise hat sich die II. ExpKom. uber die Tragweite des Begriffs 
der Amtsgewalt nicht geauBert. Gut daruber, auch Auseinandersetzung mit der 
deutsehen Literatur, ZlMMERLIN: 22ff.; vgl. auch die Art. 66ff. des MiIStG. 
(Befehls- und Dienstgewalt). 

3 Polizeibeamte als Inhaber von Amtsgewalt: Zurcher Bl. 37, Nr. 162. 
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Bundesrat kann z. B. gestiitzt auf Art. 70 der BV. zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit und Ordnung im Lande Fremde aus der Schweiz weg
weisen. Zur Kennzeichnung des Begriffes der Amtsgewalt sollten diese 
Beispiele geniigen. Erganzend mag nach der negativen Seite noch hinzu
gefiigt werden, daB einem Offentlichen Beamten oder Angestellten dann 
keine Amtsgewalt zusteht, wenn er nicht aus eigener Machtbefugnis 
handein kann, sondern nur ausfiihrendes Organ einer iibergeordneten 
Stelle istl. Der AmtsmiBbrauch ist aus diesen Griinden, weil fiir die Ver
iibung nur bestimmte Beamtenkategorien, mit Amtsgewalt (autorite) 
ausgestattete Personen, in Frage kommen ein spezielles Amtsdelikt 2 • 

Durch die dem Tater zu beweisende Absicht (unten 4) wird die An
wendung des Art. 312 noch we iter eingeengt. 

AmtsmiBbrauch anderer Art kann, soweit nicht ein weiterer Tat
bestand eines AmtsdeIikts, z. B. eine Gebiihreniiberforderung (Art. 313), 
gegeben ist, disziplinarisch bestraft werden 3. 

Der Tatbestand des Art. 312 liegt auch dann nicht vor, wenn ein 
nicht mit Amtsgewalt (siehe oben) ausgestatteter Beamter eine ihm nicht 
zukommende Handiung vornimmt. Ein Gemeinderatsschreiber nimmt 
z. B. eine Verhaftung oder eine Hausdurchsuchung vor. Das ist richtiger 
als AmtsanmaBung (Art. 287; oben § 118), eventuell als Freiheitsberau
bung, Notigung oder Hausfriedensbruch zu wert en 4. Unter Umstanden 
kann auch hier eine bloB disziplinarische Bestrafung einsetzen. 

3. Die objektive Taterhandiung besteht in einem MiBbrauch der 
Amtsgewalt. Mehr sagt das G. nicht - im Gegensatz zu bisherigen 
Rechten (oben I). So bIeibt richterlicher Freiheit ein weiter Spielraum. 
Leitgedal1ke muB sein, daB grundsatzlich ein Verhalten eines Beamten 
gegeniiber Drittpersonen 5 als MiBbrauch zu betrachten ist, wenn es dem 
mit Amtsgewalt ausgestatteten Beamten gesetzlich verboten ist, aber 
auch wenn es bei der Durchfiihrung einer amtlichen Tatigkeit nicht nur 
nicht notwendig, sondern auch moralisch verwerflich ist. 

Man muB sich darauf beschranken, Beispiele zu nennen: Gewalt
tatigkeiten, z. B. MiBhandlungen, Drohungen bei einer Verhaftung oder 

1 Vgl. auch PETRZILKA: Zurcher Erlauterungen, zu Art. 312 mit del' Formu
lierung: MiBbrauche, die in Ausubung ciner offentlich·rcchtlich fundierten Dispo
sitionsbefugnis crfolgen. 

2 ZIMMERLIN: 25f. 
3 Anhaltspunkte dafur, ob del' kriminelle Tatbestand des AmtsmiBbrauchs 

oder nur ein Disziplinarfehler vorliegt, ergeben sich auch aus del' hohen Straf
drohung des Art. 312. 

4 Gut ZIMMERLIN: 107; a. M., kaum richtig, ZURCHER: Erlanterungen, 
415, del' schlechthin jeden Beamten, del' die Grenzen seiner sachlichen oder 
ortlichen Zustandigkeit uberschreitet, unter den Art. 312 steUt. So allerdings noch 
Art. 53 lit. d des BStR. von 1853: AnmaBung von Amtsverrichtungen, welche 
nicht in del' Zustandigkeit eines Beamten liegen. 

5 Kein AmtsmiBbrauch das unbefugte Verlasscn eines Amtes: BE. 23 I; no. 
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einer vorlaufigen Festnahme durch Polizeiorganel, es sei denn daB Ge
waltanwendung nach den Umstanden geboten war 2. Ferner auch Rechts
beugung durch den Richter 3. - Aus der Weite und Vagheit des MiB
brauchbegriffes ergeben sich aber bedeutende Konkurrenzschwierig
keiten, fUr die wenigstens auf einige FaIle hingewiesen werden soIl: Der 
MiBbrauch des Beamten kann darin bestehen, daB er Gebiihren iiber
fordert, sich bestechen laBt oder Geschenke annimmt. Dann gehen die 
Art. 313, 315 und 316 als Spezialbestimmungen dem Art. 312 vor. Er
flillt dagegen der seine Gewalt miBbrauchende Beamte Tatbestande der 
Korperverletzung (Art. 122ff.), der Drohung (Art. 180), der Notigung 
(Art. 181), der Freiheitsberaubung (Art. 182), des Hausfriedensbruches 
(Art. 186) usw., so muB Idealkonkurrenz mit Art. 312 angenommen 
werden 4. Dadurch, daB der Tater als Beamter noch andere durch den 
Art. 312 nicht gedeckte Delikte begeht, solI ihn eine Strafscharfung 
treffen. 

Moglich ist AmtsmiBbrauch durch Unterlassung, wenn ein vor
gesetzter Beamter den MiBbrauch einer nachgeordneten Amtsstelle ge
schehen laBt, ohne einzugreifen5 . 

4. Der Vorsatz des Taters muB auch das BewuBtsein umfassen, als 
Beamter oder Mitglied einer Behorde zu handeln. Dariiber hinaus muB 
ihm aber die Absicht bewiesen werden, sich oder einem anderen einen 
unrechtmaBigen Vorteil zu verschaffen oder einem anderen einen Nach
teil zuzufiigen. Das bezieht sich nicht nur auf Vorteil und Nachteil im 
Vermogen, sondern auch auf Schaden und Vorteil anderer Art6 . Die 
in Art. 312 verwendete Formel erinnert an entsprechende Bestimmungen 
bei den Urkundendelikten (Art. 251 Ziff. 1 I, Art. 254 II, Art. 256 und 
dazu oben § 98 II; § 99 II 1). Dort ist allerdings von der Absicht, 
"jemanden am V ermogen oder an anderen Rechten zu schadigen" die 
Rede. Die Fassung in Art. 312: Absicht, "einem anderen einen Nachteil 
zuzufiigen", mag noch weiter reichen. Fur die Praxis werden sich kaum 

1 Beispiel Ziircher Bl. 37, Nr. 162. 
2 Del' AussehluB der Reehtswidrigkeit zugunsten des handelnden Beamten 

bestimmt sieh naeh den allgemeirren Regelu, hier insbesondere nach Art. 32 (er
laubendes Gesetz, Amtspflicht). Andererseits muB, wenn dcr Beamte sich eirren 
MiBbraueh del' Amtsgewalt zuschulden kommen laBt, dem Angegriffenen Not
wehr erlaubt sein; vgl. ZIMMERLIN: 26ff., auch BE. 8, 487ff., 12, 239. 

3 Dazu v. ULLMANN: 375ff., 379f.; vgl. auch Basel § 175 II. - In del' Dar
steHung von KOHLER (siehe Literaturangabe) wird del' AmtsmiBbrauch aufge16st in 
N6tigung, Freiheitsbel'aubung, Abn6tigung von Aussagen durch Beamte, falsche 
Verfolgung durch Justizbeamtc, unzulassige VoHstreckung und Begiinstigung durch 
Justizbeamte. 

4 So auch THORMANN-V. OVERBECK: Art. 312, N. 10; PETRZILKA: Ziircher Er
lautel'ungen, zu Art. 312. 

5 ZURCHER: Erlauterungen, 416. 
6 Prot. II. ExpKom. 5,358, 360ff. 
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Untersehiede ergeben. -Mit der MiBbrauehshandlung ist die Tat voll
endet. Der Vorteil oder die Naehteilszufiigung brauehen nieht erreieht 
zu sein. 

Ob der Art. 312 in der Praxis eine bedeutende Rolle spielen kann, ist 
zweifelhaft. Die Notwendigkeit, dem Tater die Absieht auf Vorteil oder 
auf Zufiigung eines Naehteils zu beweisen, sehrankt den Tatbestand stark 
ein. Damit erklart sieh jedoeh die hohe Strafdrohung. Sie lautet auf 
Zuehthaus bis zu 5 Jahren oder Gefangnis. Die Amtsentsetzung (Art. 51) 
ist, wenn es sieh urn einen Beamten handelt, regelmaBig gegeben; vgl. 
dazu oben § 130 II. 

§ 132. Gebtihreniiberforderung. Ungetreue Amts
ftihrung. 

Literatur. Angaben zu § 57 (ungetreue Geschaftsfiihrung) und § 130. 

r. Ge biihren ii berforderung (G. Art. 313) und ungetreue Amts
fiihrung (Art. 314) sind vom Gesetz herausgehobene FaIle von Dienst
verletzungen 1. Art. 313 stellt zugleich cine besondere Art des Amts
miBbrauehes, den Begriff in einem weiten Sinne verstanden, dar. Die 
Gebiihreniiberforderung ist aueh Untreue im Amt, erfiillt jedoeh den 
Art. 314 nieht; unten III. 

Schon das BStR. von 1853 kannte in Art. ::53 lit. a die Tatbestande: 
Verlangen oder Annehmen von Geld oder anderen V orteilen, auf die der 
Beamte keinen Anspruch hat und Ubersehreitung der gesetzliehen Tarife 
"beim Bezuge von Taxen, Gebiihren u. dgl." Ferner weist die lit. f 
des Art. 53 auf ungetreue Fiihrung von Reehtsgesehaften hin, bei denen 
Unterhandlung, AbsehluB oder Beaufsichtigung einem Beamten obliegt. 
Art. 57 endlieh bedroht den Beamten, der dureh Vernaehlassigung seiner 
Gesehafte erhebliehen Sehaden stiftet oder eine bedeutende SWrung in 
seinem Dienstzweige verursaeht, mit BuBe, womit in sehweren Fallen 
Entsetzung verbunden werden konnte 2• - Bisherige kantonale Reehte 
sind wenig ergiebig 3 . Freiburg Art. 178 hat sieh beim Tatbestand der 
Gebiihreniiberhebung im wesentliehen den eidgenossisehen Entwiirfen 
angesehlossen. Naeh dem freiburgisehen Tatbestand del' Untreue 
(Art. 179) waren Mitglieder einer Behorde sehleehthin strafbar, wenn sie 
die ihnen anvertrauten Interessen sehadigten. Die in Art. 314 des eid-

1 Noch del' VE. 1908 hat die beiden D~likte unter del' Bezeichnung Amts
ausbeutung zusammengefaBt. 

2 Die Praxis hat aus diesen Bestimmungen nicht viel herausgeholt; vgl. ESCHER: 
122f., 126, ferner KITZINGER: 479ff.: die Gebiihreniiberforderung, das romische 
crimen supel'exactionis, als "Bedl'iickung des Publikums". 

3 Zu Luzern §§ 243ff. Kriminalstrafgesetz und § 170 PolStG. (betriigliche 
Taxeniiberforderung) DucLOux (-Lit. zu § 130): 139ff.; STlERLIN (Lit. zu § 130): 
77ff. 
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genassischen G. geforderte Absicht auf Verschaffung eines unreeht
miWigen· Vorteils muBte nieht dargetan werden. Die freiburgisehe Be
stimmung hatte in Art. 179 II dem Tatbestand und der Strafe der Un
treue auch Advokaten und Notare unterstellt und damit ein besonderes 
Berufsdelikt geschaffen. 

II. 1. Als Tater des Vergehens der Gebiihreniiberforderungl bezeich
net der Art. 313 des G. nur Beamte, nieht auch Mitglieder einer Beharde 
wie beim AmtsmiBbrauch, der passiven Bestechung usw. Es bleibt aber 
fraglich, ob das Delikt nicht auch durch ein Behardenmitglied, das nicht 
Beamter i. e. S. ist, veriibt werden kann (siehe schon oben § 130 II). 
Eine nach der Gesetzeslage allerdings nieht zweifelsfreie Lasung, urn 
auch ein fehibares Behardenmitglied zur Strafe zu bringen, kann in der 
weitgespannten Umschreibung des Beamtenbegriffs gemaB Art. 110 
Ziff. 4 gesehen werden: Das Behardenmitglied iibt "amtIiehe Funk
tionen" aus. 

2. Das fur beide in Art. 313 enthaltenen Tatbestande geltende sub
jekte Moment, daB der "Beamte" in gewinnsiichtiger Absicht (dans 
un dessein de lucre) handein l1luB, ist vorwegzunehmen. Von Gewinn
sueht ist auch an anderen Stellen des G., in Art. 50 I, in Art. 159 II und 
in Art. ] 98 1, die Rede. Gewinnsucht ist mehr als Eigennutz. Sie geht 
auf verponten Vermogensgewinn dureh Ausbeutung anderer (oben 
§ 28 II 3). Gerade fiir die Gebuhreniiberforderung ist das Ausbeutungs
moment, eine "Bedriiekung" von mit amtliehen Stellen verkehrenden 
Personen, eharakteristiseh. 

3. Der erste Tatbestand des Art. 313 geht dahin, daB der Beamte 
Taxen, Gebiihren oder Vergiitungen erhebt" die nieht gesehuldet 
werden. Das ist unreehtmaBige Gebiihrenerhebung, nieht Ge
buhrenuberforderung. Der Beamte laBt sieh fiir sein amtIiehes Handeln 
eine Gegenleistung in Geld 2 geben, obsehon die Inanspruehnahme del' 
amtliehen Tatigkeit unentgeltlieh sein so1l3. Ob das unter dem tausehen
den Vorgeben, es handle sieh urn gesetzliehe Taxen oder mit irgendeiner 
anderen Begriindung gesehieht, l1laeht keinen Untersehied. - Del' Tat
bestand ist aueh dureh Unterlassung erfUllbar. Der Beamte, der fiir 
einen unentgeItIieh zu Ieistenden Dienst von einel1l aus Irrtum Zahlenden 

1 ZUROHER: Erlauterungen, 417; Prot. II. ExpKom. 5, 362ff.; 6, 129. 
2 Del'VE. 1918 Art. 226 I bestimmte andel'S: Vel'langen odel' Annehmen von 

"Geld oder anderen Vol'teilen". Das lautete entspl'echend wie jetzt bei del' passiven 
Bestechung und bei del' Geschenkannahme (G. Art. 315/6). Die Beschrankung auf 
Geld in Art. 313 ergibt sich aus dem Hinweis auf "Taxen, Gebiihren oder Ver
giitungen" . 

3 Von einer Erpressung ist die unrechtmii13ige Gebiihrenerhelmng weit ent
fernt; vgl. die franzosische Bezeichnung als concussion illl Gegensatz zu extorsion 
(Art. 156: Erpressung); siehe auch ZURCHER: Erlauterungen, 417. 
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eine Gebiihr entgegennimmt, ohne den Irrtum aufzuklaren, macht sich 
schuldig; siehe noch unten 6: Annahme von Geschenken. 

Mit dem Hinweis auf Taxen, Gebiihren und Vergiitungen ist wohl 
alles beriicksichtigt, was nach Bundes- oder kantonalen Rechten fiir 
amtliche Dienstleistungen in Betracht kommen kann. 

Die V ollendung des Delikts setzt die E r h e bun g des nicht geschul
deten Betrages voraus. Das ergebnislos gebliebene Fordern ist bloBer 
Versuch l . Ob die unrechtmaBige Erhebung von Gebiihren vor oder 
nach der amtlichen Dienstleistung geschieht, bleibt sich gleich. 

4. Die Ge biihren ii berforderung, der zweite Tatbestand, auf die 
der Randtitel des Art. 313 ausdriicklich hinweist, setzt die Zulassigkeit 
von Taxen, Gebiihren oder Vergiitungen voraus. Der Tater iiberschreitet 
die gesetzlichen Ansatze. Da das G. gewinnsiichtige Absicht fordert, ge
schieht die Uberforderung nicht etwa zugunsten der Amtsstelle, des 
Staates. Das unrechtmaBig erhobene Geld solI, wie iibrigens auch beim 
ersten Tatbestand, dem Tater zukommen. DaB er den iibersetzten, zu 
Unrecht erhobenen Betrag an die Amtskasse weitergibt, mag nicht aus
geschlossen sein. Dann ist Art. 313 nicht erfiillt und auch die Bestim
mung iiber ungetreue Amtsfiihrung (Art. 314) kann, schon im Hinblick 
auf die hohe Strafdrohung, nicht zur Anwendung gelangen. In einem 
solchen FaIle ist die Riickerstattung der zu Unrecht erhobenen Betrage 
durch die Offentliche Hand gegeben. Den fehlbaren Beamten, der zum 
Nachteil des BUrgers allzu eifrig fiir den Staat sorgen wollte, mag man 
disziplinarisch bestrafen. 

In den Fragen der Unterlassung, der Vollendung usw. gilt Gleiches 
wie beim ersten Tatbestand; oben 3. 

5. Fiir beide Tatbestande des Art. 313 lautet die Strafe auf Gefang
nis oder BuBe. In jedem Fall, auch wenn die zu Unrecht erhobenen Be
trage klein sind, liegt ein Vergehen vor, weil der Beamte aus Gewinn
sucht gehandelt hat. 

6. Das Verhaltnis des Art. 313 zu Art. 315 und 316 ist klarzustellen. 
Der Beamte, der sich der Gebiihreniiberschreitung schuldig macht, for
dert nicht, wie der Beamte, der sich bestechen laBt, eine ihm nicht 
gebiihrende Zuwendung fiir eine pflichtwidrige Amtshandlung. Das 
wiirde, wie sich aus der Strafdrohung des Art. 315 ergibt, viel schwerer 
wiegen 2. Dagegen ist die Geschenkannahme naeh Art. 316 im Vergleich 
mit Art. 313 das leichtere Vergehen. Der Tater einer ungerechtfertigten 
Gebiihrenerhebung vergeht sich gegen Rechtssatze, die der Staat fiir 
seine Beziige in bindender Weise festgesetzt hat. RegelmaBig tauscht er 

1 Der VE. 1918 Art. 226 I hatte mit den Worten "verlangen oder annehmen" 
die Vollendung weiter vorgeschoben. 

2 tiber den Unterschied zwischen passiver Bestechung und Gebiihreniiber
forderung vgl. auch GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 364. 
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dariiber den Biirger. Wer dagegen fUr eine kunftige, nicht pflichtwidrige 
Amtshandlung ein Geschenk oder eine andere freiwillig zu leistende 
Zuwendung fordert, annimmt oder sich versprechen laBt, versiindigt sich 
lediglich gegen ein moralisches Prinzip: die Sauberkeit det AmtsfUh
rung; vgl. oben § 119 IV. 

III. Der Tatbestand der Ungetreuen Amtsfiihrung (Art. 314) 1 laBt 
sich am besten durch eine Vergleichung mit Art. 159: ungetreue Ge
schaftsfuhrung (oben § 57) erfassen. 

1. Die ungetreue Geschaftsfuhrung ist ein Vermogensdelikt, das von 
jedermann, der aus gesetzlicher oder vertraglicher Pflicht fUr fremdes 
Vermogen zu sorgen hat, begangen werden kann. Die ungetreue Amts
fUhrung ist dagegen ein reines Beamtendelikt. Als Tater nennt der 
Art. 314 BehOrdenmitglieder und Beamte; vgl. oben § 130 II. 

2. Wahrend der Art. 159 eine Schadigung des Vermogens, fUr das 
der Tater zu sorgen hatte, voraussetzt (oben § 57 II 2/3), ist Art. 314 viel 
umfassender: Die Tat besteht darin, daB der Tater bei einem Rechts
geschafte die von ihm zu wahrenden offentlichen Interessen scha
digt. Das konnen auBer Vermogensinteressen irgendwelche anderen 
Offentlich-rechtlichen Belange, namentlich politischer Art, sein 2 • Einen 
solchen Fall der ungetreuen AmtsfUhrung mit Bezug auf politische Inter
essen hebt Art. 267 Ziff. 1 III als diplomatischen Landesverrat (oben 
§ 104 IV 3) besonders heraus. Dieser mit einer hoheren Strafdrohung 
ausgestattete Tatbestand geht dem Art. 314 vor. 

Dem Tater muB bewiesen werden, daB er bei einem Rechtsgeschaft 
die von ihm zu wahrenden Offentlichen Interessen geschadigt hat. 
Es muB sich also um einen Beamten in verantwortlicher Stellung handeln, 
der fUr den Staat oder fur eine Gemeinde Rechtsgeschafte abzuschlieBen 
befugt ist. Was bedeutet aber in diesem Zusammenhang der Ausdruck 
Rechtsgeschafte ~ Er darf nicht nur auf fiskalische Interessen des 
Gemeinwesens bezogen werden, sondern muB Offentliche Interessen jeder 
Art, wohl auch Prestigeinteressen des Staates, umfassen 3 . Nicht nur 
die Vermogensuntreue soll einem Beamten zur Last gelegt werden. 

1 ZURCHER: Erlauterungen, 417£.; Prot. II. ExpKom.5, 362ff.; 6, 129. 
2 Interessen des Staates, der Gemeinden. Zt'RCHER: Erlauterungen, 418 zahlt 

nieht dazu die Reehtsgeschafte, die z. B. ein Betreibungs. oder Konkursbeamter 
oder eine Vormundschaftsbehorde zu besorgen hat - mit der Begrundung, es 
handle sich dabei nicht urn iiffentliche, sondcrn urn Interessen des Burgers. Dem 
ist entgegenzuhalten, daB die ungetreue Durchfuhrung z. B. vormundschaftlicher 
Geschafte auch die offentlichen Interessen schadigt. 

3 Ein Antrag von LACHENAL: Prot. II. ExpKom. 5, 368 die \Vorte "dans une 
affaire" zu streichen, wurde bedauerlicherweise abgelehnt. Die Streichung der 
Worte hatte von vorneherein eine zu eingeschrankte Auslegung des Untreuetat· 
bestandes verhindert. Besser als der deutsche Text erscheinen die welschen Texte 
"dans un acte juridique - in un negozio giuridico"; vgl. dazu die Kritik von 
DE MURALT: StenBull. NR. 1929, 614f. 
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3. Nach dem Grundtatbestand in Art. 159 list vorsatzliche Untreue 
schlechthin strafbar. Bei del' ungetreuen Amtsfiihrung muB dagegen dem 
Beamten bewiesen werden, daB er die Offentlichen Interessen schadigte, 
um sich oder einem anderen einen unrechtmaBigen Vorteil zu verschaffen. 
Das ist die auch an anderen Stellen, z. B. in Art. 251 Ziff. 1 I, verwendete 
Formel. Nicht nur ein VeTmogensvorteil, sondern auch alles, was sonst 
von Vorteil sein kann, zahlt. hier. UnrechtmaBig muB del' erstrebte 
Vorteil sein. Das ist er immer dann, wenn er dem Beamten aus seiner 
SteHung heraus nicht gebuhrt. Fur die Vollend ung des Tatbestandes 
ist die Erlangung des Vorteils nicht erforderlich. Del' Beweis, daB die 
Absicht bestand, genugt. - Moglich ist, daB ein solcher Beweis nicht 
gelingt, ja sogar, daB del' Beamte zwar vorsatzlich die Offentlichen Inter
essen geschadigt, es abel' nicht urn del' Vorteilserlangung willen getan 
hat. Dann steht, wenn ein Vel'mogensschaden 1 verursacht wurde, del' 
Anwendung von Art. 159 I kaum etwas entgegen. Auch del' "Beamte" 
wird immel', wie del' Art. 159 fordert, entweder infolge einer gesetzlichen 
odeI' eventueH auch infolge einer vertraglich ubernommenen Pflicht die 
fremden Interessen zu wahren haben. So kann dem Tatbestand del' un
getreuen Geschaftsfiihrung beim Versagen des Art. 314 su bsidiare Be
deutung zukommen. 

Gleich wie bei del' ungetreuen Geschii,ftsfiihrung kann auch bei del' 
ungetreuen Amtsfiihrung das strafbare Verhalten in einer Unterlas
sung bestehen; oben § 57 II 3. - Das den Schaden verursachende Ver
halten muB zu einer Zeit geschehen, da das Beamtenverhaltnis bestand. 
Unabhangig davon ist del' Zeitpunkt des Schadenseintritts. 

4. Die im Vergleich mit Art. 159 stark erhohte Strafdrohung des 
Art. 341 lautet auf Zuchthaus bis zu 3 Jahren odeI' Gefangnis, womit 
obligatorisch BuBe zu verbinden ist. Man darf daraus nicht den SchluB 
,;iehen, daB das G. nul' die Verursachung eines Vermogensschadens im 
Auge hat. RegelmaBig wird del' Richter auch auf Amtsentsetzung 
(Art. 51) erkennen. 

§ 133. Urkundendelikte des 18. Titels. 
Literatur. Angaben zu §§ 97ff. (Urkundendelikte). - KITZINGER: VD. Bes. 

Teil, 9, 459ff. - WEISMANN: eadem, 7, 382ff. - RAFTER: ZgesStRW.32, 271ff. 

1. Del' Tatbestand del' Urkulldenfiilschullg nach Art. 317 2 schlieBt 
sich in del' Bestimmung del' objektiven ;Vlomente an den Art. 251 all. 

1. Er ist insoweit reines Amtsdelikt, als er an erster Stelle als Tater 

1 Dariiber oben § 57 II 3. 
2 ZURCHER:. Erlauterungen, 421; Prot. II. ExpKom. 5, 378ff.; 6, 136ff.; 

Stf'uBull. KR. 1929, 611, 613; StR. 1931, 672f. Zum bisherigen ziircher-Recht 
PETRZILKA: Ziircher Erlauteruugen, 445; zu Luzern DUCLOUX (Lit. zu § 130): 150f.; 
STIERLIN (Lit. zu § 130): 73f. 
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Beamte nennt. Auch hier fehit wieder wie in den Art. 313 und 319 del' 
Hinweis auf BehOrdenmitgIieder. Das ist verfehit. Auch ein Behorden
mitglied, das nicht Beamter i. e. S. ist, kann sichel' das Delikt der Fal
schung, wie der Art. 317 es umschreibt, veruben 1. DaB in einem solchen 
Fall der Art. 251, der die Absicht auf Schadigung oder auf die Erlangung 
eines unrechtmaBigen Vorteils erfordert, zur Anwendung gelangen soIl, 
ist unbefriedigend. Einen Ausweg bietet die schon beim Delikt der 
Gebuhrenuberforderung (Art. 313) erwogene Losung, daB der weite 
Beamtenbegriff nach Art. llO Ziff. 4 zur Geltung gebracht werden soIl. 
Wer als Behordenmitglied eine Urkundenfalschung verubt, tut es bei 
del' Ausubung "amtlicher Funktionen"; vgl. schon oben § 132 II 1, auch 
§ 130 II. - Neben den Beamten nennt del' Art. 317 Personen offent
lichen Glaubens 2 als Tater, auf die auch in Art. 110 Ziff. 5 und in 
Art. 253 hingewiesen wird. Das sind private Ul'kundspersonen, die ZUl' 

Ausstellung Offentlicher Ul'kunden befugt sind, die Notare in den Kan
tonen, in denen sie nicht Beamte sind; oben § 97 II 3. Das G. stellt 
sie beim Falschungsdelikt des Art. 317 mit Recht den Beamten gleich. 
Mit Bezug auf diese Tater liegt aber nicht ein Amtsdelikt, sondel'll ein 
Berufsdelikt VOl'. 

2. Del' Art. 251 nennt in Ziff. 1 II funf Falschungsval'ianten: die 
Falsehung einer Urkunde, 'die Verfalschung 3, die sog. Blankettfalschung, 
die Falschbeurkundung (Lugurkunde) und die sog. mittelbal'e Falsch
beurkundung. Die Erort,erung diesel' Tatbestande ist oben § 98 11-5 
gegeben. Von diesen funf Varianten hat del' Art. 317 die vier ersten, 
nicht dagegen die mittelbare Falschbeurkundung ubel'llommen. Es 
kommt wohl kaum in Betracht, daB ein Beamter odeI' eine Person offent
lichen Glaubens eine dritte Person, einen Ahnungslosen, zur Herstellung 
einer -amtlichen - Lugurkunde veranlaBt. Sollte sich ein solcher Fall 
ereignen, so ist del' Beamte als mittelbarer Tater zur Rechenschaft zu 
ziehen; vgl. oben § 130 I 1. 

Die Fassung del' vier Falschungsvarianten in Art. 317 Ziff. 1 I und II 
entspricht del' in Art. 251 gegebenen Redaktion. Nul' del' vierte Fall -
die Falschbeurkundung - wird in Art. 317 noch beispielsweise erganzt 
durch den Hinweis: namentlich Beglaubigung ciner falschen Unter
schrift, eines falschen Handzeichens oder einer unrichtigen Abschrift. 

1 Waadt nennt im entsprechenden Tatbestand (Art. 298: faux mate.riel) neben 
den Beamten ausdriicklich auch die Behordenmitglieder. 

2 Die welschen Texte sagen officiers publics - pubblici ufficiali. Ob das eil1f' 
zutreffende 'Viedergabe des Ausdrucks: Personen offentlichen Glaubens ist, er
scheint fraglich. 

3 Vgl. noch den Tatbestand der Verfalschung von Urkunden, die sich auf 
Rechtsverhaltnisse zwischen der Schweiz und einem auslandischen Staat beziehen: 
diplomatischer Landeflverrat gemaB Art. 267 Ziff. 1 II. RegelmaBig wird auch hier 
der Tater ein Beamter sein; oben § 104 IV 2. 
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Die besondere Nennung solcher Beglaubigungsakte verhindert die Ent
stehung von Zweifelsfragen. Die falsche Beglaubigung ist eine Lug
urkunde 1 . 

3. Die Ziff. 1 des Art. 317 setzt fUr die vorsatzlichen Falschungen 
und Falschbeurkundungen die Strafdrohung: Zuchthaus bis zu 5 Jahren 
oder Gefangnis nicht unter 6 Monaten aus. Anders als bei Falschungen 
nach Art. 251 ist nicht erforderlich, daB der Beamte oder die Person 
Offentlichen Glaubens mit der Absicht zu schadigen oder einen unrecht
maBigen Vorteil zu erlangen, gehandelt hat. Ohne Riicksicht darauf solI 
die Untreue, die der falschende Beamte sich zu Schulden kommen laBt, 
bestraft werden. - Haufig wird die Falschung auf die Anstiftung eines 
Dritten zuriickgehen. Er ist nach Art. 24 strafbar. Davon ist der in 
Art. 253 I umschriebene Fall: die Erschleichung einer falschen Be
urkundung, namentlich auch einer unrichtigen Beglaubigung, wohl zu 
unterscheiden. Sie setzt voraus, daB der Dritte, um eine Lugurkunde zu 
erwirken, sich an einen - gutglaubigen - Beamten wendet, ihn tauscht 
(oben § 99 I). Eine Vorsatztat des Beamten liegt hier nicht vor2. Nach 
der Ziff. 2 des Art. 317 kann der Beamte jedoch wegen fahrlassigen 
Verhaltens zur Rechenschaft gezogen werden. Er handelt fahrlassig, 
wenn er bei der Tauschung durch den eine Falschung erschleichenden 
Dritten pflichtwidrig unvorsichtig war. Auch von diesem Fall abgesehen 
sind selbstverstandlich fahrlassige Falschungen miiglich. Die Fahrlassig
keitsstrafe ist BuBe 3. 

1m VE. 1908, Art. 228 II war bestimmt, daB der schuldige Beamte 
des Amtes zu entsetzen und daB einem - nichtbeamteten - Notar die 
Berufsausiibung fUr eine bestimmte Zeit zu untersagen sei4. Diese Be
stimmungen sind nicht in das G. iibergegangen. Die allgemeinen Vor
schriften iiber die Amtsentsetzung (Art. 51) und iiber das Berufsverbot 
(Art. 54) finden Anwendung. Die Untersagung des Berufs kann aller
dings nur erfolgen, wenn der Tater zu einer 3 Monate iibersteigenden 
Freiheitsstrafe verurteilt wird. Bei einer fahrlassigen Falschung (Art. 317 

1 Dazu schon oben § 99 I!. - Der Urkundenbegriffist auch bei den Tat
bestanden des Art. 317 gema/3 der Erklarung in Art. 110 Ziff. 5 zu verstehen; dazu 
oben § 97 II. In der deutschen Literatur wird zum Teil einer weiteren Fassung des 
Urkundenbegriffs bei den Amtsdelikten das Wort geredet; vgl. KITZINGER: 460 
und dart Zitierte. Dafiir liegt keine Veranlassung vor, was auch KITZINGER betont. 

2 Vgl. ZURCHER: Erlauterungen, 421; GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5,379.
GERMANN: Z.54, 373 tritt dafiir ein, daB wie bei der Ersehleichung (mittelbare 
Taterschaft) auch bei der Anstiftung durch einen Dritten fiir diesen die Straf
drohung aus Art. 253, nicht aus Art. 317 gelten soIl. Ein interessanter Vorschlag 
aber nach Art. 24 kaum durchfiihrbar, es sei denn daB sich eine solche L6sung aus 
Art. 26 gewinnen laBt. 

3 BloBe Ubertretung; vgl. PETRZILKA: Ziircher Erlauterungen, 446; THQR-
1IIANN- v. OVERBECK: Art. 317, N. 12. 

4 Dazu die Er6rterung Prot. II. ExpKom. 5, 381. 
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Ziff. 2) ist ein Berufsverbot von vornherein ausgeschlossen, ebenso eine 
Amtsentsetzung, die Verurteilung wegen eines Verbrechens oder Ver
gehens voraussetzt. 

4. Mit Art. 317 kann passive Bestechung in Idealkonkurrenz treten 1. 

- Als eine Lucke mag gelten, daD die U nterdruckung von Urkunden, 
wenn ein Beamter oder eine Person Offentlichen Glaubens sie begeht, 
werin ein Notar z. B. ein Testament vernichtet oder beseitigt, im 18. Titel 
nicht hervorgehoben ist. Es bleibt nur die Anwendung des Art. 254 
ubrig. Um ihn zur Geltung zu bringen, muD aber die Absicht der Scha
digung oder der Erlangung eines unrechtmaDigen V orteils dargetan wer
den 2. Einen besonderen Fall der Urkundenunterdruckung, als deren 
Tater namentlich Beamte in Frage kommen, enthalt dagegen der Landes
verratstatbestand in Art. 267 Ziff. 1 II. Die Strafdrohung dafiir geht, 
hoher als nach Art. 254 und 317, auf Zuchthaus oder auf Gefangnis von 
1-5 Jahren, bei Fahrlassigkeit auf Gefangnis oder BuBe; oben § 104 IV2. 

Treffen privilegierende Momente aus Art. 252 (Falschung von Aus
weisen) zu, so ist, auch wenn ein Beamter die Tat begeht, nur diese Be
stimmung, nicht Art. 317 anzuwenden. Art. 255, wonach die Art. 251 
bis 254 auch auf Urkunden des Auslandes Anwendung finden, muB 
gegebenenfalls auch bei Art. 317 zur Geltung kommen, z. B. bei der Ver
falschung einer auslandischen Urkunde. 

II. Der Art. 318 des G. tragt den Randtitel Falsches arztliches Zellg
nis 3. Genauer ware die Bezeichnung als u n wah res arztlichesZeugnis. N ur 
den Fall del' unrichtigen Beurkundung hebt das G. hemus. Aus dem 
Zusammenhang ergibt sich, daD es sich um ein schriftliches Zeugnis 
handeln muD. Eine mundliche AuDerung kann den Tatbestand nicht er
fUllen. DaD die Tatbestande des falschen Zeugnisses und des falschen 
Gutachtens im Sinne des Art. 307 vorbehalten bleiben, ist klar; dazu 
oben § 127 III 8. - Der Art. 318 steUt ein reines Berufsdelikt dar. 
1st der Tater dagegen ein beamteter Arzt oder ubt er sonst amtliche 
Funktionen aus, so ist, wenn eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig 
beurkundet wurde, der Art. 317 anzuwenden 4. 

1 Dber das Verhaltnis zur passiven Bestechung Prot. II. ExpKom. 5, 380. 
2 Bisherige Rechte haben auch die Urkundenunterdruckung durch Beamte 

als besonderes Amtsdelikt gestaltet: Zurich § 226 (Vernichten, Beiseiteschaffen); 
Bern Art. 92; Luzern, KriminalStG. § 248; Waadt Art. 294 (soustraction de docu
ments). Dber auslandisehe Rechte KITZINGER: 463ff. 

3 ZURCHER: Erlauterungen, 349f.; Prot. II. ExpKom. 4, 355ff.; Sten Bull. 
NR. 1929, 61Of., 613; StR. 1931, 672. Geschichtliches und Rechtsvergleichen
des (Ausgangspunkt Art. 160 des franzosischen C. p.) WEISMANN: 382f.; RAFTER: 
273ff. 

4 Bei einem Gesellschafts- odeI' einem Krankenkassenarzt, del' z. B. mit einer 
Versicherungsgesellsehaft oder mit einer Krankenkasse in einem vertraglichen Ver
haltnis steht, kaun ungetreue Gesehaftsfuhrung (Art. 159) in IdealkonkuITcnz mit 
Art. 318 gegeben sein; RAFTER: 272. 
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Der Art. 318 hat eine bedeutende ethisehe und volkswirtsehaftliehe 
Bedeutung l . DaB er den Arztestand diskreditiert, darf man nieht be
haupten. Er trifft den pfliehtbewuBten Arzt nieht. 1m Verhaltnis zu 
Art. 251 ist Art. 318, wenn eine unwahre Beurkundung in Frage steht, 
die besondere Bestimmung 2. 

1. Als Tater nennt der Art. 318 Arzte, Zahnarzte, Tierarzte und 
Hebammen 3. Umstritten ist namentlieh, wie weit der Arztbegriff hier 
reiehen solI. Die besondere Nennung'der Zahnarzte ware vielleieht nieht 
ni:itig gewesen. Sie sind Arzte 4• Aber fraglieh ist, ob nur der staatlieh 
approbierte Arzt als Tater in Betraeht kommen kann oder jeder, der 
sieh gewerbsmaBig mit Krankenbehandlung befaBt (Laienarzte, Natur
arzte, Chiropraktiker, Zahnteehniker, aueh wenn sie nieht staatlieh 
patentiert sind). Eine weite Auslegung ist geboten. Jeder, der sieh -
bereehtigter oder unbereehtigter Weise - als Arzt oder Heilkundiger 
ausgibt, solI, wenn er im Sinne des Art. 318 ein unwahres Zeugnis aus
stellt, strafbar sein. Damit ist schon gesagt, daB aueh der mit einem aus
landisehen Patent ausgerus-tete Arzt, der gelegentlieh im Inland, z. B. 
als _<\.ssistent oder Kurarzt, den Heilberuf ausubt, unter dem Art. 318 
steht 5 . - Die besondere Nennung der Tierarzte und aueh der Heb
ammen ist riehtig. Tierarztliehe Zeugnisse ki:innen von groBer wirt
i:lehaftlieher und volkshygieniseher Bedeutung sein. Hebammen sind 
vielfaeh Gemeindeangestellte. Dann stehen sie unter dem Beamten
begriff naeh Art. llO Ziff. 4 und, wenn sie eine reehtlieh erhebliehe 
Tatsaehe unriehtig beurkunden, ist Art. 317, nieht Art. 318 anzu
wenden. 

2. Das ausgestellte Zeugnis muB unwahr sein, nieht den dem Aus
steller bekannten Tatsaehen entspreehen. Aueh in einem Versehweigen 
odeI' Versehleiern erheblieher Momente kann Unwahrheit liegen. Un
wahrist aueh, wenn entgegenden Tatsaehen ein Kranker, z. B. einer Ver
sieherungsgesellsehaft gegenuber, als gesund bezeiehnet wird. Ob das 
Zeugnis fUr den, dem es gilt, gfulstig odeI' ungunstig lautet, bleibt sich 
gleieh. - Grundsatzlich ist zwischen Angaben tatsachlicher und solchen 

1 Dazu RAFTER: 272f. 
2 Uber das Verhaltnis des Art. 318 zu Art. 251 vgl. auch GERMANN: Z.54, 

358f.: Art. 251 nie auf ein unwahres Arztzeugnis anwendbar; anders THORiliANN
v. OVERBEOK: Art. 318, N. 6. 

3 1m VE. 1908, Art. 191 Beschrankung auf Ante, im E. 1918 auf Arzte und 
Tierarzte. 

4 So auch ULRICH (Lit. zu § 135): 17. 
5 FUr weite Auslegung schon ZUROHER: Erlauterungen, 349; RAFTER: 277f. 

Fiir cine engere Auslegung GAu""TIER: Prot. II. ExpKom. 4, 356f.: nul' patentierte, 
abel' auch auslandischc Arzte, denen z. B. in Grenzgegenden die Berufsausiibung 
auBerhalb ihres Landes gestattet ist; nicht dagegen "un autre pratiquant quel
conque". THORMANN-V. OVERBEOK: Art. 318, N.2 (nicht Naturarzte; bei ihnen 
cventuell Anwendung des Art. 251). 
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gutachtlicher Art kein Unterschied zu machen. Aber eine gutglaubig 
erfolgende irrige Diagnose oder Prognose erfiillt selbstverstandlich den 
Vorsatztatbestand nicht und auch mit der Annahme einer Fahrlassigkeit 
(Art. 318 Ziff. 2) hat der Richter zuruckhaltend zu sein. Er .illuB die 
Mi:iglichkeit eines medizinischen Irrtums sorgfaltig prUfen. 

Mit dem Beweis der Unwahrheit eines Zeugnisses ist es nicht getan. 
In abschlieBender Weise umschreibt das G., daB das Zeugnis gewissen 
Zwecken dienen solF: 

Es soIl zum Gebrauch bei einer Behi:irde bestimmt sein. Der Tater 
muB das wissen und wollen. Ob er das Zeugnis direkt zu Handen der 
Behi:irde schreibt oder nicht, bleibt sich gleich. Aus den Umstanden und 
oft auch aus dem Inhalt des Zeugnisses wird sich die Zweckbestimmung 
regelmaBig erkennen lassen. Unter Behi:irde ist jede amtliche, auch mili
tarische Stelle zu verstehen. Das unwahre Zeugnis soIl dazu helfen, 
z .. B. eine Dispensation, einen Urlaub zu erlangen. Es kann aber auch 
bezwecken, Jemanden der Strafverfolgung oder dem Strafvollzug zu 
entziehen 2. Auch FaIle von einer gewissen Harmlosigkeit, ein Gefallig
keitszeugnis, um einem Kind bei der Schulbehi:irde einen Freitag zu 
erwirken, sind strafbar 3 . Die Wahrheit soIl auch hier uber alles gehen. -
Allgemein, auch im Hinblick auf die folgenden Zweckbestimmungen, 
muB gelten: Nicht nur Zeugnisse uber Krank- oder Gesundsein zahlen, 
sondern auch unwahre Impfscheine, Totenscheine usw. Ferner kommen 
Zeugnisse uber Dauer der Arbeitsunfahigkeit und andere Folgen einer 
Krankheit odeI' einer Verletzung in Betracht 4 . - Ein falsches Zeugnis, 
das ein Arzt ausstellt, um jemanden der Militardienstpflicht zu entziehen, 
ist Dienstpflichtbetrug nach Art. 96 des MilStG. Diese Bestimmung geht 
dem Art. 318 des biirgerlichen StGB. VOl'. Der Tater steht in jedem Fall 
unter del' militarischen Gerichtsbarkeit (MilStG. Art. 2 Ziff. 8). 

Als zweite Zweckbestimmung nennt das G. die Erlangung eines un
berechtigten Vorteils. Er wird haufig auch bei den zum Gebrauche 
bei einer Behi:irde ausgestellten Zeugnissen seine Rolle spielen. Aber das 
G. geht weiter: Erlangung eines Vorteils irgendwelcher Art, insbesondere 
geldwerter Vorteile - gegenuber einer Versicherungsunternehmung, 
einer Krankenkasse usw. 5 . Hier ist del' Boweis zu erbringen, daB der 

1 Dazu mit Beispielen Prot. II. ExpKom. 4, 359ff. 
2 Vorbereitung eventuell Versuch von-Begiinstigung. Konkurrenz mit Art. 305 

ist zu priifen. 
3 Bei solchen Gefalligkeitszeugnissen wird regelmaBig eine BuBenstrafe aus

reichen. Zuriickhaltender als del' Text noch HAFTER: 281. 
4 \VEISMANN: 383 (alle Zeugnisse, die von einem Arzt odeI' einer anderen 

approl)ierten Medizinalperson in Ausiibung ihres Berufes ausgestellt werden). 
5 Konflikte sind hier m6glich. Der Arzt bezeichnet eine Krankheit ungenau 

oder er verschweigt sie, weil er sich durch das Berufsgeheimnis fiir gebunden halt 
(vgl. unten § 135 und auch G. Art. 32). Eine kritische Lage crgibt sich daraus, daB 
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Tater mit Wissen und Willen darauf ausging, jemandem einen Vorteil 
zu verschaffen, auf den dieser keinen Anspruch hat. DaB der Vorteil 
erlangt worden ist, erfordert der Tatbestand nicht. Die Zweckbestim
mung des Zeugnisses geniigt. Die Weiterverfolgung, die Ausnutzung des 
Zeugnisses, kann zum Betrug (Art. 148) oder zu einem anderen Delikt 
fiihren 1. Ob der Arzt durch sein unwahres Zeugnis dazu Beihilfe ge-
leistet hat, ist Tatfrage. . 

Noch weiter geht die an dritter Stelle genannte Zielrichtung: ein un
wahres Zeugnis, das geeignet ist, wichtige und berechtigte 
Interessen Dritter zu verletzen. Auch dieser Kreis kann sich mit 
den bereits genannten Zweckbestimmungen iiberschneiden 2. Doch 
geniigt hier schon die Eignung des Zeugnisses zu einer Verletzung, zu 
einer Vermogenschadigung, zu einer Gesundheitsgefahrdung eines Ehe
kandidaten usw. Waml es sich um die Gefahrdung wichtiger Inter
essen handelt, ist dem richterlichen Ermessen anheimgegeben. 

Der Art. 318 ist noch mit dem erschwerten Tatbestand der Freiheits
beraubung gema13 Art. 182 Ziff. 2 III in Beziehung zu setzen: Solange 
nur ein Arztzeugnis vorliegt mit dem unwahren Vorgeben, eine Person 
sei geisteskrank, ist erst der Art. 318 erfiillt. Gelingt aber auf Grund 
des Zeugnisses eine Freiheitsentziehung, eine Anstaltsinternierung, oder 
kommt es wenigstens zum Versuch, so ist das schwere Verbrechen der 
qualifizierten Freiheitsberaubung mit der Strafdrohung: Zuchthaus 
gegeben; oben § 20 IV 2. 

3. Das Delikt ist mit der Ausstellung des Zeugnisses vollendet. 
Aber Vollendung schon mit der Niederschrift anzunehmen, ware unver
niinftig. Erst mit der Weitergabe, der EntauBerung sollte sie gegeben 
sein. Erst dann wird sich regelmaBig auch klar zeigen, daB der Tater 
eine der im G. genannten Zweckbestimmungen im Auge hatte 3 . 

4. Wer den Arzt usw. vorsatzlich zur Ausstellung eines unwahren 
Zeugnisses bestimmt hat, ist wegen Anstiftung strafbar 4 . Der Anstif
tungsversuch bleibt straflos (vgl. Art. 24 II). Ein unrichtiges Zeugnis 

z. B. die Krankenkassen zur Wahrung des Geheimnisses iiber Krankheiten ihrer 
}litglieder nicht gesetzlich verpflichtet sind; HAFTER: 28lf. 

1 WEISMANN: 385. 
2 Es ist daher m6glich, daD ein Zeugnis mehr als cine der im G. genannten 

Zweckbestimmungen erfiillt. Der Richter hat aber nicht die Erfiillung mehrerer 
Tatbestande (Konkurrenz) anzunehmen. 

3 So schon HAFTER: 283; THOR",IANN-V. OVERBECK: Art. 318, N. 5: Vollen
dung regelmaDig mit der Ubergabe des Zeugnisses an denjenigen, der davon Ge
bTauch machen moehte. 

4 Damit kann eine mit Benutzung des unwahren Zeugnisses nachher veriibte 
Straftat, z. B. ein Betrug, in Konkurrenz treten; PETRZILKA: Ziircher Erlaute
rungen, 448. Fraglich bleibt, ob der tauschende Gebrauch durch den Dritten nicht 
schon nach Art. 251 Ziff. 1 III bestTaft werden kann. Das anzunehmen ist richtig; 
vgl. oben § 98 I 6. 
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kann aber auch durch Tauschung erschlichen werden. Das ist ein dem 
Art. 253 ahnlicher Fall. Aber eine Bestrafung aus diesem Tatbestand 
ist nicht moglich, da der Art. 253 als Personen, die unter dem EinfluB 
einer Tauschung handeln, nur Beamte und Personen Offentlichen Glau
bens nennt. 

5. Vorsatzliches und fahrlassiges unwahresarztlichesZeugnis sindstraf
bar. Auf die V orsatzta t steht Gefangnis oder BuBe. Hat der Tater j edoch fUr 
sein unwahres Zeugnis eine besondere Belohnung gefordert, angenommen 
oder sich versprechen lassen, so ist er in jedem Fall mit Gefangnis zu 
bestrafen (Art. 318 Zif£' 1 II). Damit ist gemaB Art. 50 II wohl immer 
BuBe zu verbinden und in schwereren Fallen das Berufsverbot (Art. 54) 
zu erwagen. Die Fassung des II. Absatzes in Art. 318 Ziff. 1 entspricht 
in den Worten: eine besondere Belohnung "fordern, annehmen, sich 
versprechen lassen" dem Tatbestand der passiven Bestechung (Art.315I). 
Das Verhalten des Taters ist bestechungsahnlich. Aber anders als nach 
Art. 315 ist nach Art. 318 nicht erforderlich, daB die Vorteilsgewahrung 
fiir ein zukiinftiges pflichtwidriges Verhalten erfolgt. Die "besondere 
Belohnung", z. B. durch Dberschrcitung arztlicher Taxen, kann vor oder 
nach der Zeugnisausstellung gefordert oder angenommen werden. -
Beim fahrlassigen unwahren Zeugnis ist die Strafe BuBe (Art. 318 
Zif£' 2). Das ist eine bloBe Dbertretung. 

§ 134. Verletzung des Amtsgebeimnisses. 
Uteratnr. Angaben zu §§ 130 und 135. - STOOSS: Grundziige, 2, 169f., 

465f. - GIESKER: Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimsphare, Ziircher 
Diss. (1905). - ESSLINGER: Das Amtsgeheimnis und dessen Verietzung, Ziircher 
Diss. (1906). - BOREL: Z.4, 14ff. - ZURCHER: Zentralblatt fiir Staats- und 
Gemeindeverwaltung, 1901, 9ff. - WmLLEuMIER: eodem, 40, 101 f. - COMTESSE: 
Z. 56, 257 ff. 

I. Die Art. 320 und 321 des G. geben namentlich eine deutliche Unter
scheidung zwischen der Verletzung des Amtsgeheimnisses und der Ver
letzung des Berufsgeheimnisses 1 . Bisherige Rechte waren unbefrie
digencl. Nur Teile des Amtsgeheimnisses beriicksichtigte Art. 53 lit. c 
des Bundesstrafrechts von 1853: Mitteilung iiber miindliche Verhand
lungen und iiber Akten, deren Geheimhaltung dem Beamten geboten 
wird 2 . Fiir einige kantonale Rechte war der Art. 378 des franzosischen 
C. p. das Vorbild. Genf z. B. hat in Art. 378 die franzosische Bestim
mung fast wortlich iibernommen: revelation de secrets par des medecins, 
chirurgiens, ainsi que par des pharmaciens, des sages-femmes et de 
toutes autres personnes depositaires par etat ou profession 3. Ahnlich 

1 Gut iiber die Unterscheidung WUILLEUMIER: 101. 
2 Bedeutung des Amtsgeheimnisses im Bundesrecht; BStR. von 1853, Art. 53 

lit. c: ESSLINGER: 143ff. 
3 Dazu WERNER (Lit. zu §I35): 165ff. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Hiilfte. 54 
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bestimmte Bern Art. l87. Damit wird aber wohl nur die Verletzung von 
Berufsgeheimnissen, nicht auch von Amtsgeheimnissen getroffen. St. 
Gallen stellt im Titel tiber die Amtsdelikte Geistliche, Arzte, Apotheker 
usw. den Beamten und Offentlichen Bediensteten strafrechtlich gleich 
(Art.I7l): Aber ein Tatbcstand der Verletzung des Amtsgeheimnisses 
fehlt. Dagegen bedroht der Art. 172 die pflichtwidrige Eroffnung von 
anvertrauten Geheimnissen durch Geistliche, .Arzte usw. Thurgau be
handelt in § 276 die Verletzung des Amtsgeheimnisses und erklart in 
§ 284 di.e Bestimmung auch fiir anwendbar auf Personen, die zum Dienste 
des Publikums ftir besondere Geschafte obrigkeitlich ermachtigt sind und 
durch Handgeltibde in Pflicht genommen wurden. Freiburg Art. 184 
nennt zusammenfassend als Tater eines Geheimnisbruchs Behorden
mitglieder, Beamte, Advokaten, Notare, .Arzte, Gehilfen dieser Personen 
und Angehi:irige anderer Berufe, bei deren Austibung die Pflicht zur Ver~ 
schwiegenheit besteht 1. 

Das eidgenossische G. hat nicht nur die einheitliche Ordnung gebracht. 
Es halt auch die Verletzung des Amtsgeheimnisses und die Verletzung 
des Berufsgeheirrmisses auseinander. Die gleiche Behandlung reeht
fertigt sieh nicht. 

II. 1. Ais Tater einer Amtsgeheimnisverletzung nennt der Art. 320 2 

Behordenmitglieder und Beamte; vgl. oben § 130 II. Die Taterschaft 
wird derart naher umgrenzt, daB dem Beamten oder Behordcnmitglied 
in dieser Eigenschaft ein Geheimnis anvertraut wurde, oder daB die 
Wahrnehmung in amtlieher oder dienstlieher Stellung er
folgte 3 • Das Amtsgeheimnis kann sehr haufig aueh die private Sphare 
eines anderen betreffen 4: Ein beamteter Arzt hat bei einer Unter
suchung ein solches Geheimnis wahrgenommen. Der Richter erfahrt 
Privatgeheimnisse 5• Aber aueh: Ein Beamter hat seinem Vorgesetzten 
als Geheimnis anvertraut, er stehe vor dem Vermogenszusammenbruch, 
oder einBeamter hat Kenntnis von einem geheim gehaltenen ehebreehe
rischen Verhaltnis seines V orgesetzten. Besonders ;lind aber Gegenstand 
eines Amtsgeheinmisscs staatlieh erhebliche Tatsachen. Dagegen ist, 
was Beamte oder Behordenmitglieder in ihrer Privatsphare als geheim 
zu haltende Tatsache erfahren, nie Amtsgeheimnis, und eine Preisgabe 
kann nicht aus Art. 320 strafbar sein. 

1 Weitere, rechtsvergleichende Daten bei GIESKER: 145, 151 ff. Zum ziircher. 
Recht ESSLINGER: 153ff. 

2 Materialien: ZURCHER: Erlauterungen, 411 ff.; Prot. II. ExpKom. 5,342ff.; 
6, 142ff. 

3 Untersuchungen iiber Besonderheiten des Amtsgeheimnisses bei einzelnen 
Beamtenkategorien - Diplomaten, Richter (insbesondere das Beratungsgeheimnis), 
Steuerbeamte - ESSLINGER: 81£f. 

4 GIESKER: 150. 
5 Weitere Beispiele ZURCHER: a. a. O. 412f.: Ziircher Bl. 29, Nr. 31. 
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2. Damit ist schon Einiges liber den Geheimnisbegriff, wie er 
flir den Art. 320 zu verstehen ist, angedeutet. Der Begriff kehrt in der 
Gesetzgebung haufig wieder. Um dessen Tragweite fiir de;n Art. 320 
und auch fUr den Art. 321 abzuklaren, mlissen Unterschiede gepriift 
werden. 

Von einem allgemeinen Geheimnisbegriff ist auszugehen: Objekt ist 
die Kenntnis einer bestimmten Tatsache. Aber sie ist nicht allgemein 
bekannt, nur einem gewissen - je nachdem kleineren oder gr6Beren -
Kreis, unter Umstanden nur einer einzelnen Person, bewu13t. Der In
haber des Geheimnisses, der Geheimnisherr, mu13 den Willen zur Geheim
haltung haben. Zu fordern ist auch, daB an der Geheimhaltung ein 
schutzwiirdiges Interesse besteht 1. 

Die Priifung der im G. und imMilStG. erfa13ten Geheimnisverletzungen 
unter diesen Gesichtspunkten ergibt: 

Mit den Tatbestanden der Verletzung des Fabrikations- und Ge
schaftsgeheimnisses (Art. 162) und der Verletzung des Berufsgeheim
nisses (Art. 321) werden pri vate Interessen, die geheim gehalten werden 
sollen, gesch iitzt 2. 

Wahrend, wie schon angedeutet wurde, bei der Verletzung des Amts
geheimnisses (Art. 320) auch private Interessen eine Rolle spielen k6nnen, 
beriihrt die Verletzung von Staatsgeheimnissen immer 6ffentliche 
Interessen 3. Das trifft namentlich beim Tatbestand des diplomatischen 
Landesverrat gemaB Art. 267 Ziff. 1 I zu. Er setzt ein Geheimnis voraus, 
des sen Bewahrung zum Wohle der Eidgenossenschaft geboten ist (oben 
§ 104 IV 1). Um den Schutz staatlicher Geheimnisse handelt es sich 
ferner bei dem weniger schweren Fall der Ver6ffentlichung amtlicher 
geheimer Verhandlungen: Art. 293 und dazu oben § 116 lIP. Auch 
beim Tatbestand des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes im Interesse 
des Auslandes (Art. 273) steht der Staatsschutz im Vordergrund, auch 
wenn (private) Fabrikations- und Geschaftsgeheimnisse beriihrt werden; 
oben § 107 IV. Als eine den 6ffentlichen Interessen dienende Schutz-

1 Gut zur Kennzeichnung des Geheimnisbegriffs im allgemeinen COMTESSE: 
258ff. AusfUhrliche Untersuchung: Geheimnisbegriff allgemein und Amtsgeheim
nis ESSLINGER: 9f£.; vgJ. auch v. OVERBECK (Lit. zu § 135): la und ff.; Ziircher 
BJ. 29,82. 

2 1m Text des Art. 179 I (Verletzung des Schriftgeheimnisses als Marginale) 
sagt das G. nieht, daB die Sehrift oder Sendung cine geheimzuhaltende Tatsache 
enthalten muB. Die versehlossene Sendung wird als solche geschiitzt. Eine weitere 
Geheimnisverletzung ist nicht Tatbestandsmoment; oben § 41 III 1. Eher tritt 
sie in Art. 179 II: Verbreitung und Ausniitzung von Tatsaehen, deren Kelllltnis 
der Tater durch Offnung einer nicht fUr ihn bestimmten Sendung erlangt hat, 
hervor; oben § 41 III 2. Aber aueh hier kallll man zweifeln, ob eine eigentliehe 
Geheimnisverletzung in jedem Falle vorliegt. 

3 Dazu ESSLINGER: 77ff. 
4 VgJ. auch noch ESSLINGER: 214ff. 

54* 



848 § 134. Verletzung des Amtsgeheimnisses. 

bestimmung ist ferner der Art. 283: Verletzung des Abstimmungs- und 
Wablgeheimnisses aufzufassen; oben § 112 III. 

Staatgeheimnisse im hochsten Sinn sind endlich Geheimnisse im 
Interesse der Landesverteidigung, deren Verletzung die Art. 86 
und 106 des MStG. erfassen; oben § 105 IV. Nicht gliicklich benennt 
auch das Marginale den Art. 329 des biirgerlichen StGB. als Verletzung 
militarischer Geheimnisse. Das sind jedoch keine echten Geheimnis
verletzungen. Die Ubertretungstatbestande des Art. 329 sind schon er
fliIlt, wenn keine geheim zu haltenden Tatsachen erkannt oder gar preis
gegeben wurden 2. Jedes Eindringen in eine militarisch gesperrte Zone 
ist z. B. schon strafbar; siehe dazu oben § 105 IV 6. 

J e nach dem Standort einer Geheimnisverletzung muB sich in der 
Rechtsprechung die Auswirkung des Geheimnisbegriffs bestimmen. Was 
im Einzelfall als Amts-, als Geschafts-, als Berufs-, als Staats-, als 
militarisches Geheimnis zu gelten hat, ist weitgehend richterlichem Er
messen anheimgegeben 3. 

3. Das Amtsgeheimnis muB dem Tater in amtlicher Eigenschaft zur 
Ketmtnis gekommen sein 4. Die Umschreibungdes Tatbestandes in 
Art. 320 Ziff. 1 I sieht das auf :z:weifache Weise vor: 

Das Geheimnis wurde dem Behordenmitglied oder dem Beamten 
anvertraut. In dies em Worte liegt deutlich der Gedanke, daB die be
kannt gegebene Tatsache geheim bleiben solI, daB bei der Mitteilung an 
die Schweige- und Treupflicht des Beamten appelliert ·wurde. DaB der 
geheime Charakter in der Mitteilung an ihn ausdriicklich hervorgehoben 
werden muB, ist nicht erfordcrlich. Er kann sich aus den Umstanden des 
Einzelfalles oder allgemein aus der Amts- oder Dienstpflicht ergeben 5. 

1 COMTESSE: 261, 269 faBt den Art. 283 als "unechte" Geheimnisverletzung 
auf, weil ein Essentiale des Geheimnisbegriffs: die Beschrankung del' Mitwisser fehie 
oder fehlen k6nne; der einzelne Stimmberechtigte habe vielleicht die Art seiner 
Stimmabgabe selbst nicht geheim gehalten. Dann ist aber m6glich, daB ein Tater 
sich durch unrechtmaBiges Vorgehen Kenntnis davon verschafft, wie tatsachlich 
gestimmt wurde. Er verletzt das "Urnengeheimnis" und begeht eine echte Geheim
nisverletzung. 

2 So auch COIlITESSE: 258f, 269. 
3 Untersuchungen dartiber bei ESSLINGER: 178ff. - Bemerkenswcrt die weite 

Spannung des Geheimnisbegriffs bei der Anwendung des Art. 86 MiIStG. durch die 
Militargerichtsbarkeit; EMKG.3, Nr.89: Ob militarische Tatsachen gegentiber 
Jedermann geheim gehalten werden k6nnen, ist unerheblich. Es gentigt, daB die 
Geheimhaltung gegentiber dem Ausiand geschchen soIl, und daB es ftir den fremden 
Staat einer besonderen Tatigkeit bedarf, urn sie in Erfahrung zu bringen. V gl. 
auch PETRZILKA: Ztircher Erlauterungen, 450 (zum Teil Tatfrage, was als "Ge
heimnis" zu geiten hat). 

4 Zu dem Moment: amtlich zur Kenntnis gelangteTatsachenEsSLINGER: 37ff. 
5 Beamtenrecht, z. B. die Bestimmung des Art. 27 I des BGes. von 1927 tiber 

das Dienstverhaltnis der Bundesbeamten: "Der Beamte ist zur Verschwiegenheit 
tiber dienstliche Angelegenheiten verpfIichtet, die nach ihrer Natur oder gemaB 
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Jedenfalls muB aber die Geheimhaltepflicht dem Beamten zum BewuBt
sein gekommen sein. Strafbar ist er nur, wenn er mit Wissen und Willen 
das Geheimnis preisgibt. Da es ihm anvertraut wurde, verstoBt er durch 
die Preisgabe nicht nur gegen das staatliche, eventuell auch gegen ein 
privates Interesse an der Geheimhaltung einer Tatsache, sondern in 
einem besonderen MaBe auch gegen die Beamtentreue. 

Nach der zweiten Variante hat der Tater das Geheimnis in seiner 
amtlichen oder dienstlichen SteHung wahrgenommen. Der Zufall hat 
es ihm in seiner Amtstatigkeit zugetragen, oder, was besonders iibel ist, 
der Beamte hat die Kenntnis einer ihm gegeniiber geheimgehaltenen 
Tatsache ersehliehen, sie ausspioniert. Das G. hebt diesen Fall nicht 
heraus. Der Richter wird aber die straferhohende Beriicksichtigung in 
Erwagung zu ziehen haben. 

4. Das G. bezeichnet die Geheimnisverletzung ohne nahere Um
schreibung mit dem Wort offenbaren. Geheim zu haltende Tatsachen 
werden offen gelegt, der Offentlichkeit oder einzelnen Person en , fUr deren 
Kenntnis sie nieht bestimmt sind, zuganglich gemaeht. Das kann schrift
lich oder miindlich gegeniiber irgendwelchen nicht eingeweihten und 
nicht mitteilungsberechtigten Personen geschehen. Erfolgt die "Offen
barung" durch die Druckerpresse, so ist das PreB-Strafrecht (Art. 27) 
anzuwenden. Nur die Vorsatztat ist strafbar. - Die Geheimnisoffen
barung kann auch durch Unterlassung geschehen: Der Beamte duldet, 
daB ein un berechtigter Dritter von geheimen Akten Einsicht nimmt, oder 
er unterliiBt vorsatzlich - mindestens mit dolus eventualis - die ge
botene Verwahrung geheim zu haltender Gegenstande mit der Folge, 
daB das Geheimnis Unberechtigten zur Kenntnis gelangt 1. 

Mit der vorsiitzlichen Offenbarung, der Preisgabe des Geheimnisses, 
ist der Tatbestand erfiillt. Ein materieller Schaden fiir den Staat oder 
fiir einen Einzelnen braucht nieht eingetreten zu sein. Es ist schon 
Schadens genug, daB die Beamten-Treupflicht verletzt worden ist. 

5. Von erheblicher Bedeutung ist die Bestimmung im II. Absatz der 
Ziff. 1 des Art. 320, wonach auch nach Beendigung des amtlichen oder 
dienstlichen Verhaltnisses die Geheimnisverletzung strafbar ist 2. Die 
Geheimhaltepflicht gilt auch fiir den pensionierten und fiir jeden aus 
anderen Griinden entlassenen Beamten. Sie gilt bis zu des sen Tode. 
Selbstverstandlich bezieht sich die Pflicht zur Geheimhaltung nur auf 

besonderer Vorschrift geheim zu halten sind." Vgl. auch THORiVIANN- V.OVERBECK: 
Art. 320, N. 5, ferner Ziircher Bl. 38, 248: Amtsgeheimnis der Polizeiorgane. 

1 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 5, 347; TH"ORiVIANN-V. OVERBECK: Art. 320, 
N.7. 

2 Die Bestimmung ist erst durch die II. ExpKom. geschaffen worden; Prot. 
5, 347£f.; vgl. als Grundlage z. B. Art. 27 II des BGes. von 1927 iiber das Dienst
verhaltnis der Bundesbeamten: "Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bleibt auch 
nach Auflosung des Dienstverhaltnisses bestehen"; ferner GIESKER: 138. 
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Tatsachen, die der Beamte wahrend der Zeit seiner amtlichen Tatigkeit 
erfahren hat. Was ihm nachher, etwa durch ehemalige Mitarbeiter, an 
Amtsgeheimnissen zugetragen wird, verpflichtet ihn nicht, wenigstens 
nicht aus Art. 320, zur Geheimhaltung. 

III. Die Verletzung des Amtsgeheimnisses ist, im Gegensatz zum 
Antragsdelikt der Verletzung des Berufsgeheimnisses (Art. 321), Offizial
deliktl. Die Strafdrohung lautet auf Gefangnis' oder BuBe. Fraglich 
bleibt die Auswirkung in der Praxis. Man darf nieht verschweigen, daB 
auch sehr geringfUgige Falle den Tatbestand erfiillen konnen, und daB 
viele Menschen ihr Mitteilungsbediirfnis - um nicht von Schwatzhaftig
keit zu reden - nieht immer zu ziigeln verstehen. Wahrend sieh bei der 
Verletzung des Berufsgeheimnisses aus dem Antragserfordernis eine gute 
Einschrankung ergibt, empfiehlt sich bei Art. 320 nach dem Satz minima 
non curat praetor eine gewisse Zuriickhaltung. Soweit als Tater del' Ver
letzung eines Amtsgeheimnisses Parlamentsmitglieder 2 und Mitglieder 
der "obersten Vollziehungs- und Geriehtsbehorden" beschuldigt werden, 
fiihren die nach Art. 366 vorgesehenen Ermachtigungen zu einer Be
schrankung del' Strafverfolgung; dazu oben § 130 V. 

Damit steht die Ziff. 2 des Art. 320 in einem inneren Zusammenhang: 
Eine Strafe entfallt, wenn del' Beamte das Geheimnis mit schriftlicher 
Einwilligung seiner vorgesetzten Behorde geoffenbart hat. Durch diese 
Behorde solI ein Interessenkonflikt ge16st, die Frage entschieden werden, 
ob es fUr den Staat zweckmaBiger ist, das Geheimnis zu wahren oder es 
preiszugeben 3. Durch das Erfordernis der schriftliehen Einwilligung 
wird betont, daB die Entscheidung mit besonderer Sorgfalt getroffen 
werden solI. Die Urkunde deckt den Beamten; vgl. auch unten § 135 
1II2. 

Schwierigkeiten entstehen, wenn ein Privatgeheimnis Gegenstand 
eines Amtsgeheimnisses ist (oben II 1). Setzt auch hier die rechtmaBige 
Offenbarung, z. B. durch einen Amtsarzt, behordliche Ermachtigung 
voraus, odeI' geniigt, nach MaBgabe von Art. 321 Ziff. 2, die Einwilligung 
der betroffenen Privatpersonen 4? Ist sie allein verfUgungsberechtigter 
Geheimnisherr? Art.320 Ziff. 2 beriicksichtigt diesen Fall nicht. 

1 Die II. ExpKom. hat einen Antrag SILBERNAGEL, die Verletzung des Amts
geheimnisses nul' auf Antrag del' vorgesetzten Behorde zu bestrafen, abgelehnt; 
Prot. 5, 343, 349, 352. 

2 Dazu ESSLINGER: 143ff. (Amtsgeheimnis del' gesetzgebenden Behor
den). 

3 Vgl. Art. 28 des BGes. iiber das Dienstverhaltnis del' Bundesbeamten: AuBe
rung des Beamten iiber amtliehe 'Wahrnehmungen als Partei, Zeuge oder gerieht
licher Sachverstandiger nur nach Ermachtigung durch die zustandige Amtsstelle. 
Verweigerung der Ermachtigung nur, "wenn die allgemeinen Landesinteressen es 
verlangen, oder wenn die Ermachtigung die Verwaltung in der Durchfiihrung ihrel' 
Aufgabe wesentlich beeintrachtigen wiirde." 

4 Das nimmt COMTESSE: 259 an. 
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Sicherer ist, auch hier die behordliche Ermachtigung zu fordern. Wenn 
ein Beamter in amtlicher Eigenschaft ein Privatgeheimnis erfahren hat, 
so ist neben der Privatperson auch der Staat Geheimnisherr, ja sein Recht 
und seine Pflicht zur Geheimniswahrung oder zur Preisgabe konnen unter 
Umstanden starker sein als das Interesse des Privaten. Daher soll die 
Entscheidung bei der Behorde liegen 1. 

Neben den StrafausschlieBungsgru-nd nach Art. 320 Ziff. 2 
konnen andere treten. Die Entscheidungsgrundlage wird, von den Fallen 
del' Notwehr oder eines Notstandes abgesehen, durch den Art. 32 ge
geben: Die oberste Verwaltungsbehorde kann auch, wenn das Staats
interesse es erfordert, von sich aus einen Beamten von del' Schweige
pflicht entbinden oder seIber eine VerOffentlichung anordnen. Auch die 
Erfiillung gesetzlicher l\'lelde- und Anzcigepflichten schlieBt die Rechts
widrigkeit einer Geheimnispreisgabe aus 2• 

§ 135. Verletzung des Berufsgeheimuisses. 
Literatur. STOOSS: Grundzuge, 2, 169f. - FINGER: YD. Bes. Teil, 8, 397ff. 

WERNER: Le secret professionel, Genfer Diss. (1907). - HUMBERT: Das arztliche 
Berufsgeheimnis, Zurcher med. Diss. (1912). - V. OVERBECK und BOSSI: ZschwR. 
N. F. 43, la und ff. - STEIGER: D3r strafrechtliche Schutz des Berufsgeheim
nisses, Berner Diss. (1934). - ULRICH: Das arztliche Geheimnis nach Art. 285 
EStGB., Zurcher Diss. (1934). - CAPITAINE: La question dusecret des banques 
en droit suisse, Berner Diss. (1933)_ - IDE,I: Le secret professionel du banquier 
en droit suisse ct en droit compare (1936). - LAVANCHY: Das Bankgeheimnis in 
del' schweizer. Gesetzgebung, Zurcher Diss. (1935). - HUBER: Die GeheilI!-hal
tungspflicht des Beauftragten unter spezieller Berucksichtigung des Bankgeheim
nisses, Berner Diss. (1936). - JANN: Del' Umfang und die Grenzen des Bank
geheimnisses, Berner Diss. (1938). - v. MURALT: Z. 16, 160ff. - KAUFFMANN: 
Z.28, 349ff. - ZANGGER: JZ. 11, 305ff. - GAMBONI: JZ. 19, 57ff. - RENNE
FAHRT: eodem, 6lff. - PICOT: ZschwR. N. F. 46, 159ff. - 'IVUILLEUMIER 
Zentralbl. f. Staats- und Gemeindeverwaltung, 40, 97ff. - SCHWARZ: Das Berufs
geheimnis des Arztes im schweizer. StGB., Akademische Antrittsvorlesung (1942). 

I. Strafrechtliche Verurteilungen wegen Verletzung des Berufs
geheinmisses sind selten 3. Sie stehen im umgekehrten Verhaltnis zu del' 

1 Die Entscheidung Zurcher Bl. 29, Nr. 31, nach der selbstandig auch die be
teiligte Privatpcrson den Beamten von der Pflicht zur vVahrung eines Amtsgeheim
nisses entbinden kann, ist im Hinblick auf den Text von ArL 320 Ziff. 1 des G. 
nicht mehr zu billigen. 

2 Material zu den Fragen: Mitteilungsrechte und Mitteilungspflichten hei 
ESSLINGER: 198ff.; PETRZILKA: Zurcher Erlauterungen, 451. Als Beispiel auch 
die Anzeigepflichten nach Art. 7 und 8 der VO. vom 22. September 1939/16. April 
1940 uber die Wahrung der Sicherheit des Landes (Anhang zur amtlichen Ausgabe 
des MiIStG., 156ff.). Vgl. ferner ZURCHER: Erlauterungen,413f. 

3 Die - allerdings mangelhaften - schweizerischen Kriminalstatistiken geben 
keine Auskunft. Nur in del' vom Eidgenossischen Statistischen Amt fUr das Jahr 
1929 bearbeiteten Statistik, 109, wird festgestellt, daB keine Verurteilnng erfolgte 
Auch auslandische Statistiken sind unergiebig. 
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umfangreichen Literatur. Sie beweist das auBerordentlich groBe Inter
esse, das in weiten Kreisen an der Geheimniswahrung besteht. Durch die 
Bestimmung des Art. 321 solI das Gewissen derjenigen Berufstatigen, 
denen die Geheimniswahrung zur Pflicht gemacht wird, gescharft wer
den. Er weist auf die Berufsethik hin. Ob der Tatbestand haufig zur 
Anwendung gelangt, ist nicht von entscheidender Bedeutung. Er solI 
vorbeugend, abschreckend wirken. 

Ob der Art. 321 des G., der an die Stelle der bisherigen, hi::ichst un
vollkommenen kantonalen Ordnungen (oben § 134 Jl) tritt, diese Auf
gabe erfiillen wird, bleibt freilich zweifelhaft 2 • 

Der Aufbau des Tatbestandes schlieBt sich an den Art. 320, die Ver
letzung des Amtsgeheimnisses, an. Soweit gleiche oder wenigstens ahn
liche Momente bestehen, geniigt eine kurze Darstellung; unten II 2. 

II. 1. Der mi::igliche Taterkreis wird in Art. 321 abschlieBend be
stimmt 3. Verglichen mit den Entwiirfen, z. B. VE. 1908, . Art. 192; 
E. 1918, Art. 285, ist er in der parlamentarischen Beratung noch erganzt 
worden. Entsprechend dem Art. 320 wird die Taterschaft in der Weise 
naher bestimmt, daB dem Berufstatigen ein Geheimnis infolge seines 
Berufes anvertraut wurde, oder daB die Wahrnehmung bei der 
Berufsausiibung erfolgte. Die Feststellung, ob das innerhalb oder 
auBerhalb der Berufstatigkeit geschah, ist Tatfrage. Sieist nicht immer 
einfach zu li::isen 4 . Aber auch wellll bei einer bloBen Unterhaltung z. B. 
einemArztodereinemRechtsanwalt im Hinblick auf seine Berufs
tatigkeit ein Geheimnis anvertraut wird, solI er sich zur Geheimnis
wahrung verpflichtet halten. 

Das G. nennt an erster Stelle die Geistlichen (les ecclesiastiques). 
Das ist in weitem Sinne zu verstehen ~ jeder Religionsdiener, dem 
Geheimnisse anvertraut werden, oder der solche bei seiner Berufs
ausiibung wahrnimmt: das Beichtgeheimnis des katholischen Seelsorgers, 

1 Weitere kantonale Daten bei WER~ER: 151ff.; v. OVERBECK: 26a und ff.; 
WUILLEUMIER: Zentralblatt fUr Staats- und Gemeindeverwaltung, 40, 97ff. (zu 
Neuenburg); FINGER: 397ff. 

2 Materialen zum Art. 320: Prot. I. ExpKom. 2, 12ff., 561 (zeigt noch Un
abgekliirtheit); ZURCHER: ErIiiuterungen, 350ff.; Prot. II. ExpKom. 4, 363ff.; 
5, 88ff.; 6, 144ff.; 8, 309ff. StenBull. NR. 1929, 612,614; StR. 1931,673; vgl. 
auch WERNER: 172ff.; V. STEIGER: 57ff.; V. OVERBECK: 41a und ff. (Entwick
lung der Entwiirfe). 

3 Der erste VE. von 1894, Art. 88, sah von der Nennung bestimmter Berufs
arten iiberhaupt abo Dazu STOOSS: Motive, 175: In Betracht fallen namentlich 
Arzte, Hebammen, Anwiilte und Notare. Hinweis darauf, daB der wirksamste 
Schutz des Berufsgeheimnisses auf der Ehrenhaftigkeit der zur Ausiibung eines 
Berufs zugelassenen Personen beruht. - Zum Tiiterkreis namentlich ULRICH: 
16ff. 

4 ZtjRCHER: Prot. II. ExpKom. 4,363: Was der Klient oder Patient in einer 
Gesellschaft erziihlt, gehort nicht hierher. 



§ 135. Verletzung des Berufsgeheimnisses. 853 

die vertrauensvolle ErOffnung eines Geheimnisses an einen protestan
tischen Pfarrer, an einen Rabbiner, an einen Sektenprediger. Eine Be
schrankung, etwa auf Diener einer Staatskirche oder einer staatlich an
erkannten KiJ;che, rechtfertigt sich nicht 1 . - Die Geistlichen sind nicht 
Beamte im Sinne von Art. 110 Ziff. 4. Aber ein Geistlicher kann, gerade 
in seiner Eigenschaft als Seelsorger und Erzieher, Beamter einer offent
lichen Verwaltung werden, unter Umstanden auch nur vorubergehend 
oder imNebenberuf amtlicheFunktionen ausuben. Das trifft z. B. fiir den 
Pfarrer einer Strafanstalt oder eines staatlichen Krankenhauses zu. Be
geht er in dieser Stellung eine Geheinmisverletzung, so steht er, gleich 
wie der beamtete Arzt, unter den Vorschriften des Art. 320. 

Als mogliche Tater nennt das G. an zweiter Stelle die Rechts
anwalte. 1hre grundsatzliche Pflicht zur Wahrung der ihnen anver
trauten oder sonst zuganglichen Berufsgeheinmisse ist unbestritten. Der 
Begriff Rechtsanwalt ist in dem Sinne zu verstehen, daB er aIle Personen 
umfaBt, die mit oder ohne Patent (freie Advokatur) berechtigt sind, den 
Anwaltsberuf auszuuben. MaBgebend dafiir sind die kantonalenRechte. 
Auch in der Anwaltsgesetzgebung wird die Schweigepflicht hervor
gehoben. Das ziircher. Gesetz von 1938 uber den Rechtsanwaltsberuf 
(GesSlg.36, 53ff.) bestimmt z. B. in § 14:"Der Rechtsanwalt wahrt 
Geheimnisse, die ihm um seines Berufes willen anvertraut werden oder 
die er bei Ausubung seines Berufes wahrnimmt. Er legt dicse Pflicht 
auch seinen Mitarbeitern und Angestellten auf und wacht uber ihre Er
fiillung 2." - Zur Geheinmiswahrung verpflichtet ist nach Art. 321 femer 
der Verteidiger. Das G. nennt ihn besonders, weil nach einzelnen 
Rechten die - wenigstens gelegentliche, nicht berufsmaBige - Ver
teidigung in Strafsachen auch Laien zusteht; z. B. MilStGO. Art. 107: 
Wahlverteidigung durch "eine Militarperson oder einen nicht im Militar
dienst befindlichen, in biirgerlichen Ehren stehenden Burger." Auch 
Zurich, StPO. § 8laBt, unter Vorbehalt der berufsmaBigen Verteidigung, 
jede 1m Besitze der burgerlichen Ehren und' Rechte stehende Person als 
Verteidiger zu. 

1 So wohl auch BURCKHARDT: Prot. II. ExpKom. 5, 90 und namentlich 
v. STEIGER: 28ff. Anders THORlIIANN-V. OVERBECK: Art. 321, N.4: Trager des 
geistlichen Amtes in einer del' Landeskirchen odeI' in einer anderen anerkannten 
Religionsgesellschaft. Gegen die Nennung del' Geistlichen WERNER: 126ff., 184. 

2 'Veitere kantonale Daten uber die Pflicht der Rechtsanwalte zur Geheimnis
wahrung beiZtfficHER: Schweizer. Anwaltsrecht (1920),212,215£., 231ff.; vgl. auch 
FEw: Die strafbaren Pflichtverletzungen des Rechtsanwalts gegenu berseinem Klien
ten, ZiircherDiss. (191O),38ff., 77ff. (zu §300 des deutschen StGB.); SCHUDEL: Fur
sprecher tmdAnwalteimschaffhauserischen Recht(Zurcher Diss. (1940),11 f. ;v. STEI
GER: 24f.; Ziircher Bl. 38, Nr. 82 und JZ. 36, no, Nr. 78: Schweigepflicht des An
waItes auch gegeniiber nachsten Verwandten seines Auftraggebers; auch nach 
Beendigung des Auftragsverhaltnisses und bei Streit mit dem Klienten; Vorbehalt: 
Bekanntgabe zum Schutz "hoherer Interessen". 
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Das G. nennt weiter als mogliche Tater die N otare. Wo nach kanto
nalen Rechten der Notar Beamter ist, steht er nicht unter dem Art. 321, 
sondern unter Art. 320. DaB je nach der kantonalrechtlichen Grundlage 
eine Verurteilung des Notars wegen Verletzung des Amts- oder des 
Berufsgehei1ll1lisses erfolgen muB, hat etwas StoBendes. 1m Hinblick 
auf die Verschiedenheit der kantonalen Rechte laBt sich aber keine an
dere Lasung gewinnen. 

1m AnschluB an die Personen der juristischen Berufsgruppe kommen 
als Tater ferner die nach Obligationenrecht zur Verschwiegenheit ver
pflichteten Revisoren in Betrachtl. Die Grundlage bilden die Art. 730 
und 909 des rev. OR. Danach ist den Revisoren untersagt, von den bei 
der Ausfiihrung ihres Auftrages gemachten Wahrnehmungen einzelnen 
Aktionaren (Geno3senschafter)1) oder Dritten Kenntnis zu gcben. 

Aus dem Kreis der Medizinalpersonen nennt der Art. 321 A.rzte, 
Zahnarzte, Apotheker und Hebammen als Tater. Ihre Pflicht zur Ver
schwiegenheit ist von besonderer Bedeutung. Befinden sie sich in amt
licher SteHung, so steht eine Geheimnisverletzung, die sie in dieser Stel
lung veruben, unter dem Art. 320 2. Der Kreis ist anders gezogen als 
beim Delikt des falschen arztlichen Zeugnisses. Der Art. 318 nennt den 
Apotheker nicht, dagegen auch den Tierarzt. DaB der Apotheker 
Geheimnistrager werden kann, ist sicher. Seine Nennung in Art. 321 
war gegeben. Die Weglassung der Tierarzte ist dagegen kaum gerecht
fertigt. Auch sie konnen bei der Ausubung ihrer Tatigkeit Geheinmisse 
erfahren und sie verletzen. - Fur die Auslegung des Arztbegriffes ist auf 
die Erorterung oben § 133 II 1 zu verweisen 3. 

Der gesamte Kreis der im Art. 321 genannten, bestimmte Berufe aus
ubenden Personen wird durch den Hinweis auf Hilfspersonen (auxi
liaires, ausiliari di q uesti professionisti) erganzt. Die gefahrliche Vag
heit dieses Begriffs ist mit Recht kritisiert worden 4. Er zeigt, wie 

1 Sie wurden erst durch die parlamentarische Beratung in das G. eingefugt; 
StenBull. StR. 1937, 5f., 121£., 138; NR. 1937, 131, 243. Der Standerat wollte 
auGer den Revisoren noch Biichersachverstandige nennen. Das ist nicht in das 
G. iibergegangen. Vgl. noch BURRI: Pflichtprufung und Vcrantwortlichkeit der 
Pflichtpriifer nach schweiz. Bankengesetz und rev. Obligationenrecht, Ziircher 
Diss. (1942), 83ff. 

2 Uber die beamteten Arzte, z. B. die ziircherischen Bezirksarzte, ebenso 
SCHWARZ: 2f. Dagegen stellt dieser Autor (3) die Leiter staatlicher Kranken
anstalten unter den Art. 321. Das erscheint inkonsequent. 

3 ULRICH: 16f.: Hinweis auf Kantone mit Freigabe der arztlichen Berufs
ausubung (Appenzell A.-Rh.). Wo eine staatliche Ermachtigung zur Bcrufsaus
ubung fehlt, kann nach diesem Autor ein "Arzt" nicht wegen Verletzung eines 
Berufsgeheimnisses sich strafbar machen. Das ist nicht zu billigen. 

4 GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4,365: On risque d'y comprendre de simples 
petits comparses sur lesquels ne doit reposer aucune responsabilite speciale, Ie 
petit clerc d'avocat, Ie saute-ruisseau du notaire, l'apprenti pharmacien etc. Ahn-
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schwierig, ja wie unmoglich es ist, die strafwiirdigen Tater einer Geheim
nisverletzung abschlieBend befriedigend zu bezeichnen. Jedenfalls soll 
eine vernunftige Gesetzesanwendung dazu fUhren, den Begriff der Hilfs
person eng auszulegen, eine Verantwortung nur dem aufzuerlegen, der 
bei der Ausubung eines der genannten Berufe in verantwortungsbewuBter 
Weise mitwirkt - als Assistent eines Arztes, als Mitarbeiter eines Rechts
anwaltes usw. Auch so kommt man freilich aus der Vagheit nicht heraus. 
Bedenklich ist auch, daB vielleicht gerade durch untergeordnetes Hilfs
personal Geheimnisse offenbart werden, und daB dadurch der Geheimnis
schutz schwerenSchaden leiden kann. Die Problematik, die dem Art. 321 
anhaftet, tritt damit ans Licht. 

Nach Art. 321 Ziff. 1 II werden endlich Studierende bestraft, die 
ein Geheimnis offenbaren, das sie bei ihrem Studium wahrnehmen. 
Die gesonderte Hervorhebung dieses Falles erklart sich damit, daB bei 
diesen Personen das An vertr a uen eines Geheimnisses kaum in Betracht 
kommt, und daB man das Studium auch nicht als Berufbezeichnen kann. 
Man will mit der Bestimmung insbesondere die Preisgabe von Geheim
nissen treffen, die Medizinstudierende in einer Klinik wahrgenommen 
haben 1. "Gehilfen" im Sinne von Art. 321 Ziff. 1 1 sind sie nicht. 

Zwei Feststellungen mussen bei dies en Erorterungen im Auge be
halten werden: 

Da der Art. 321 den Taterkreis abschlieBend bestimmt, konnen sich 
empfindliche Lucken ergeben. Auch andere als die inArt. 321 genannten 
Personen erfahren wichtige Geheimnisse, deren Preisgabe bedenklich ist 
und groBen Schaden stiften kann 2. Es ist daher verstandlich, aber in 
anderer Richtung bedenklich und zu weitgehend, daB z. B. der schon 
erwahnte erste VE. von 1894 ganz allgemein die Verletzung des Berufs
geheimnisses erfaBte. 1m Grunde ist eine befriedigende abschlieBende 
strafrechtliche Losung des Problems gar nicht moglich. - Bei Geheimnis
verletzungen, die der Art. 321 nicht trifft, konnen in einzelnen Fallen 
die Bestimmungen uber die Ehrverletzung helfen 3. 1st ein schuldhaft 
verursachter Schaden, namentlich auch eine Verletzung in den person-

lich DESCHENAUX: eod.372 mit dem Antrag, den Ausdruck "auxiliaires" durch 
"assistants au employes superieurs" zu ersetzen. 

1 Die Bestimmung geht auf eine Anregung aus medizinischen Kreison zuruck; 
Prot. II. ExpKom. 8, 312. 

2 ZURCHER: ErHiuterungen, 350 gibt Beispiele: Der Haarkunstler, der Haare 
fiirbt; der Schneider, der Unebenheiten ausgleicht und - wichtiger - der Schreiner, 
der ein Geheimfach erstellt; der Bucherexperte, der eine in Unordnung geratene 
Buchhaltung in Ordnung bringt. Vgl. noeh unton V: Verletzung des Bank· 
geheimnisscs. 

3 STUDER: Prot. II. ExpKom. 5, 89 hielt die Bestimmungen uber die Ehr· 
verletzung fUr ausreichend und beantragte die Streichung des Tatbestandes der 
Geheimnisverletzung; dagegen BDRCKHARDT: eadem, 90. 
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lichen Verhaltnissen nachweisbar, so bestehtiiberdies eine Haftpflicht 
aus OR. (Art. 4lff., 49). Auch der Schutz aus Art. 28 des ZGB. 
kann in Betracht kounnen .. 

Zum Zweiten ist hier schon darauf aufmerksam zu machen, daB in 
der Frage der Zeugnispflicht und der Auskunftspflicht gegeniiber Be
horden der in Art. 321 genannte Personenkreis sich mit dem Kreis der 
zur Zeugnisverweigerung berechtigten Personen keineswegs zu decken 
braucht; unten IV 1. Die Strafbestimmung des Art. 321 ist zunachst 
ganz unabhangig von prozessualen Pflichten und Rechten zu betrachten 1. 

2. Grundsatzlich Gleiches oder Entsprechendes wie beider Verletzung 
des Amtsgeheimnisses (Art. 320) gilt bei der Verletzung des Berufs
geheimnisses in folgenden Punkten: 

Yom allgemeinen Geheimnisbegriff ist auszugehen. Was im Beson
deren des Einzelfalles als Berufsgeheimnis 2 zu betrachten ist, muB 
weitgehend dem richterlichen Ermessen iiberlassen bleiben; oben § 134 
II 2. 

Die Momente Anvertrauen und Wahrnehmen 3 eines Geheim
nisses sind nach den oben § 134 II 3 erorterten Grundsatzen zu wiirdigen. 

Entsprechendes wie nach Art. 320 gilt fiir den Art. 321 beim Begriff 
der Offen barung, fiir die Fragen der Schuld und der Deliktsvoll
endung; oben § 134II44. 

Ubereinstimmend mit Art. 320 Ziff. 1 II bestimmt Art. 321 Ziff. 1 III, 
daB die Verletzung des Berufsgeheimnisses auch nach Beendigung der 
Berufsausiibung oder der Studien strafbar ist; dazu oben § 134 II 5. 

3. Gleich wie in Art. 320 lautet die Strafdrohung fiir die Verletzung 
des Berufsgeheimnisses auf Gefangnis oder BuBe. Sie ist Antragsdelikt. 
Wahrend beim Offizialdelikt des Art. 320 eine Verletzung Offentlicher 
Interessen und der Amtspflicht vorherrscht, ist die Gestaltung der Ver
letzung des Berufsgeheimnisses als Antragsdelikt geboten. Ganz beson-

1 Gut MARTIN: StenBull. StR. 1936,253 mit der Feststellung, daB die Straf
bestimmung des Art. 285 (Entwurf 1918) mit der Zeugnispflieht und dem Recht 
zur Zeugnisverweigerung nichts zu tun hat. Fiir diese Frage bleiben die ProzeB
gesetze maBgebend. Ebenso TnoRMANN: Prot. II. ExpKom. 4, 374. 

2 Uber das Berufsgeheimnis im Besonderen V. OVERBECK: 8a und ff. (Ein
ordnung in die Berufsaufgaben). 

3 Zum Begriff des Wahrnehmens noch GAUTIER: Prot. II. ExpKom. 4, 365: 
Il se peut que Ie secret soit penetre, devine par l'avocat, Ie medecin etc., grace aux 
relations necessaires existant entre lui et Ie client au Ie malade et sans que celui-ci 
ait eu l'intcntion de Ie faire connaitre. Vgl. auch SCHWARZ: 1. Dem Patienten 
wird es haufig nicht einmal bewuBt sein, was er durch seine Mitteilungen dem Arzt 
alles enthiillt. 

4 Auch die fahrlassige Geheimnisverletzung zu strafen, wie v. OVERBECK: 
56a und 60a vorgeschlagen hat, ware eine sehr unerwiinschte Uberspannung. 
Siehe allerdings Art. 47 lit. b III des Bankengesetzes und Art. 62 lit. f der sag. 
Kreditkassen-VO.: Strafbar auch die Fahrlassigkeit (unten V). 
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ders im Hinblick auf den privaten Geheimnisherrn. Oft wird er das 
gr6Bte Interesse daran haben, einen ProzeB zu vermeiden 1. 

III. Die groBen Schwierigkeiten ergeben sich in der Frage der Straf
ausschlieBungsgriinde. Hier liegt die eigentliche crux des Art. 321. 
In der Ziff.2 werden zwei Faile genannt, bei deren Vorliegen eine Be
strafung entfiiilt: 

1. Der Berechtigte, das ist derprivate Geheimnisherr, hat seine Ein
willigung zur Preisgabe des Geheimnisses erteilt. Sie kann schriftlich 
oder miindlich, durch konkludentes Verhalten, auch durch Schweigen 
gegeben werden. Zunachst erscheint klar: Wer mit der Offenbarung 
einverstanden ist, hat auf Geheimhaltung verzichtet. Ein Geheimnis 
besteht nicht mehr, wenigstens nicht mehr a"\:>solut. Eine Einschrankung 
kann jedoch darin liegen, daB die Einwilligung zur Preisgabe nur mit 
Bezug auf bestimmte Personen oder Steilen, z. B. gegeniiber einer Ver
sicherungsgesellschaft, gegeben wird. Dariiber hinaus bleibt die Schweige
pflicht des Geheimnistragers, eines Arztes, z. B., weiter bestehen 2. 

Erforderlich ist ernstgemeinte Einwilligung eines Urteilsfahigen. Die 
allgemeinen Lehren gelten (Ailg . Teil § 32 I). Aber die Einwillung kann 
unter Umstanden nicht beigebracht werden. Namentlich der Arzt kann 
es mit dem Geheimnis eines Urteilsunfahigen oder BewuBtlosen zu tun 
haben 3, und eine Geheimnispreisgabe kann aus medizinischen oder 
ethischen Griinden notwendig sein. Sie beim Schweigen des G. dem Arzt 
zur Schuld anzurechnen, geht nicht an. Hier, wie auch noch in nachher 
zu er6rternden Fallen, ist auf den Art. 32 zuriickzugreifen, der die 
Rechtswidrigkeit einer Tat ausschlieBt, wenn eine Berufspflicht sie 
gebietet. Die Priifung, ob das zutrifft, hat del' Richter mit aHer Vor
sicht, auf Grund bestehender gesetzlicher Vorschriften, abel' auch ge
stiitzt auf Gcwohnheitsrecht und auf ailgemein gebilligte Berufsregeln, 
durchzufiihren (AUg. Teil, § 31, III 2). - Auf Grund des Art. 32 ist auch 
zu entscheiden, ob nach dem Tod des Gehcimnisherrn del' Geheimnis
trager - ein Geistlicher, ein Anwalt, ein Arzt usw. - zur Geheim
haltung weiter verpflichtet ist. Das ist grundsatzlich zu bejahen. Eine 
Preisgabe kann sich aber wiederum aus dem Berufsrecht ergeben4. 

1 Vgl. auch Prot. 1. ExpKom. 2, 1M. 
2 ZUROHER: Erlauterungen, 351. Zurcher Bl. 38, Nr. 109: Bei Verfugungs

unfahigkeit eines Erblassers Armahme, daB auch der einzige gesetzliche Erbe oder 
samtliche gesetzlichen Erben den Arzt von der Schweigepflicht entbinden kormen. 

3 Ob der gesetzliche Vertreter eines Urteilsunfahigen die Einwilligung geben 
kann, was v. OVERBEOK: 13a und f. annimmt, ist im Hinblick auf die hochst
personliche Natur des Geheimnisses fraglich. 

4 SOillVARZ: 5, wenn z. B. der Arzt nachtraglich die Hinterbliebenen oder aueh 
andere Personen auf eine erst durch die Sektion aufgedeckte ubertragbare oder ver
erbbare Krankheit aufmerksam zu machen oder sie uber die Todesursache aufzu
klaren hat. - Bei der Preisgabe des Geheimnisses eines Toten ergeben sich uber-
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2. An zweiter Stelle sieht Art. 321 Ziff.2 Straflosigkeit vor, wenn 
der Tater das Geheimnis auf Grund einer auf sein Gesuch erleilten 
schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Beh6rde oder Aufsichts
beh6rde offenbart hat. Dadurch wird dem Geheimnistrager die Ver
antwortlichkeit abgenommen. Sie wird auf eine Beh6rde verschoben. 
Fill ihre Entscheidung gilt freies Ermessen auf Grund einer PrUfung der 
Frage, ob die Preisgabe des Geheimnisses durch ein 6ffentliches 
Interesse oder auch durch ein berechtigtos Privatinteresse 
go boten istl. 

Wer als vorgesetzte oder als Aufsichtsbeh6rde zu betrachten ist, ent
scheidet sich wohl durchgehend nach kantonalen Rechten: der Kirchen
rat (Konsistorium) fill die Geistlichen, soweit sie ihm unterstehen, das 
Obergericht oder Anwaltskammern fUr die Anwalte 2, die Gesundheits
direktionen fUr die Arzte usw. M6glich ist allerdings, daB fUr im Art. 321 
genannte Personen, z. B. fill nicht borufsmaBige Verteidiger oder fill 
private Revisoren, eine vorgesetzte oder eine Aufsichtsbeh6rde schwer 
festzustellen ist. Dann bleibt die Vorschrift im Ungewissen. 

Sie hat auch den Nachteil, daB eine beh6rdliche schriftliche Be
willigung regelmaBig eine geraume Zeit beanspruchen wird. Die Preis
gabe eines Geheimnisses kann aber dringlich sein. 

DaB die beh6rdliche Bewilligung auch im Widerspruch zum Willen 
des Geheimnishorrn erfolgen kann, ist klar. 

3. Die FaIle einer straflosen Geheimnisoffenbarung sind damit nicht 
ersch6pft. In seltenen Fallen werden die Voraussetzungen einer Notwehr, 
eines Notstandes oder einer Notstandshilfe (G. Art. 33, 34) gegeben sein. 
Vor all em aber ist eine Geheimnispreisgabe straflos, soweit eine gesetz
licho Anzeige- oder Meldepflicht besteht (siehe schon oben § 134 III 
i. f.). Grundlage der Straflosigkeit ist wiederum Art. 32 des G. Fur den 
Arzt ergeben sich Meldepflichten vor aHem aus eidgen6ssischen Hygiene-

dies Schwierigkeiten aus dem Antragscrfordernis. Den Angeh6rigen eines Toten 
steht ein Antragsrecht nur zu, wenn die Geheimnisverletzung zu Lebzeiten des 
Toten begangen wurde (G. Art. 28 IV). Die Schwierigkeit 16st sieh, wenn durch die 
Geheimnispreisgabe aueh noch Lebendc verletzt werden; PETRZILKA: Ziircher 
Erlauterungen, 453; ULRICH: 44f. 

1 Dazu die bemerkenswerten Er6rterungen Prot. II. ExpKom. 4, 363ff.; 
6, 144ff. (Straflosigkeit, wenn die Offenbarung "zur vVahrung h6herer Interessen 
erforderlich war"); vgl. auch E. 1918, Art. 285 Ziff. 2; StenBull. NR. 1929, 612 
614; StR. 1931, 673. Diese Formulierung ist schJleBlich zugunsten der in das G. 
iibergegangenen Fassung aufgegeben worden; StenBul!. StR. 1936, 253 f.; NR. 1936, 
1097f. - Uber Geheimnispreisgabe zur Wahrung h6herer Interessen z. B. auch 
v. OVERBECK: 15a und ff. (streng zu nehmende Diskretionspflicht als Ausgangs
pnnkt); 44a und ff. (kritisch zum Begriff: Wahrung eines h6heren Interesses). 

2 Dazu auch KRAFFT: JZ.36, 265f. (fiir strengste Bcwahrung des Anwalts
geheimnisses) . 
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vorscbriften und aus den kantonalen Medizinalgesetzgebungen 1 . - Die 
Ziff. 3 des Art. 321 behalt uberdies eine gesetzlich vorgeschriebene Au s
kunftspflicht gegenuber einer Behorde vor (dazu unten IV 2). 

IV. Art. 321 Ziff. 3 behalt eidgenossische und kantonale Bestim
mungen uber die Zeugnispflicht und uber die ,Auskunftspflicht 
gegenuber einer Behorde vor. Das bedeutet, daB durch solche Bestim
mungen gewisse in Art. 321 genannte Geheimnistrager zur Aussage ver
pflichtet, ja gezwungen werden konnen. Eine Bestrafung wegen Ver
letzung eines Berufsgeheimnisses kommt dann nicht in Frage. 

1. Von besonderer Bedeutung ist das Verhaltnis des Art. 321 zur 
Zeugnispflicht. Zur Abklarung genugt die Betrachtung von Bei
spielen 2: 

Nach Art. 77 der BStPrO. von 1934 durfen Geistliche, Rechts
anwalte, Notare, A.rzte, wozu wohl auch Zahnarzte zahlen, Apotheker, 
Hebammen und ihre beruflichen Gehilfen uber ihnen anvertraute Berufs
geheimnisse nicht zum Zeugnis angehalten werden. Das Gesetz gibt da
mit diesen Personen die Entscheidung uber Abgabe oder Verweigerung 
des Zeugnisses anheim. Sie konnen es unter Berufung auf Art. 321 des 
StGB. verweigern. Sie konnen andererseits, wenn sie zum Zeugnis bereit 
sind, urn die Gefahr einer Bestrafung zu vermeiden, die EinwiIligung des 
Geheimnisherrn oder die behOrdliche Bewilligung gemaB Art. 321 Ziff. 2 
einholen. - Die im Art. 321 als mogliche Tater einer Geheimnisver
letzung weiter genannten Personen: Verteidiger, Revisoren, Studierende 
und wohl auch die Tierarzte sind dagegen zum Zeugnis verpflichtet. Weil 
sie unter prozessualem Zwang stehen, ist ihre Geheimnispreisgabe 
straflos3. 

Zurich, ZPrO. § 130 befreit nur Geistliche, Arzte und AnwaIte von 
der Zeugnispflicht mit Bezug auf Geheimnisse, die ihnen urn ihrer 
Berufsstellung willen anvertraut worden sind. Dern Sinne nach gleich 
lautet Zurich, StPrO. § 187 Ziff. 24. Die anderen in Art. 321 des G. 
genannten Personen sind dagegen vor dem zurcherischen Richter grund
satzlich zeugnispflichtig. Das zur eidgenossischen StPrO. Erorterte gilt 
entsprechend. 

1 Uber Anzeige und Meldepflichten v. OVERBECK: 20a und ff., 32a und ff.; 
TnORMANN-V. OVERBECK: Art. 321, ~. 18; PETRZILKA: Ziircher Erlauterungen, 
453; SCHWARZ: 9ff. - Zur Tragweite dcs Art. 32 und die fiir den Arzt auBerhalb 
des Strafgesetzbuches liegenden Rechtsfertiglmgsgriinde ausfiihrliche Erorterungen 
bei ULRICll: 57ff. 

2 Ausfiihrlicher v. OVERBECK: 36a und ff.; vgl. auch BOSSI: 84a und ff. 
3 v. OVERBECK: 41a. 
4 Kein allgemeines Zeugnisverweigerungsrecht des Anwalts; Vorbehalt, ob 

er die Beantwortung einzelner Fragcn verweigern kann: Ziircher Bl. 9, Nr. 33; 
siehe auch HOFSTETTER (Lit. zu § 124): 61ff. Vgl. ferner Ziircher Bl. 38, Nr. 109: 
Kein Zeugnisverweigerungsrecht des Arztes iiber den Gesundheitszustand cines 
Vel'storbcnen, wenn die Erben den Arzt von del' Schweigepflicht entbinden. 
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In den genannten ProzeBgesetzen ist nur von anvertrauten Ge
heimnissen die Rede. Nach zweckmiiBiger Auslegung muB es aber mit 
Geheimnissen, die Jemand in seiner Berufsausubung sonst wahr
genommen hat, gleich gehalten werden. 

2. Art. 321 Ziff.3 nennt neben der Zeugnispflicht noch die A us
kunftspflicht gegenuber Behorden. Damit ist nicht die Melde- und 
Anzeigepflicht (oben III 3) gemeintl. Die Begriffe haben einen ver
schiedenen Sinn. Meldung und Anzeige gehen auf die Initiative einer 
bestimmten Person zuruck. Auskunft ist dagegen Antwort auf Fragen, 
z. B. der Steuerbehorde, der Polizei, eines Betreibungsamtes 2• Die Be
freiung von einer Auskunftspflicht - Auskunftspersonen im Gegensatz 
zu Zeugen - setzt wiederum gesetzliche eidgenossische oder kantonale 
Bestimmungen voraus. Wo sie bestehen, gilt entsprechend das zu 1 
Gesagte. 

V. 1. Eine wichtige Erganzung des Art. 321 des G. stellt zum Schutz 
des Bankgeheimnisses Art. 47 lit. b des BGes. vom 8. November 1934 
uber die Banken und Sparkassen (GesSlg. 51, llHf.) dar. Darnach wird 
mit BuBe bis zu 20000 Fr. oder mit Gefangnis bis zu 6 Monaten bedroht, 
wer als Organ, Beamter, Angestellter einer Bank, als Revisor oder 
Revisionsgehilfe, als Mitglied der Bankenkommission, Beamter oder An
gestellter ihres Sekretariates 3 die Schweigepflicht oder das Berufs
geheimnis verletzt, wer hierzu verleitet oder zu verleiten sucht. Strafbar, 
mit BuBe bis zu 10000 Fr., ist auch Fahrlassigkeit 4 . Darin geht das 
Bankengesetz weiter als del' Art. 321 des StGB. Worin del' Unterschied 
zwischen Schweigepflicht und del' Bewahrung des Berufsgeheimnisses 
besteht, bleibt unklar 5. - Art. 47 lit. b gilt fUr aIle Banken in del' 
Schweiz. 

1 Das nehmen TRORMANN- V.OVERBECK: Art. 321, N. 18 an. 

2 Vgl. GERWIG: Die Auskunftspflicht der Banken gegeniiber dem Betreibungs
amt, ZschwR., N. F., 53, 105ff. und unten V 1. 

3 Gesetzgebungstechnisch hatte der Taterkreis einfacher umschrieben werden 
kiinnen. Mit Ausnahme der Revisoren und der Revisionsgehilfen sind wahl aUe 
genannten Personen Organe der Bank, ja auch Revisoren kiinnen Bankorgane 
sein. LAVANCRY: 18ff.: Geheimnistrager del' Bankier und seine AngesteUten; 
HUBER: 41ff. 

4 Die Geheimhaltungspflicht ist zum Teil im Bankengesetz selbst niedergelegt: 
Art. 9 (Schweigepflicht der Nationalbank), Art. 20 V (der Revisionsstellen), Art. 23 
vi (des Bundesrates, der Bankenkommission und des Sekretariatspersonals); 
JANN: 19ff.; BURKI: a. a. O. 83. 

5 Dber die N atur des Bankgeheimnisses LA v ANCRY: 1 ff., Quellen: Vertrag 
und Gesetz (ZGB. Art. 28, OR. Art. 49); HUBER: 26ff.; JANN: Iff. Die Schriften 
von LAVANCHY und HUBER beriihren die strafrechtliche Seite der Verletzung des 
Bankgeheimnisses kaum. Anders JANN: 17ff. Vgl. aueh BURKI: a. a. O. 88f. iiber 
einen Unterschied zwischen vVahrung von Berufsgeheimnis und Schweigepflicht. 
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Es muB angenommen werden, daB die Bestimmung des Banken
gesetzes aus dem Inhalt des Art. 321 zu erganzen ist: 

Jedenfalls kann es sich auch beim Bankengesetz nur um Geheimnisse 
handeln, die einem Organ der Bank in seinem Berufe anvertraut oder 
bei der Berufsausiibung wahrgenommen wurden 1. Auch nach Been
digung des Berufsverhaltnisses muB eine Verletzung strafbar sein (G. 
Art. 321 Ziff. 1 III). 

Die Einwilligung des Berechtigten 2, des Bankkunden insbesondere, 
macht die Preisgabe des Geheimnisses straflos. Das gilt wohl auch, wenn 
eine schriftliche Bewilligung der Aufsichtsbehorde, der Bankenkommis
sion gemaB Art. 23 des Bankengesetzes, die Offenbarung des Geheim
nisses bewilligt (G. Art. 321 Ziff. 2 und dazu oben III). 

Prozessuale Zeugnispflicht und Auskunftspflicht gegeniiber Behor
den (G. Art. 321 Ziff. 3) erfahren grundsatzlich keine Einschrankung 3, 

es sei denn daB Bundes- oder kantonales Recht sie vorsieht 4 • 

2. Eine weitere, das Berufsgeheimnis schiitzende bundesrechtliche 
Bestimmung enthalt Art. 62 I lit. f der VO. des Bundesrates yom 5. Fe
bruar 1935 iiber die Kreditkassen mit Wartezeit (GesSlg.51, 
85ff.): Wer als Organ der Kontrollstelle einer Kreditkasse (vgl. Art. 16 
der VO.) vorsatzlich die Schweigepflicht verletzt, wird mit BuBe bis zu 
10000 Fr. oder mit Gefangnis bis zu 6 Monaten bestraft. Auch hier 
ist die Fahrlassigkeit - mit BuBe bis zu 5000 Fr. - strafbar. 

1 LAVANCHY: 19f.; HUBER: 35ff. 

2 HUBER: 54ff.: Der auf Geheimhaltung Berechtigte; 66ff.: Erben als Ge· 
heimnis berechtigte. 

3 So auch LAVANCHY: 23ff. und namentlich JANN: 56ff. fiir den StrafprozeLl 
(Ausnahme: Wallis, StPrO. Art. 207: "Toutes personnes depositaires, par etat 
ou par profession, des secrets qu'on leur confie, ne peuvent etre ni appelees ni 
admises a deposer sur des faits qui leur ont eM confies sous Ie sceau du secret. "). 
HUBER: 97ff.: Zeugnis·, Anzeige. und Auskunftspflicht. 

4 Hinweis aufkantonale ZivilprozeLlrechte bei LAVANCHY: 3lff.; 34ff.: Aus· 
kunftspflicht im Schuldbetreibungs. und Konkursrecht; 48ff. im Steuerrecht. 
HUBER: 79ff., lUff.: Auskunfterteilung. JANN: 64ff., 75f. nimmt an, daLl im 
ZivilprozeLl auf Grund von Art. 47 des Bankcngesetzes allgemein ein Zeugnis. 
verweigerungsrecht des Bankiers besteht. 1m Hinblick auf Art.321 Ziff. 3 des 
StGB., der auch mit Bezug auf das Bankgeheimnis Geltung beanspruchen solI, 
kaun das aber nicht allgemein zutreffen. Es ist vielmehr auf die Bestimmungen 
der einzelnen kantonalen ZivilprozeLlordnungen abzustellen. Ausfiihrliche Angaben 
iiber kantonale Rechte bei JANN: 67ff.; vgl. ferner JZ. 35, 315, Nr. 47 (bernisches 
Urteil). DaLl sich kantonale Verschiedenheiten ergeben, ist bedauerlich, muLl aber 
in den Kauf genommen werden; siehe JZ. 34, 235, Nr. 42: Kein Recht zur Zeugnis· 
verweigerung; Art.4 7 des Bankengesetzes statuiert nur eine Schweigcpflicht im Ver· 
haltnis der Banken unter sich und gegeniiber Privatpersonen (Ziircher Urteil); 
ferner Ziircher Bl. 36, Nr. 108: Berufung auf das Bankgeheimnis nicht zugelassen 
gegeniiber dem Anspruch der Untersuchungsbehorde auf Durchsuchung von 
Papieren, die fiir den Untersuchungszweck von Bedeutung sind. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 55 
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Wie bei der Verletzung des Bankgeheimnisses miissen die aus Art. 321 
des StGB. sich ergebenden Umgrenzungen und Einschrankungen (oben I) 
auah hier beriicksichtigt werden. 

3. M6glich ist endlich, daB die Kantone, gestiitzt auf Art. 335 des G., 
den Schutz des Berufsgeheimnisses durch weitere Bestimmungen, durch 
eine Ausdehnung des Taterkreises, z. B. auf Biichersachverstandige, auf 
Rechtsagenten, erganzen 1. Die Frage, bei welchen Berufen die Geheim
niswahrung geboten ist und die Geheimnisverletzung strafwiirdig er
scheint, ist durch das eidgenossische Recht nicht so restlos geklart, 
daB darin eine abschlieBende Ordnung erblickt werdeno kann. 

1 So auch StenBull. NR. 1937,243. Vgl. ferner CARLA EUGSTER: Die Rechts
agentur in den Kantonen, Ziircher Diss. (1938), 130, 147f. 
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- im Zusammenhang mit unsittlichen 

und widerrechtlichen Geschaften 
268 f. 
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bigerbevorzugung. 
Beweismittel, Delikte in bezug auf 556. 
-, Unterdriickung 649, 785. 
-, Falschung 785. 
Beweis- und Beglaubigungszeichen, De

likte in bezug auf 565, 572, 582, 
591, 595. 

Beziehungen zum Ausland: s. Ausland. 
Bigamie: s. Ehe, mehrfache. 
Bilanzpflichtverletzung 351 f. 
Bilanzverschleierung 287, 341 f., 369. 
BlankettfaIschung 601, 609, 690, 839. 
Blankettatbestand des Art. 292: 724 ff., 

740, 745. 
Blinder Passagier 283. 
Blutschande 116, 132 f., 426 ff., 438. 
Biirsenwucher 307 f. 
Bordellbetrieb 139, 141, 144, 150, 155, 

175. 
Boykottandrohung 90, 92, 95. 
Brandstiftung 4, 49, 221, 276, 492 ff., 

495 ff., 510, 512 ff., 631, 641, 723. 
- an eigener Sache 275 f. 
Brandlegung 498. 
Briefgeheimnis, Verletzung 389, 393; 

s. auch Geheimnisverletzung. 
Briefiiffnung: s. Briefgeheimnis. 
Bruch amtlicher Beschlagnahme: s. Be

schlagnahmebruch. 
Brunnenvergi£tung: s. Trinkwasserver

unreinigung. 
Buchfiihrungsdelikte 5, 332, 341 ff., 

346ff., 350ff., 369, 725. 
Bundesakten, Verfalschung, Zerstiirung 

565, 589 if., 611. 
Bundesbehiirden, Gewalttat und Auf

ruhr gegen 710. 
Bundesrechtspflege, Delikte gegen 784. 

Calumnia 789. 
Chantage 137, 288, 293 ff. 

Crimen laesae majestatis 555, 572, 623. 
- superexactionis 834. 

Defraude 267, 278 ff., 284. 
Deliktspauliana 358. 
Demokratieschutzverordnung, Straftat-

bestande 627, 684. 
Demokratische Grundlagen des Staates, 

Verachtlichmachung 627. 
Desertion 632. 
Devisenschiebungen 673. 
Diebstahl 4 ff., 222 ff., 227 ff., 236 ff., 

243 ff., 249 ff., 266, 268, 274, 283 f., 
291,303,322 f., 338, 345, 361, 393 f., 
417,472 ff., 612, 617, 641, 680, 723, 
786, 794. 

-, ausgezeichneter 246 ff. 
-, bandenmaBiger 6,446 ff., 250. 
-, bewaffneter 246 if. 
-, gewerbsmaBiger 6,247,248,250. 
-, qualifizierter 246,253. 
-, rauberischer 254, 291. 
- zum Nachteil von Angehiirigen 6, 

248,613. 
-, Wertgrenzen 245 f. 
Diebstahlsahnliche Tatbestande 248 ff. 
Dienstbiichlein, unberechtigte Eintra-

gungen, Falschungen und Anderun
gen im 613. 

Dienstpflichtbetrug 693, 843. 
Dienstpflichtverletzung 701, 756f., 826£., 

834; s. auch militarischeDienstpflich
ten. 

Dienstgewalt, MiBbrauch 831. 
Dienstverfehlung, fahrlassige 826. 
Dienstverweigerung 685 f. 
Dienstwucher 298. 
Dingliche Rechte, Delikte gegen 217 ff. 
Diplom- und TitelfaIschung 607. 
Diplomatendelikt 319, 650. 
Disziplinarfehler 829, 832. 
Doppeldienen: s. Anwaltsuntreue. 
Doppelehe: s. Ehe, mehrfache. 
Doppelehebruch 422, 425. 
Drahtseil- und Schwebebahnen, Delikte 

gegen 530. 
Drohung 7, 86ff., 100, 117, 258, 679, 

715, 718, 833. 
-, schwere 88 f., 93, ll8, 120, 288 f., 

291£.,715. 
- gegen Beamte und Behiirden: s. Be

amte (Drohung gegen), Widersetzung 
- mit rechtswidrigen Nachteilen 89 f. 
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Drohung mit Seuchenverbreitung 448. 
- s.auchStreikdrohung,gemeingefahr

liche Drohung. 
Druckerpresse, Delikte durch das Mit

tel der: s. PreBdelikte. 
Duell: s. Zweikampf. 
Duellforderung, Annahme 62 f. 

Ehe, mehrfache lI6, 413ff., 426, 463, 
467. 

-, zweifache 414. 
-, s. auch Scheinehe. 
Ehebetrug 128, 266, 413, 418 f. 
Ehebruch 116, 358, 413 f., 419 ff., 438. 
- nach kanonischem Decht 42l. 
Ehedelikte 413 ff., 446. 
Ehrbegriff 178 ff. 
Ehrenerklarung 192, 207. 
Ehrengefahrdung 184. 
Ehrenkrankung 423, 425. 
Ehrennot 250. 
Ehrenriihrige Nachrede 190 f. 
- Tatsachenbehauptungen 195, 208, 

378 f. 
Ehrgefiihl, Verletzung 198. 
Ehrverletzung4, 31, 178ff., 188ff., 214, 

376 ff., 465, 705, 739, 769 f., 788 f., 
791, 812, 855; s. auch Amtsehrver
letzung. 

-, allgemeiner Tatbestand 188 f. 
- gegeniiber einer Behorde 187. 
- gegeniiber juristischen Personen und 

anderen organisierten Gemeinschaf
ten 185 ff., 376. 

- durch die Presse 182, 205, 210. 
-, Beweis des guten Glaubens 201, 203f. 
-, Strafbefreiung, -kompensation, -mil-

derung 192 f., 199 ff., 208. 
-, Verfolgungsverjahrung 207. 
-, Wahrheitsbeweis 201 ff., 378. 
-, Wahrnehmung berechtigter Inter-

essen: s. berechtigte Interessen. 
-, Widerruf 192 f., 207 f. 
Ehrverletzungsklage, -prozeB 179,208 f. 
Eichzeichenfalschung 566 f., 588, 594. 
Eidesdelikte 556, 803; s. auch Falsch-

eid, falscher Parteieid, Meineid, Zen
genmeineid. 

Eidgenossenschaft, Schadigung oder Ge
fahrdung vor oder wahrend eines 
Krieges 645. 

Eidgenossische Intervention, bewaff
nete 641, 652, 710. 

Eigentumsdelikte 217 ff., 258 ff., 291, 
322, 494, 553. 

Eigentumsgefahrdung 519, 523. 
Einbruchsdiebstahl 246, 248. 
Eindringen: s. fremde Truppen, Haus-

friedensbruch. 
Einmischungsdelikt 626, 644 ff. 
Einreiseverbot, Verletzung 740. 
Einschleichen 112. 
Einsperren 98 ff. 
Einsturz eines Bauwerks, Verursachung 

494 f., 514, 515 f., 519. 
Eisenbahnattentat 528. 
Eisenbahnverkehr, Storung und Gefahr

dung 13, 492, 518, 523, 527 ff., 535. 
Eisenbahndiebstahl 529. 
Elektrische Anlagen, Beschadigung 

492 f., 495, 514, 516 f. 
Elektrizitatsdiebstahl: s. Energieent

ziehung. 
Elternpflichten, Verletzung 66, 70; s. 

auch familienrechtliche Pflichten. 
Emissionspapiere, Delikte an und mit 

605. 
Energieentziehung (Energiedie bstahl) 

216, 223, 251 ff., 517. 
Engelmacherei 44l. 
Enteignung 228 f., 266. 
Entfiihrung 66, 85 f., 100, 102, 103 ff., 

123, 151, 153 f., 679, 816. 
- einer Frau 104 ff. 
- einer Geisteskranken, \Villenlosen 

oder Wehrlosen 106. 
- cines Kindes 103 f., 107 f., 431, 443f£. 
- zur Unzucht 101, 104 ff., 108. 
- ins Ausland 678 f., 682. 
- ins Ausland, Vorschubleisten und 

Vorbereiten 679, 684. 
Entfiihrungskomplott 678. 
Entweichenlassen von Gefangenen 812f., 

817 f., 825, 827. 
Entwenden 246, 249 ff., 253, 257, 324. 
Entziehungsdelikte 219, 225, 252; s. 

auch Sachentziehung, Energieent
ziehung. 

Entziehung aus amtlicher Gewalt 366. 
Entziehung und Vorenthalten eines Un

miindigen 104, 107, 443ff. 
Epidemiengesetzgebung, Ubertretung 

von Vorschriften 541 f. 
Erd- und Felssturz, Verursachung 494, 

516. 
Erfindnngspatente: s. Patentverletzung. 
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Erpressung 8, 86, 92, 103, 108, 113, 118, 
137,175,213,230,253, 255f., 266, 
274,288 ff., 295, 301, 303, 322, 328, 
631,835. 

-, gewerbsmaBige 294 
-, rauberisehe 254, 291. 
Erregung offentliehen Argernisses s. 

offentliehes Argernis. 
Erschleichung eines gerichtliehen Naeh

laBvertrags 331, 366, 368 ff. 
- eines unrichtigen Zeugnisses 845. 
- einer Falsehbeurkundung 432, 557, 

603, 609 ff., 705, 823, 840. 
- s. aueh Amtsersehleiehung. 

Erschlichene Urkunde, Gebraueh ma
chen 610. 

Erziehungspflichten, Verletzung 55, 
433 f., 440 ff. 

Euthanasie 11. 
Exceptio veritatis 201 ff., 378. 
Exhibition 132, 162. 
Existenz des Staates, Angriffe auf: s. 

Staat. 
Explosion, Verursaehung 494 f., 503, 

504ff., 508, 510,512,516. 

Fabrikarbeitsgesetz, Straftatbestande 
521 f. 

Fabrikations- und Geschaftsgeheimnis 
Auskundschaftung 395 f., 673. 

-, Verletzung 213, 215,383,390 f., 847. 
FabrikatioI).s-, Gesehafts- und Industrie-

spionage: s. Wirtschaftsspionage. 
Fabrikbetriebsgefahrdung 495. 
Fahnen: s. Hoheitszeichen. 
Fahrkartenbetrug 283. 
Fahrkartenfalschung 598. 
Faksimileschwindel 586. 
Falschbeurkundung 243, 281, 432, 589, 

593, 601, 602, 609, 617, 649, 690, 
839 f. 

- in bezug auf Kautionen bei Ver
sicherungsgesellschaften 614. 

- durch Medizinalpersonen 613; s. 
auch Urkundendelikte. 

Falscheid 797, 803 ff., 811; s. auch Mein
eid, Parteimeineid, Zeugenmeineid. 

Falschgeldin Umlauf set zen 561 f.,578f£., 
585. 

- einfiihren, erwerben, lagern 580. 
- s. auch Geldfalschung. 
Falschmiinzerei 571 f., 575 f. 

Falschsetzen von Grenzzeichen 617. 
Falschwaren in Verkehr bringen 561 ff., 

579. 
- einfiihren und lagern 563. 
-, fahrlassig in Verkehr bringen 562. 
Falsche Anklagen 788 f. 
- Anschuldigungen und falsche An

zeigen 7, 555, 628, 785, 788 ff., 805 
812. 

- AuBerungen 811. 
Falscher Befund: s. falsches Gutachten. 
Falsche Beglaubigung 839 f. 
- Beweisaussage 556, 785, 796 ff., 803. 
Falsches Gestandnis 795. 
- Gutaehten 785, 804 ff., 809 ff., 841. 
- Handgeliibde 803 ff. 
Falscher Parteieid 788, 797. 
Falsche tibersetzung 785, 804 f., 807, 

810. 
- Urkunde, Gebrauchmachen 592, 609. 
- Wertzeichen, Verwendung 585. 
Falsches Zeugnis 555, 607, 628, 785, 

788,791,797,800,801 f., 804 ff., 841. 
-, Verleitung zu unwissentlichem 785, 

807, 811. 
schlichtes 805. 

-, s. auch Arztzeugnis. 
Falschung von Ausweisen 432, 557, 
- 607 ff., 841. 
- von Ausweisen, gewerbsmaBige 609. 
- durch Beamte und Personen offent-

lichen Glaubens 613. 
- von offentlichen Biichern, Proto

kollen und Registern 600. 
- von Schriften 591 f. 
- mittelbare (Bewirkung einer Falsch-

beurkundung) 432, 593, 602 f., 609, 
611, 839; s. auch Erschleichung 
einer Falschbeurkundung. 

Falschungsbegriffe 555 ff., 690. 
-. Fiilschen / Verfiilschen 557 f., 577, 

582, 584, 588, 601, 689. 
Falschungsdelikte(Verfalschungsdelikte) 

274, 430,495,547,550,555 ff., 573, 
578, 580, 609, 616, 631; s. auch 
Banknoten-, Blankett-, Bundcs· 
akten-, Diplom- und Titelfalschung, 
Eichzeichen-, Fahrkarten-, Fami
lien- und Personenstandsfalschung, 
Geldfalschung, MaB- und Gewichts
falschung, Lebensmittel- und Wa
renfalschung, Urkundenfalschung, 
Wahl- und Abstimmungsfalschung, 
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Wertzeichenfalschung, Zeichenfal
schung. 

Falschungsgerate, unrechtmaBigen Ge
brauch machen, 574 f., 580, 584, 589. 

Falsifikation 558. 
Familie, Delikte gegen die 116, 214, 

413 f., 420, 426 ff., 446. 
Familienrechtliche Pflichten, Verlet

zung 433ff. 
Familienstand, Delikte gegen den 429ff. ; 

s. auch Personenstand. 
-, Falschung und Unterdriickung 426, 

430 f., 61I. 
-, AnmaBung 430, 432. 
Fechten: s. Bette!. 
Feind, Unterstiitzung des 623. 
Feindbegiinstigung 642,651, 664ff., 779. 
Feinde, Verletzung der Pflichten gegen 

766. 
Feindliches Heer, Eintritt in ein 663. 
Feindseligkeiten gegen einen Kriegfiih

renden oder fremde Truppen 764, 
778 ff. 

- gegen in die Schweiz zugelassene 
fremde Truppen 780 f. 

- gegen die Schweiz 626, 65I. 
Festnahme 97ff., lOI. 
Feldfrevel: s. Wald- und Feldfrevel. 
Feuers brunst: s. Brandstiftung. 
Finderpflichten, MiBachtung 234, 238 f., 

725; s. auch Fundunterschlagung. 
FirmenmiBbrauch 281; s. auch unlau-

terer Wettbewerb. 
Fischerei, unberechtigte 218. 
-, verbotene Fangarten 476. 
Fischfrevel 244. 
Fischgewasser, Verunreinigung 545. 
Fiskaldelikte 632. 
Flegeleien 196. 
Fleischesverbrechen 116. 
Flucht, Beihilfe zur 813, 815 ff., 822. 
Formalbeleidigung 196 ff., 203, 206, 

378. 
ForstfreveI: s. Wald- und Feldfrevel. 
Franktireur 651, 663, 666 f. 
Frauen- und Kinderhandel 101, 104, 

118, 135, 140, 150 ff., 165, 170, 295, 
440. 

Frauenraub: s. Entfiihrung. 
Freiheitsberaubung 5, 85, 96 ff., 103, 

ll2, 255, 294, 641, 679, 688, 832f., 
844. 

- zu Unzuchtszwecken 101 f. 

Freiheitsdelikte 8Uf., 117, 119, 254, 
288, 446 f., 678. 

Freiheitsrechte, Beeintrachtigung 693. 
Freischaren, Organisation von 776, 779. 
Freischarenziige, Eindringen von 675. 
Fremde Fahnen: s. Hoheitszeichen 

(fremde). 
- Flieger, Einfliegen 675. 
- Gebietshoheit: s. Gebietshoheit 

(fremde). 
- Hoheitszeichen: s. Hoheitszeichen 

(fremde). 
- Militardienst 663 f., 693; s. auch 

Feindliches Heer (Eintritt in). 
- Militardienst seitens eines Doppel

biirgers 664. 
- Truppen, Eindringen von 675. 
- Staaten, Delikte gegen 3, 622, 763, 

765. 
--, Beleidigung von 187, 764, 767 ff., 

776. 
- -, ver botene Handlungen fiir 676 ff. , 

681 f., 773, 783. 
- -, Vorschubleisten zur Vornahme 

von verbotenen Handlungen fiir 678, 
773. 

- -, s. auch Nachrichtendienst, Aus
land, Neutralitatsverletzung, Feind
seligkeiten. 

Fremdes Staatsgebiet, unerlaubte Vor
nahme von Amtshandlungen auf 773. 

- Staatsoberhaupt, Beleidigung 770. 
Fremdstaatliche Ordnung, Storung 773, 

775. 
Fremde Volker, Beschimpfung 767. 
Fremdenpolizeigesetz, Straftatbestande 

608 f., 676. 
Frieden und Offentliche Sicherheit, 

Storung 221, 323, 622. 
-, personlicher, Verletzung 108. 
Friedensbruch 766. 
Friedensbiirgschaft 90, 449. 

Friedensgefahrdung 452 f.; s. auch lan-
desverraterische Friedensgefahr
dung. 

Friedensstorungen, 445, 447 ff.; s. auch 
Offentlicher Frieden, Religions- und 
Konfessionsfrieden. 

Fiihrerausweis, MiBbrauch 609. 

Fiirsorgepflicht, Verletzung 54. 

Fundunterschlagung (Fundaneignung) 
233, 236 ff., 242 f. 
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Furtum possessionis 227. 
- usus 222, 229. 
- usurpatio fundi 231. 
Futter fUr Haustiere, gesundheits

schadliches, Herstellung und Inver
kehrbringen 537 f., 553 f., 563. 

Gebiet, schweizerisches, Eindringen in 
Verletzung des Volkerrechts 773. 

-, -, Verletzung 675 f. 
Gebietsabtrennung: s. Gebietshochver

rat. 
Gebietshochverrat 638, 643 f., 775. 
Gebietshoheit, schweizerische, Verlet

zung 618, 674 ff., 681. 
-, fremde, Verletzung 675, 763 f., 766, 

773 ff., 776. 
Gebiihrenerhebung, unrechtmaBige 835. 
Gebiihreniiberforderung 825 ff., 833, 

834 ff. 
GedankenauBerungsdelikt 627. 
Gefahrdungsbegriff 47, 48 ff. 
Gefahrdungsdelikte 47 ff., 64, 78, 312, 

375,441, 452, 483, 505, 545, 811. 
-, abstrakte 492, 510, 523, 534, 544, 

547,549,554,560,568,572,586. 
-, konkrete 492, 514, 521, 523, 534. 
Gefahrdungstatbestand, allgemeiner 

74, 76. 
Gefahrdung von Leib und Leben 47 ff.; 

s. auch Lebensgefahrdung. 
- durch selbstverschuldete Unzurech

nungsfahigkeit 483; s. auch Trun
kenheitsdelikt. 

- s. auch Baugefahrdung, Eigentums
gefahrdung, Eisenbahngefahrdung, 
Fabrikbetricbsgefahrdung, Friedens
gefahrdung, Gesundheitsgefahrdung, 
Heeresunternehmungen (Gefahr
dung), Gemeingefahrlichc Delikte, 
Transportmittelgefahrdung, Ver
kehrsgefahrdung. 

Gefangenhalten 97 ff. 

Gefalligkeitszeugnis 843. 

Gefangennahme der Regierung 637. 

Gefangenenbefreiung 454 ff., 622, 709ff., 
719,721,723, 785ff., 812f., 8Uff., 
822, 827. 

-, erschwerte 816, 819. 

Gefangenenmeuterei 622, 709, 721, 
785,818ff. 

Gegenspionage 668, 783. 

Gegenstande religioser Verehrung, Ver
unehrung 466, 468; s. auch Heilig
tumsentweihung. 

Geheimbiindelei 682. 
Geheimnis, Begriff 708, 847 f. 
-, Ausspahung 659, 671, 674; s. auch 

Spionage. 
- eines Toten, Preisgabe 857. 
Geheimnisse in bezug auf die Landes

verteidigung, Preisgabe 662. 
-, kriegswirtschaftliche, Verletzung 

738. 
-,private, Verletzung 86f., 211ff., 

374, 388ff., 708, 737, 823. 
Geheimnisverletzung 647. 
- durch Beamte der Post, TeJephon 

und Tclegraphenverwaltung 828. 
-, echte und unechte 848. 
- s. auch Amtsgeheimnis, Berufsge-

heimnis, Briefgeheimnis, Geschafts
geheinmis, Fabrikationsgeheimnis, 
militiirische Geheimnisse, Schriftge
heimnis, Staatsgeheimnis, Abstim
mungs- und Wahlgeheimnis. 

Geheimnisverrat 388 f., 390ff., 647, 
659 ff., 668 f., 674. 

Gehorsamspflicht, Verlctzung 784. 
Geistige Entwickelung, Schadigung und 

Gefahrdung 51, 64, 67. 
Geisteskrankheit, Herbeifiihrung von 

39 f. 
Geistliche: s. Berufsgeheimnis, Reli

gionsdiener. 
Gelddelikte 569 ff., 582, 584£., 589, 

605 f., 622. 
Geldfalschung 495, 556 f., 561, 565, 

570 f., 573 ff., 584, 592, 660. 
-, Universalitatsprinzip bei 576. 
- s. auch Falschgeld, Falschmiinzerei, 

Nachmachen und Nachahmen, Geld
verfalschung. 

Geldunterschlagung 216, 240 f. 

Geldverfalschung 577 ff. 
Geldverkehr, Storung 572. 

Gemeine Delikte 630 ff., 634. 

Gemeingefahrdung, Begriff 49, 491 ff., 
495. 

Gemeingefahrliche Delikte 64, 221, 
491 ff., 537, 554, 557, 560, 568, 
572, 657. 

- Delikte, fahrlassige 509, 515, 517, 
520,526,531,536,545. 
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Gemeingefahdiche Delikte ohne ver
brecherische Absicht 509. 

- Drohung 447 f., 494,711. 
Gemeinschaftsinteressen, Delikte gegen 

2, ll6, 214;, 413 ff., 622. 
-, gesellschaftliche, Delikte gegen 62!. 
Generalstreik 448, 635. 

Gerichtlicher Beweis, Delikte gegen 785. 

Geriichtemacherei 447, 655, 738. 

Gesandtenbeleidigung 768. 

Geschaftsbucher, Verletzung der Auf-
bewahrungspflicht 612, 725. 

- s. auch Buchfiihrungsdelikte. 
Geschaftsgeheimnis, Verletzung 213 

215,388 ff. 
Geschaftskorrespondenz, Verletzung der 

Aufbewahrungspflicht 351 f., 612. 
Geschaftsverkehr, Delikte gegen 558. 
Geschenkannahme 753 ff., 760 f., 826 f., 

833,835 ff. 
Geschlechtsehre, Verletzung ll6, ll8, 

12l. 
Geschlechtliche Freiheit, Delikte gegen 

die 7,42, ll7 f., 123. 
Geschlechtsleben, Delikte gegen das 3, 

101,115 f. 
Geschlechtskrankheiten, Gefahrdung 

durch 75; s. auch Ansteckung, An
preisung von Gegenstanden zur Ver
hutung. 

Geschlechtsverkehr, auBerehelicher 
ll8f., 138f., 176. 

- zwischen Ehegatten ll9, 124-, 162. 
- zwischen Jugendlichen 129. 
- zwischen Verlobten 142, 146. 
- s. auch Konkubinat, Prostitution, 
- Unzucht, widernaturliche Unzucht. 
Gesundheit, Delikte gegen die 549. 
Gesundheitsgefahrdung 72, 494. 
-, schwerc 51, 65. 
- von Kindern und Untergebenen 55. 
Gesundheitsschadigung 29 ff. , 38, 51, 

64;£., 100, ll9, 256, 546. 
- von Kindern und Untergebenen 64 f. 
Gewalt 91, 92 ff. 
Gewaltsverubung 254 ff. 
- durch Anwendung von Betaubungs-

mitteln 715. 
Gewaltdelikt 820. 
Gewaltsame Wegnahme 253 f. 
- Widersetzung: s. Widersetzung. 
Gewalttat gegen Bundesbeharden 514. 

Gewalttatigkeiten gegen Versammlun
gen und U mzuge 447. 

- s. auch Aufruhr, Meuterei, Land
friedensbruch. 

Gewerbegeheimnis: s. Geschaftsgeheim
nis. 

Gewerbepflicht, Verletzung 35. 
GewerbsmaBigkeit 14-3 f., 274, 294, 303, 

327. 
Gewerbsunzucht, Belastigung durch 160, 

173f. 
Gewichtsfalschung: s. MaB- und Ge-

wichtsfalschung. 
Gift 36 ff.; s. auch Vergiftung. 
Giftige Gase: s. Sprengstoffdelikte. 
Giftlegen 545, 553. 
Giftmord 16. 
Glaubens- und Kultusfreiheit, Starung 

der 210, 446, 457£f., 464ff., 470. 
Glaubenslehren und Kultusgegen

stande, Herabwiirdigung 462. 
Glaubensuberzeugung, Beschimpfung 

und Verspottung 464 ff. 
Glaubigerbenachteiligung 328, 336, 

363 ff., 732. 
Glaubigerbestechung 331, 367 f. 
Glaubigerbevorzugung (-begiinstigung) 

5, 336, 353 ff., 366, 368. 
Gleichgeschlechtliche Unzucht 102, 120, 

157£f.,174. 
Glucksspiele 310 ff., 317. 
Gottesdienst, Hinderung und Starung 

459. 
Gottesdienstliche Gegenstande und 

Orte, Gewalttatigkeiten und be
schimpfende Handlungen gegen 460. 

Gotteslasterung 457, 459, 461 ff., 465. 
Gottesleugnung 462. 
Grabstatte: s. Ruhestatte. 
Grausamkeit 102, 122, 135, 160,257. 
Grenzen der Schweiz, Verandern oder 

ungewiB machen 616, 643. 
Grenzsteine, -zeichen, Delikte in bezug 

auf 587,595. 
Grenzsteinveranderung 616. 
Grenzubertritt ohne gultigen Ausweis 

676. 
Grenzverruckung 231, 274, 555, 557, 

595, 616ff., 649. 
Grenzzeichen, staatliche, Ven-uckung 

595, 616,618,649. 
Grundungsschwindel 286 ff. 
Gutachten: s. falsches Gutachten. 
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Haarabschneider 30 f. 
Handelsreisende, Bundesgesetz uber, 

Straftatbestande 608. 
Handelsregister- und Firmenrecht, Bun

desgesetz betr. Strafbestimmungen, 
Straftatbestande 611. 

Handels-, Gewerbe- und Arbeitsfreiheit, 
Angriffe auf 693. 

Handlungsfreiheit, Verletzung 85, 92 f. 
Handtaschendiebstahl 255. 
Hausfriedensbruch 86 f., 108 ff., 209, 

284,303 f., 446, 467, 736, 832 f. 
Hausierhandel mit Losen 316. 
Hausreeht, Verletzung 109 f. 
Heekensehutze 667. 
Heeresbedfufnisse, Einstellung wieh

tiger Betriebe fur 652. 
Heeresmaterial, MiBbraueh von 658. 
Heeresunternehmungen, Stiirung oder 

Gefahrdung 448, 652ff., 658, 689, 
691. 

-, unmittelbare Stiirung 652, 661. 
-, mittelbare 652, 661. 
Hehlerei 8, 268, 274, 303, 321 ff., 394, 

442, 562, 579 f., 749, 786 f. 
-, gewerbsmaBige 327. 
-, Unterlassung einer Anzeige an die 

Behiirde 325. 
Herabwfudigung, gesellsehaftliehe 179, 

183 f., 376; s. aueh Ehrverletzung. 
Herausforderung: s. Zweikampf. 
Heiligtumsentweihung 463. 
Heirat als Strafaufhebungsgrund 138. 
Heiratssehwindel 266, 417. 
Hoehstapelei 283. 
Hochverrat 621, 623ff., 63lf., 633ff., 

643 f., 648, 651, 670, 682, 684£., 
699, 710, 720, 776. 

-, Aufforderung zum 452, 635, 640. 
-, militarischer, 652. 
- s. auch Behiirdcnhoehverrat, Ver-

fassungshoehverrat, Zersetzungs-
hoehverrat. 

Hoehverratsahnliehe Tatbestande 642. 
Hoehverraterisehe Agitation oder Pro-

paganda 640. 
- Handlungen 636 ff., 642, 775. 
Hofrceht, Verletzung 1l0. 
Hoheitsinteressen, sehweizerische, Ver-

letzung 674 ff. 
Hoheitszeiohen, schweizerisehe, An

griffe auf 679 f. 
-, -, beleidigende Handlungen an 210. 

Hoheitszeichen, kantonale,Delikte gegen 
680. 

-, staatliche, Besehadigung 221. 
-, Verwendung zugesehaftlichen Zwek-

ken 399, 772. 
-, fremde, MiBbrauch 773. 
-,-, tatliche Angriffe auf 771 f., 774, 

776 f. 
Holzfrevel: s. Wald- und Feldfrevel. 
Homosexualitat: s. gleichgesehlechtliehe 

Unzucht. 
Hotclbetrug 281, 283. 

Immaterielle Guterrechte, Delikte ge-
gen, 217, 329, 373 ff. 

Imstichelassen eines Hilfloscn 49,52. 
- eines Verletzten 54. 
Indiskretion 737. 
Individualwucher 305 f. 
Individualgefahrdung: s. Lebensgefahr-

dung. 
Industrie- undHandelsspionage: s. Wirt

schaftsspionage. 
Inhaberpapiere, Nachmachen 606. 
Initiative und Referendum, unbefugte 

Teilnahme 694, 706 f. 
-, Falschung des Ergebnisses einer Un-

terschriftensammlung 706. 
-, Unterschriftenfalschung 695. 
-, rechtswidrige Beeinflussung 700. 
-, Stiirung der Sammlung oder Ab-

lieferung von Unterschriften 697. 
-, Wegnahme oder Vernichtung von 

Listen und Unterschriftenbogen 699. 
Injurie, einfache 189. 
InjurienprozeB 208. 
Interessen, berechtigte: s. herechtigte 

Interessen. 
- des einzelncn, Delikte gegen 2, 214, 

621. 
- der Gemcinsehaft: s. Gemeinschafts-

interessen. 
-, spezifischstaatliche: s. Staatsdelikte 
Internierte, Befreiung 818. 
-, Verleitung zur Meuterei 819. 
Internierung einer Person unter der Vor-

spiegelung, sie sei geisteskrank 102. 
Inzest: s. Blutschande. 
Irredentistische Propaganda 644. 
Irrefiihrung der Rechtspflege 7, 785, 

789, 794 ff., 812. 
- dureh arglistige Vorspiegelung oder 

Unterdruckung von Tatsachen odeI' 
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durch Benutzung eines bestehenden 
Irrtums 259 ff., 264, 269; s. auch 
Erschleichung eines gerichtlichen 
N achlaBvertrags. 

Jagddelikte 218, 324, 719; s. auch Wald
und Feldfrevel. 

Jagd- und Vogelschutz, BG iiber, 
Straftatbestande 475, 545, 719. 

Jagdpolizeibeamte, Hinderung 719. 
Jugendschutz 133, 14-3, 145, 154, 169, 

172, 175. 

Kampfmittel, Verwendung unzulassiger 
766. 

Kanzelparagraph 46l. 
Kastration 40 f. 
Kartellwucher 305 f. 
Kautionsschwindel 262. 
Kinder oder abhangige Personen, Aus

schicken zum Bettel 488. 
Kinder, auBereheliche: s. Unterstiit

zungspflichten. 
Kinderhandel 440 ff.; s. auch Frauen

und Kinderhandel. 
KindermiBhandlung 7, 13, 35, 42, 51, 

63ff., 66ff., 71, 73, 436. 
Kinderraub, Kindesentfiihrung: s. Ent-

fiihrung. 
Kindesleiche: s. Beseitigung. 
Kindesmord 18. 
Kindestotung 6,10, i8ff., 54,77,439. 
-, fahrlassige 22. 
Kindestotschlag 18. 
Kindesunterschiebung und -verwechs-

lung 431 ff. 
Kippen: s. Miinzverringerung. 
Klassenkampf 449, 45l. 
Koalitionen: s. Arbeitsfreiheit. 
Kollektieren 489. 
Kollektivbeleidigung 185. 
Kombattanten,Korpsbildung zugunsten 

eines Kriegfiihrenden 779. 
Kommunistische und andere umstiirz

lerische Organisationen 684. 
- anarchistische Propaganda und Vor

schubleistung dazu 645, 683. 
Komplott 639, 684; s. auch Entfiih

rungskomplott. 
-, hochveITaterisches 640. 
Konfessionsfrieden, Delikte gegen den 

46l. 
Konigsmord 632. 

Konkubinat 176 f., 421, 423, 726 f., 730. 
Konkursdelikte 217 f., 225, 328 f., 

330ff., 37l. 
Konkurrenzverbote, Ubertretung 746. 
Konspiration gegen eine fremde Re

gierung 776. 
KonzessionsanmaBung 752. 
Korperverletzung (Korperschadigung)5, 

7, 12f., 29ff., 43ff., 47, 50,.53, 
56 ff., 62, 64 f., 67, 70, 75, 78, 80, 
119, 195f., 209, 256 f., 455, 504, 510, 
512, 528, 542, 546,549, 717f., 833. 

-, einfache 34ff., 42, 718. 
-, fahrlassige 12, 35, 56, 62, 209, 520, 

524, 527, 546. 
-, gefahrliche 36 ff. 
-, lebensgefahrliche 38 f., 256. 
-, schwere 13, 36 ff., 42, 53, 62, 64, 

122, 257. 
- mit erheblichem bleibenden Nach-

teil 39 f. 
- mit tCidlichem Ausgang 39, 65. 
-, Schuldhaftung 41 ff. 
- mit Einwilligung des Verletzten 34, 

40. 
- gegeniiber einem Wehrlosen 38. 
Korperliche Bewegungsfreiheit, Ver-

hinderung oder Beeintrachtigung 85. 
Korruption 694, 754. 
Kraftdiebstahl: s. Energieentziehung. 
Kraftwerke: s. Betriebe, die der Allge-

meinheit dienen. 
Krankheiten, menschliche, Verbreitung 

6,33,50,494, 536ff., 539ff., 544, 
546; s. auch Ansteckung mit Ge
schlechtskrankheiten. 

-, fahrlassige Verbreitung 54l. 
Krawall 719. 
Kreditbetrug 281 f. 
Kreditgefahrdung und -schadigung 196, 

210, 215, 374, 375 ff., 79l. 
Kreditschwindel 262. 
Kreditwucher 295, 297 298. 
Krieg gegen die Eidgenossenschaft, Her-

beifiihrung 645 f. 
Kriegfiihrende: s. Feindseligkeiten. 
Kriegsgefangene, 13efreiung 818. 
-, Verleitung zur Meuterei 819. 
Kriegsraub 766. 
Kriegsverrat 663. 
Kulpakompensation 12. 
Kultische Orte und Gegenstande, Ver

unehrung 468. 
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Kultushandlung, Verhinderung und Sto-
rung, <167 f., 471, 688. 

Kundenfang 267, 271, 383. 
Kunstfalschung558 f., 562, 564. 
Kunst-, Raritaten- und Antiquitaten-

schwindel 559. 
Kiinstlerische Darstellung sexueller Vor

gange 167. 
Kunstwein- und Kunstmostgesetz, Straf

tatbestande 550 f. 
Kuppelei 27, 101, 117f., 135, 137, 

138ff., 146 f., 149ff., 153ff., 173, 
268, 295, 424. 

-, bordellmaBige 141, 144. 
-, gewerbsmaBige 139, 141, 143, 145, 

153, 155. 
-,-, Duldung in Mietsraumen 141, 

145, 172. 
-, schwere 143 ff. 
Kupplerische Zuhalterei 148. 

Landdiebstahl 231. 
Landesschadigungo 642. 
Landesverrat 213, 621, 623, 626, 633, 

635,638, 6<l1 ff., 663, 670, 682, 684, 
710, 739, 841. 

-, diplomatischer 322, 613, 618, 642 f., 
6<16ff., 649, 824, 837, 839, 847. 

-, militarischer 642, 645, 651 ff., 657, 
689. 

-, wirtschaftlicher 395 f. 
Landesverraterische Friedensgefahr-

dung 645. 
- Handlungen 650. 
- Untreue 650. 
- Waffenhilfe 663 f. 
Landesverteidigung, Verrat an der 655. 
-, Beeintrachtigung und Gefahrdung 

657ff., 661. 
-, Delikte gegen die 621, 652. 
-, Verletzung von Geheimnissen im 

Interesse der 848. 
Landesverteidigungsgegenstande, Uber

lieferung an den Feind 664 ff. 
Landfriedensbruch 446, 450, <153 ff., 

625, 710, 719 ff., 819. 
Landsgemeinde, St6rung oder Hinde-

rung 696, 699. 
Landstreicherei 484 ff., <189 ff. 
Landzwang 447, 720. 

Leben und Gesundheit, Delikte gegen 
494, 549, 552, 632. 

Lebensgefahrdung 12, 34, 38, 50ff., 55, 
57,70,71 ff., 78f., 520, 546. 

Lebensmittel, gemeingefahrliche Be
handlung 494. 

Lebensmittelfalschung 536 f., 546 f., 
559, 573. 

Lebensmittel- und Warenfalschung 495. 
Lebensmittelgesetz, Straftatbestande 

537, 5<16 ff., 558, 563 f. 
Lebenswichtige Werke, Storung des Be

triebs 494. 
Leib und Leben, Gefahrdungen, <17 ff., 

59, 508; s. auch Lebensgefahrdung, 
Gemeingefahrdung, Gesundheits
gefahrdung. 

Leichenfeier: s. Leichenzug. 
Leichendiebstahl (Leichenfrevel) 472 ff. 
Leichenschandung 157, 161, <1n f. 
Leichensektionen 471, 474. 
Leichenzug oder Leichenfeier, Stiirung 

und Verunehrung 469, <1n, 688. 
Leichnam, Verunehrung und Beschimp

fung 469, <1n f. 
Leichtsinniger Konkurs 5, 345, 3<16 ff., 

350, 352, 354, 359. 
Leichtsinniges Schuldenmachen ~<1 7 , 

350. 
Leistungserschleichung 283. 
Levee en masse 666. 
Lieferungsvertrage tiber Heeresbedtirf-

nisse, Verletzung 651, 655 ff. 
Logisprellerei 283. 
Lohnabtreibung 79 f. 
Lohnlistenbetrug 277. 
LosreiBung eines Kantons oder eines 

Kantonsteils von der Eidgenossen
schaft 635. 

Lotterieveranstaltung 313 ff. 
Luftschutz, passiver, Delikte gegen den 

653. 
Luftschutzspionage 661. 
Luftverkehrsordnung, Widerhandlung 

525, 774. 
Lugurkunde: s. Urkundenfalschung. 
Lustmord 17. 

Madchenhandel: s. Frauen- und Kinder-
handel. 

Majestatsbeleidigung 631. 
Marchverriickung 616. 
Markenschutzgesetz, Straftatbestande 

563f. 
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Markenrechtsverletzung 383, 398, 559, 
56!. 

Marode 766. 
Massen -oder Rottendelikt 454 ff. , 719 ff., 

818. 
Massenunruhen in Kriegszeiten 635. 
MaB- und Gewichtsdelikte 566 f., 569, 

587. 
MaB- und Gewichtsfalschungen 556, 

565 ff., 59!. 
Medikamente, Verkauf schadlicher 537. 
Medizinalpersonen: s. Berufsverbot, 

Berufsgeheimnis, Arztzeugnis, arzt
liche Tatigkeit, Operation. 

Mehrfache Ehe: s. Ehe (mehrfache). 
Meineid 555, 628, 785, 788, 797, 803, 

805 f.; s. auch Falscheid. 
-, Anstiftung zum 63!. 
Menschenraub 103, 151, 443 f. 
Mensur 56,58,60,62; s. auch Zwei-

kampf. 
Meuehelmord 16. 
Meuterei 687, 711, 721, 819. 
-, Offentliche Aufforderung, Vorberei

tung, Verleitung zur 451, 819. 
-, Niehtanzeige eines Vorhabens 787, 

819. 
- s. auch Gefangenenmeuterei. 
Mictwucher 300 ff. 
Militardienst, Storung 687 ff. 
-, fremder: s. fremder Militardienst. 

}Iilitarpersonen, Hinderung und StD-
rung an der Ausubung des Dienstes 
713. 

- s. auch Beschimpfung, Selbstver
letzung. 

Militarbehordlich gesperrte Ortlichkei
ten, Eindringen 662, 848. 

Militarspionage 659, 661 ff., 672. 

Militarisehe Abzeichen oder Uniformen 
des Feindes, MiBbrauch 658. 

- Anstalten und Gegenstande, unbe
rechtigte Abbildung, Vervielfalti
gung und Veroffentlichung 662. 

- Aufgebote und Weisungen, Fa)
schung, Verfalschung, UnterdrUk
kung, Beseitigung 557, 613, 689 ff. 

- Aufgebote u. \Veisungen, gefalschte, 
Gebrauch machcn von 689, 690. 

- Befehle, Ungehorsam gegen 685 f. 
Befehlsgewalt: s. BefehlsanmaBung. 

- Delikte 3, 632, 686. 

Militarische Dienstpflicht, Aufforderung 
und Verleitung zur Verletzung 451, 
685ff. 

- Disziplin, Untergrabung 685. 
- Geheimnisse,Verletzung, Verrat 621, 

647, 651, 655, 659 ff., 662, 674, 739, 
848. 

Militarischer Landesverrat: s. Landes
verrat. 

- Nachrichtendienst: s. Nachrichten
dienst. 

Militaris·Jhe Sicherheit, StDrung 621 f., 
662, 689, 818 f. 

- Uniform, unbefugtes Tragen 621, 
658, 692, 752 f. 

- - und Abzeichen, unbefugte Ver
wendung 692, 752. 

- Unterordnung,Verletzungder Pflicht 
zur 819. 

Militarisch beschlagnahmtes Material, 
Handel mit 621,734. 

MiBbrauch der Notlage oder Abhangig
keit einer Person 137,155,160. 

- der Unerfahrenh~it und des Ver
trauens einer Frau 136. 

- eines Kindes zum Beischlaf oder ei ncr 
ahnlichen Handlung 130 ff. 

MiBhandlung 30 f., 36, 67, 196, 425; s. 
auch KindermiBhandlung. 

- eines Parlamentars: s. Parlamentar. 
Mobilisation, Storung 69!. 
Modellschutzverletzung 397. 
Mord 6, 10 f., 14, 15 f., 18, 21, 23, 26, 

62, 254, 516, 545 f., 631 f.; s. auch 
Konigsmord. 

Motorfahrzeug und Fahrrad, Entwen
dung zum Gebrauch 222, 224 f. 

Motorfahrzeuggesetz, Straftatbestande 
588. 

Mundraub: s. Entwenden. 
jlunzdelikte 555. 
:Munzen, Ausgabe falscher 576. 
-, alte, Nachahmung 574. 
Munzfalschung 574, 576 ff., 606. 
Munzgesetz, Straftatbestande 571, 576, 

581 f. 
Munzregal, Verletzung 572. 
Munzverringerung 577, 578. 
Musterschutzverletzung 394, 3H7, 674. 

NachlaBvertragsdelikte 331, 366 ff. 
Nachmachen und Nachahmen von Geld, 

Banknoten und amtlichen \Vert-
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zeichen ohne FaIsclmngsabsicht 576, 
585. 

Nachmachen undNachahmen von Post
wertzeichen 559, 585. 

N achrede: s. ehrenriihrige N achrede, 
Verleumdung,~Kreditschadigung und 
-gefahrdung, unlauterer Wettbewerb. 

Nachrichtendienst, verbotener 622, 626, 
667ff., 682. 

-, militarischer 660, 668, 671 f., 685. 
-, - fiir einen fremden Staat zum 

Nachteil der Schweiz 782. 
-, internationaler militarischer 782 f. 
-, -, gegen einen fremden Staat 764, 

778, 781 ff. 
-, poIitischer 668, 671 f., 678. 
-, -, fiir das Ausland 625, 668, 670. 
-, wirtschaftIicher 671 ff., 673 f., 847; 

s. auch Landesverrat (wirtschaft
licher). 

-, Anwerben fiir 668, 783. 
-, Betreiben und Einrichten 668, 684, 

783. 
-, Vorschubleisten 668 f., 684, 783. 
Nachrichten, unwahre, Verbreitung 448, 

654, 687. 
Nachrichtenverbreitung, landesverra

terische 651, 654. 
- s. auch Geriichtemacherei, Landes

verrat. 
Nachstellung nach dem Leben 425. 

Nachwucher 303, 307. 

Notigung eines Arbeitswilligen: s. Ar-
beitsfreiheit. 

Notigungsmittel 92 f., 639. 
Notstandsbegriff 249. 
N otstandshilfe: s. Schwangerschafts

unterbrechung. 
Notwehr 46,94,113,198 f., 255; s. auch 

Selbsthilfe. 

N otwehriiberschreitung 17. 
Notzucht 82, 86, 91 f., 101, 118 ff., 

128 ff., 133, 139, 162, 256, 288, 423, 
426. 

Obhutpflicht, Verletzung 54, 66. 

Obrigkeitliches Ansehen, Delikt gegen 
71l. 

Offent!. Argernis 117, 157f., 164, 176, 
420 f., 429, 472. 

- Aufforderung zu Verbrechen 446 f., 
449 ff., 494, 640, 686, 724, 770. 

- Frieden, Delikte gegen 445 ff., 464, 
469, 484, 720, 722. 

- Gesundheit, Delikte gegen die 494 f., 
536 ff., 547, 551, 554. 

- Gewalt, Delikte gegen die 697, 710, 
750, 753, 784, 825; s. auch Amts
anmaJ3ung, Bestechung, Beschlag
nabmebruch, Beamte (Gewalt und 
Drohung gegen), Siegelbruch, Un
gehorsam, Verweisungsbruch. 

- Meinung, Demoralisierung 653. 
- Ordnung, Delikte gegen die 461,463, 

NamensanmaJ3ung 430. 469,484, 554, 652, 654, 695, 709 ff., 
Nationalbankgesetz, Straftatbestande 750, 784; s. auch Staatsdelikte. 

570, 573, 581. - Sicherheit: s. Sicherheit. 
NekrophHie, Nekrosadismus: s. Leichen- - Sittlichkeit, Verletzung 117 f., 164, 

schandung. 167. 
Neugierde, strafliche 662. - unziichtige Handlungen 118, 121, 
Neutralitatsverletzung 766, 774, 776 ff. 157, 162 ff., 172. 
-, Mitteilungen iiber 647. - Treue und GIauben (publica fides), 
Nichtanzeige von Verbrechen und Ver· Delikte gegen 555 f., 592, 616, 788. 

gehen 667. - Verkehr, Delikte gegen den 495,518, 
Niederkunftsverheimlichung 22. 522 ff. 
Noten: s. Banknoten. - Wappenundandereoffent!.Zeichen, 
Notentwendung 249 f. BG, vom 5. Juni 1931, Straftat· 
Nothilfe, Unterlassung 54. bestande 563 f.; s. auch Hoheits-
Notigung 3, 63, 85 ff., 89, 90 ff., 99 ff., zeichen. 

103 f., 109, 118 f., 151, 161, 253 ff., Okkupationsrechte, Verletzung fremder 
258, 288 f., 455, 632, 641, 679, 688, 218. 
693, 698, 701, 713, 715 ff., 721, 753, Onanie 132, 162. 
816, 820, 832 f.; s. auch unziichtige Operation, arztliche 33 f. 
Notigung, Beamtennotigung. Ordrepapiere, Delikte an und mit 606. 

Hafter, Schweizer. Strafrecht, Bes. Teil, 2. Halfte. 56 
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Parlamentar, Delikte gegen einen 766, 
781. 

Parteimeineid: s. Falscheid. 
Parteiverrat: s. Praevarikation. 
Partiererei: s. Hehlerei. 
Pasquill 210. 
PaBdelikte 607 f. 
Passive Resistenz 536, 713, 715. 
PatentanmaBung 398. 
Patentverletzung 394, 398, 674. 
Paulianische Tatbestande 353. 
Personenbegiinstigung 786 f. 
Personenhehlerei 322 f., 327. 
Personenstand, Falschung und Unter-

driickung 22, 431, 432; s. auch Fa
milienstand. 

Personlichkeitsrechte, Delikte gegen 
373, 559, 564. 

Pfanddefraudation: s. Pfandunterschla-
gung. 

Pfandkehr: s. Rechtsvereitelung. 
PfandschmaIerung 359. 
Pfandungsdelikte 331, 354. 
Pfandungsbetrug 8, 338, 354, 537 f. 
Pfandunterschlagung 225 ff., 359 f., 732. 
Pflegebefohlene, MiBhandlung 443. 
Pflegepflicht, Verletzung 66. 
Pietatsgefiihl, Verletzung: s. Verleum-

dung und uble Nachrede gegen einen 
Verstorbenen. 

Pikettstellung, verbotene BesitzentauBe-
rung von Pferden usw. nach 691,733. 

Pliinderung 448, 766. 

Polygamie: s. Ehe (mehrfache). 

Politische Delikte 628 If., 693, 721, 765. 

-, absolute und relative 631 ff. 
-, komplexe und konnexe 631 f. 
- Rechte, Delikte gegen die Aus-

ubung 693, 695; s. auch Wahlen und 
Abstimmungen, Initiative und Re
ferendum. 

- Spionage: s. Spionage. 
Polizeivergehen 824. 
Postbetrug 586. 
Postmarkenverfalschung 584. 
Postregalverletzung 584, 586. 
Postscheckfalschung 586. 
Postsendungen, Telegramme und Radio-

gramme, Vorenthaltung 243, 828. 
- unsittlicher Natur 165. 
Poststempel- und -siegelfalschung 586, 

588. 

Post-, Telegraphen- und Telephonge
heimnis, Verletzung 213. 

Postunterschlagung 243. 
Postverkehrsgesetz, Straftatbestande 

525, 553, 584, 586, 588, 828. 
Postwertzeichen: s. Nachmachen. 
Pramienanleihen und -lose, Handel mit 

315 If. 
Pramienbetrug 277. 
Praevaricatio: s. Anwaltsuntreue. 
Preisgabe anvertr,auter Geheimnisse 

durch Angestellte 389. 
PreBdelikte 168, 511, 628 f., 648, 725, 

738, 770, 827, 849; s. auch Ehrver
letzung durch die Presse. 

PreBfreiheit, Verletzung 182, 205. 
Privatfehde 453. 
Privatklageverfahren: s.Ehrverletzungs-

klagen. 
Propaganda, Vorschubleisten 645. 
Proselytismus 463, 468. 
Prostitution, Prostituierte 118, 138 f., 

143 f., 146 ff., 150, 159 f., 173 ff., 
424. 

-, gewerbsmaBige, Duldung in Miets-
raumen 174. 

Provisionswucher 297. 
Provokation 17, 198 f., 769. 
ProzeBbetrug 266, 269 ff., 368, 796 f. 
ProzeBfUhrung, bOswillige 797. 
ProzeBdelikte 371, 622, 785. 
ProzeBluge 800. 
ProzeBpartei, betrugerische Schadigung 

der 266. 
Prugelei 45. 
Pseudoamtshandlung 751. 
Publicafides: s. offent!. Treue und Glau-

ben. 

Qualitats- und Quantitatsverschleierung 
383, 386. 

Radelsfiihrer 722. 
Radiostorungen 523, 534. 
Raritatenbetrug 563. 
Raritatenschwindel: s. Kunst- und Ra-

ritatenschwinde!. 
Ratenloshandel 316. 
Raub 5, 7, 86, 92, 102, 228 ff., 247, 249, 

253 ff., 266, 290 f., 322 ff., 473, 631, 
641. 

-, bewaffneter 256. 
- zur Nachtzeit 256. 
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Raub zum Nachteil von Angehorigen 
257. 

- mit Einbruch, Einsteigen, Auf-
lauern 256. 

- in der Eisenbahn 529. 
Raubmord 254. 
Rauberischer Diebstahl: s. Diebstahl. 
- Erpressung: s. Erpressung. 
- Uberfall: 794. 
Raufhandel 43 ff., 51, 455 f., 722. 
-, Beteiligung am 43,45 ff., 47, 454. 
Rauschgifte, Rauschverbrechen: s. Trun-

kenheitsdelikte. 
Realinjurie: s. tatliche Beschimpfung. 
Rebellion 712, 719. 
Rechtsbeugung 784 f., 833. 
Rechtsfriedensverietzung 454, 484 s. 

auch Landfriedensbruch. 
Rechtspfiege, Delikte gegen die 271, 

322, 366, 622, 709, 784 ff., 788, 796, 
812 f., 819. 

-, kantonale, Delikte gegen die 784. 
Rechtsvereitelung 217f., 225ff., 340, 

359 f., 365, 691, 735. 
Rechtswidrige Vereinigung 622, 640, 

644, 678, 682 ff., 776. 
Referendum: s. Initiative und Referen

dum. 
Regierungsmacht, Verbrechen gegen die 

635, 720. 
Reglementierung der Prostitution 144, 

175. 
Religionsdelikte 2, 457 ff., 469 f. 
Religionsdiener, Geistliche, Delikte ge

gen 460 f. 
-, Anmal.lung der Eigenschaft als 461' 
Religionsfrieden, Delikte gegen den 

458 ff., 463 f., 469. 
Religionsgesellschaften, Beschimpfung 

von 461. 
Renitenz 714. 
Retorsion 199 f., 769. 
Reprasentant einer fremden Regierung, 

Mil.lhandlung 771. 
Richterbestechung 754 f., 758. 
Ring- und Kartellwucher 305 f. 
Rotes Kreuz, Feindseligkeiten gegen 

das 766. 
-, Mil.lbrauch 766. 
Rottendelikt: s. Massendelikt. 
Rufgefahrdung oder -verletzung 190 ff., 

198, 294. 
Rufuntergrabung, planmal.lige 192. 

Ruhestatte eines Toten, Verunehrung 
470. 

Sabotage 536, 651, 657ff., 692, 752, 800. 
Sachbegriff 216. 
Sachbegunstigung 322. 
Sachbeschadigung 6, 112, 209, 217 ff., 

222 ff., 228, 230 f., 252 f., 283, 320, 
340, 364, 455, 468, 470, 473, 480, 
492, 496 ff., 512 f., 516, 518, 522, 
528, 534, 542, 544, 554, 616 f., 619, 
657 f., 681, 734 f., 772, 795. 

Sachentziehung 217, 222 ff., 228, 230, 
474, 680, 734. 

Sacherpressung 291. 
Sachgefahrdung 657. 
Sachhehlerei: s. Hehlerei. 
Sachverstandigenbefund, -gutachten: 

s. falsches Gutachten. 
Sachwucher 295 f., 298, 307. 
Sacrilegium: s. Heiligtumsentweihung. 
Sancti habentur legati: s. Gesandtenbe-

leidigung. 
Sanitatspolizeiliche Vorschriften, Ver-

letzung 537. 
Schachten 467, 475, 480. 
Schiidigungsdelikte 217. 
Schadlingsverbreitung 537 f., 543 f. 
Schamhaftigkeit, Verietzung 121, 123. 
Schandung 82,101, 118f., 123ff., 128, 

130, 139, 161, 164, 423, 426, 429. 
- einer bewul.ltlosen Person 125. 
- einer bl6dsinnigen oder geisteskran-

ken Person 125. 
- einer zum \Viderstand unfiihigenPer

son 125 f. 
- von Grabern 469. 
Schatzfindung (Schatzaneignung) 234, 

238 f., 243. 
Scheinehen 419. 
Scheingeschiifte (Scheinveraul.lerung) 

340. 
Schelt- und Schimpfw6rter 197. 

Schenkungspauliana 354. 

Schieber- und Kettenhandel 305. 

Schikanedelikt 789. 

Schlagerei: s. Raufhandel. 

Schmahschrift 210. 

Schmieren 761. 

Schmuggel 278. 

Scbneeballgeschiifte 316 f. 

56* 
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Schriftgeheimnis,Verletzung 211, 212if., 
737, 739, 847; s. auch Geheimnis
verletzung. 

Schreckung der Bevolkerung 446, 447 if. 
Schuldentilgung, ungewohnliche 355. 
-, ungerechtfertigte 357. 
Schuldhaft (Schuldverhaft) 328, 437. 
Schund und Schmutz, Schund- und 

Schmutzlitera tur 171 f. 
Schutzalter 107, 133, 136, 154, 169. 
-, absolutes 129. 
Schutz des Landes und Aufrechterhal

tung der Neutralitat, MaBnahmen 
zum 627. 

Schutzvorrichtungen gegen N aturereig
nisse, Beschadigung 492, 514, 516, 
517 f. 

Schutzwaldungen: s. Schutzvorrich
tungen. 

Schwangerschaftsunterbrechung, straf
lose 81 f. 

-, Notstandshilfe 81 ff. 
-, Verletzung der Anzeigepflicht 81, 

824. 
Schwangerschaftsverhiitung, Anprei

sung von Gegenstanden 83 f., 168, 
170, 173. 

Schwangerschaftsverheimlichung 22, 
168. 

Schwarzfahrer: s. Strolchenfahrer. 
Schweigegeld 294. 
Schweigepflicht bei Kreditkassen, Ver

letzung 861; s. auch Bankgeheimnis. 
Schwindel: s. Kunst- und Raritaten

schwindel. 
Seeschiffahrt unter Schweizerflagge, 

YO. yom 9. April 1941, Straftatbe
stande 777. 

Sektion: s. Leichensektion. 
Selbstabtreibung 79. 
-, Beihilfe zur 79. 
Selbstbefreiung 814 f., 821 f.; s. auch 

Flucht. 
-, Anstiftung zur 815 f. 
Selbstbezichtigung 795 f. 
Selbstfesselung 795. 
Selbsthilfe 94, 114, 230, 242, 244, 272. 
-, verbotene 711. 
Selbstmord 13 f., 92. 
-, Verleitung und Beihilfe 6, 10, 13 f., 

23, 25 ff., 61. 
-, Teilnahme 26, 28. 
Selbsttotung: s. Selbstmord. 

Selbstverletzung 33 f., 795. 
- eines Militardienstpflichtigen 34. 
Seuchenverbreitung 536. 
Sicherheit, allgemeine (offentliche) De

likte gegen 494 ff., 498, 537, 554. 
Sicherheit del' Eidgenossenschaft, Auf

reizung zu Handlungen gegen die 
670. 

- und auBere Ruhe der Eidgenossen
schaft, Delikte geg!1n 616. 762. 

- des Eisenbahn-, Dampfschiff- und 
Postwagenverkehrs, Delikte Il'egen 
die 523, 525, 527 f., 535; s. auch 
offent!. Verkehr. 

- des Staates, Delikte gegen 710. 
- des Staates, Verabredung mehrerer 

und offentliche Aufreizung zu De
likten gegen die 631. 

-, staatliche und militarische, Starung 
682 ff.; s. auch militarische Sicher
heit. 

-, -, Vorbereitungshandlungeil zu De
likten gegen 682. 

Sicherheitsgefiihl, Verletzung 87. 
Sicherheitsvorrichtungen, Beseitigung 

oder Nichtanbringen 514, 520 if. 
Sicherstellung einer Schuld, unzulassigp 

356. 
Siegelbruch 589, 735 ff., 739, 745. 
Siegel und Stempel, amtliehe, Delikte 

an 583,587. 
-, -, Falschung 588. 
Sittliehkeitsdelikte 83, 115, 116 ff., 214, 

414, 420,426, 472. 
Sittlichkeit, tibertretungen gegen die 

118, 172 ff. 
-, Gefahrdung 463, 554. 
Simulation von Krankheiten und Un-

fallen 276 f. 
Soldatenbiinde, -rate 682, 685. 
Sodomie: s. widernatiirliche Unzueht. 
Sozialwucher 295, 300, 305 f. 
Spekulations- und Borsengeschafte: s. 

Verleitung. 
Spielapparate, -automaten 311. 
Spielbankbetrieb 311 ff. 
- in Kursalen 312. 
Spiel, verbotenes 312. 
Spionage 633, 648, 659ff., 667f., 673f., 

738. 
-, internationale 663, 672, 781. 
-, interne politische 708. 
- s. auch Wirtschaftsspionage. 
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Spitzelauftrag, Annahme eines 669. 
Spitzelgesetz 626, 668, 670 ff., 676 f., 

782. 
Spitzeltatigkeit, Spitzeltum 395, 668, 

677. 
Sprengstoffdelikte 4, 442, 495, 504 f., 

506 ff., 631. 
-, Auslandstaten 512. 
-, Weltrechtsprinzip 512. 
Staatsdelikte 2 f., 210, 213 f., 278, 360, 

371, 381, 395, 446 f., 450, 461, 555, 
572,616,618, 620ff., 628, 633, 694, 
709, 739, 763, 773, 782, 784. 

-, affentliche Aufreizung zu 452. 
Staat in seiner Existenz und staatliche 

Grundlagen, Delikte gegen 621, 631, 
638 ff., 720, 750. 

Staat, staatliche Organisation und Ord
nung, Delikte gegen 469,620 ff., 787. 

-, Aufforderung zu Delikten gegen 625. 
Staat und Landesverteidigung, Delikte 

gegen 618, 651. 
Staatliche Gewalt, Hinderung oder An-

maBung der Ausiibung 625. 
- Ordnung, Beseitigung 775. 
Staatsbeleidigung 769. 
Staatsfeindliche Verbindungen, Teil-

nahme daran 682. 
StaatsgefahrIiche Behauptungen 627. 
- Propaganda 620. 
- - in der Armee 645, 684 f. 
- Umtriebe 626, 638 f., 645, 684. 
Staatsgeheimnis, Ausspahung 648. 
-, VerIetzung 847. 
-, Verrat 647, 668. 
Staatsgewalt, Delilde gegen 710, 714, 

785. 
Staatsschutzgesetz 450. 
Staatszugeharigkeit, Belastigung wagen 

766 f. 
Stadtstreicherei (Stadt- und Lokal-

vagantentum) 489 f. 
Stempel: s. Siegel und Stempel. 
Sterbehilfe 11, 24. 
Sterilisierung 40 f. 
Steuerbetrug 267, 278 f. 
Steuerdelikte 279 ff. 
Steuerhinterziehung 279 f. 
Stimmberechtigte, Verhinderullg an der 

Ausiibung politischer Rechte 701. 
Stimm- und Wahlrecht, Eingriffe in das 

700, 702; s. auch Wahl- und Ab
stimmungsdelikte. 

Stimmenkauf 331, 366,702 f., 756. 
Stimmenverkauf 366, 368 ff., 759, 824. 
Stimmenschacher 702. 
Stimmregisterdelikte 704. 
Stimmregisterfalschung 704 f. 
-, inteIIektueIIe 705. 
Stimmzetteldelikte 694, 700, 706. 
Stimmzettelfalschung 266, 695. 
Starungsdelikte 468, 688, 702; s. auch 

unter Staatsdelikte, Betriebe, Wah
len und Abstimmungen, Initiative, 
Glaubens- und Kultusfreiheit, Ver
kehr, Eisenbahn, Militardienst,mili
tar. Sicherheit, Mobilisation, Aus
land (Beziehungen zum), Heeres
unternehmungen, Totenfrieden, 
Friedensstarung. 

Strafverfolgung, Delikte gegen die 785, 
792. 

StrafvoIIzug, Delikte gegen den 785. 
StraBenraub 256. 
Streik, Ausschreitungen, Drohung 90, 

96, 448, 536. 
- s. auch Generalstreik. 
Streitkrafte, Ansammeln von 684. 
Strolchenfahrt 222, 224, 229. 

TatIiche Beschimpfung 30 f., 101, 181, 
189, 195 f., 203. 

Tatlichkeiten 31 f., 35, 195 f., 199, 379. 
-, fahrIassige 35. 
- gegen Beharden und Beamte 637, 

717 f., 721, 723. 
Tauschungsdelikte 340. 
Tauschung von Beamten 278. 
- von Beharden 280. 
Tauschung in bezug auf Handelsregister 

und Firma 280 f. 
- iiber Nationalitat des Geschafts 280. 
- durchAnmaBung desNamens,Kenn· 

zeichens oder Pseudonyms des Ur
hebers 399. 

- durch Unterdriickung der QueIIen
angabe 399. 

Taxeniiberforderung 834. 
Telegraphen- und Telephonverkehr, De

likte gegen den 533, 588, 828. 
Telegrammfalschung 614 f. 
Telephon- und Telegrammverkehrsge

setz, Straftatbestande 641 f. 
Terrorakte 631. 
Tierexperiment 478 ff.; s. auch Vivi

sektion. 
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Tierhaltung, Gefahrdung durch 476. 
Tierqualerei 161, 221, 446, 474 ff., 484. 
Tierseuchenverbreitung 537 f., 542 f., 

546,554. 
Titelentlehnung und -anderung 399. 
Toleranzhauser 144. 
Tombola: s. Ausspielung. 
Totenfrieden, Starung 161, 210, 446, 

470 ff.; s. auch Leiehensehandung. 
- und Grabfrieden, Storung 469 ff.; 

s. aueh Ruhestatte eines Toten. 
Totsehlag 6, 10 f., 14 f., 16 ff., 18, 21, 

23 f., 26, 39, 62, 631. 
Totung 4,6,10 ff., 18,21 ff., 26, 35, 39, 

43 f., 47,50,53,56 f., 59, 61 f., 70 ff., 
75,77 f., 91, 258, 441, 455, 493, 504f., 
510,512,516,537,542,546,549,624, 
"632, 723. 

-, fahrlassige 7, 11 ff., 22, 25, 35, 56, 
62, 520, 524, 527 f., 546. 

- auf Verlangen 7, 10, 23ff., 28. 
- des Einwilligenden 24. 
- der Frueht 76 f.; s. aueh Abtrei-

bung. 
- und Verletzung Wehrloser 766. 
Transportmittelgefahrdung 494. 
Transportverhinderung 529. 
Trennungsbefehl, Ungehorsam gegen 

177. 
Treu und Glauben im Verkehr, Ver

letzung 258,389,572; s. auch offent
liehe Treue und Glauben. 

Trinkwasserverunreinigung 492 ff., 
536 f., 542, 544ff. 

"Trolerhafte" Ableugnung 799. 
Trunkenheitsdelikt 480 ff. 
Truppen: s. fremde Truppen, Feind

seligkeiten. 
Tumult 719. 

Uberanstrengung, Begriff 68. 
- von Kindern und Untergegebenen 

7, 13, 35, 42, 51, 63 ff., 67 ff., 73, 
295,436. 

Uberschreitung d. Ziiehtigungsreehts 66. 
Ubersehuldungs-Pauliana 354. 
Ubersehwemmung, Verursachung von 

49, 494 f., 497, 514, 515 ff. 
Ubersetzung: s. falsche Ubersetzung. 
Ubertragung ansteekender Krankhei

ten: s. Ansteekung mit Gesehleehts
krankheiten,Krankheitsverbreitung, 
Tierseuehenverbreitung. 

Uberzeugungsdelikt 634. 
Uble Nachrede 184, 189 if., 192 ff., 198, 

200 f., 203 ff., 377 f., 769. 
-, unbesonnene 206. 
- als Selbstzweck 204. 
- mit Bezug auf Verstorbene: s. Ver-

leumdung. 
Umsturz 635, 637, 639 f., 720, 775 f. 
Umsturznovelle 624, 635, 638, 640, 682. 
Unabhangigkeit der Eidgenossenschaft, 

Angriffe auf die 452, 626, 642 f. , 
644££. 

Unabhangigkeitsgesetz 644. 
Unbrauehbarmachung 219. 
Unechte Aussage vor Gerieht 812. 
Unfruehtbarmaehung: s. Sterilisierung. 
Unfug 468 f., 470, 688. 
Ungehorsam gegen allgemeine und ge

gen besondere Anordnungen 654, 
692, 727, 729. 

- s. auch betreibungsrechtlieher Un
gehorsam. 

Ungehorsamsdelikte 710 f., 724 if., 754, 
786, 827. 

-, besondere 731 ff. 
Ungehorsamstatbestand, allgemeiner, 

741 ff.; s. auch Blanketttatbestand 
des Art. 292. 

Ungetreue Amtsfiihrung 319, 650, 834, 
837 f.; s. auch Amtspflichtverlet
zung. 

- Geschaftsfiihrung 233, 241, 318 ff., 
329, 394, 650, 827, 837, 841. 

- eines diplomatisehen Vertreters: s. 
Diplomatendclikt. 

- zum N achteil cines Angehorigen 
321. 

Ungezogenheiten 196. 

Uniformverbot: s. militarische Uniform. 

Uniform des Fcindes: s. militarische Ab" 
zeichen. 

Unlauteres Geschaftsgebaren 381. 

Unlauterer Wettbewerb 209, 215, 267, 
281, 374 f., 377, 379, 380 ff., 393, 
397 f., 400, 674, 757, 791. 

-, indirekter 381, 383, 385, 397. 

Unsittliche Sehriften und Bilder: s. Vcr
offentlichungen. 

Unmiindige: s. Entziehung und Vorcnt
halten. 

Untauglichmachen zur Erfiillung der 
Militardienstpflicht 14, 34. 
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Unterbreohung der Sohwangersohaft: 
s. Sohwangersohaft. 

Unterdriickung von Tatsachen: s. Irre
fiihrung. 

UnterhaItspflichten: s. Unterstiitzungs
pflichten. 

Unterlassung der Buchfiihrung: s. Buch-
fiihrungsdelikte. 

- gebotener Nothilfe: s. Nothilfe. 
Unternehmen, hochverraterisches 640. 
Unternehmungsgeheimnis: s. Geschafts-

geheimnis. 
UnterschIagung 215, 217, 222 ff., 228 ff., 

232 ff., 249, 253, 266, 268, 318, 
322ff., 359, 393£., 473, 611. 

-, einfache 233 ff., 338. 
Unterstiitzungspflichten, VernachIas

sigung 70, 433, 434 ff. 
- gegeniiber einem uneheIichen Kinde 

437 £. 
- gegeniiber einer auBereheIich Ge

schwangerten 438. 
Untreue 556, 834 f., 837 f.; s. auch Ian

desverraterische Untreue, ungetreue 
Amtsfiihrung, ungetreue Geschafts
fiihrung. 

Unzucht mit abhangigen Personen lI8, 
128, 132 ff. 

- mit AnstaItspfleglingen 133 f., 161, 
824. 

- mit BeschuIdigten und mit Gefan
genen 133 f. 

- mit Kindern 66, lI8, 128 ff., 135, 
154, 160, 428. 

- mit JugcndIichen, Begi.instigung 
138 f., 145. 

- mit Pflegebefohlenen 135, 154, 161. 
- mit Personen, die in ihrer geistigen 

Gesundheit wesentlich beeintrach
tigt sind 126 f. 

-mit Schwachsinnigen 123££., 126f.,161. 
-, gewaltsame 86, 91, lI8 ff. 
-, gewerbsmaBige: s. Prostitution. 
Unzucht, gIeichgeschIechtliche: s. wi-

dernatiirliche Unzucht. 
Unzuchtsdelikte, einfache 115, 156 ff. 
Unziichtig, Begriff 166 f. 
Unziichtige Auffiihrungen 170 f. 
- BeIastigung 122, 173; s. auch An

locken zur Unzucht. 
- Gegenstij,nde, in Verkehr bringen, 

Vorzeigen, Ubergeben, Verbreiten 
132, 168 f. 

Unziichtige HandIungen 102, lI9 f., 
121 ff., 130 ff., 157, 162, 164, 166, 
422, 428; s. auch iiffentIiche unziich
tige Handlungen. 

- - vor einem Kinde 131 f. 
- - mit einem Kinde 130. 
- Niitigung lI8 f., 120 ff., 124, 128, 

133, 135 f., 162, 256, 288, 753. 
- Reden 121, 132. 
- VeriiffentIichung: s. Veriiffent-

Iichungen. 
Unzurechnungsfahigkeit, selbstver

schuldete, Veriibung einer Tat in 
446, 481; s. auch Trunkenheit. 

Urheberrecht an vVerken del' Literatuf 
und Kunst. BGes. vom 7. Dezember 
1922, Straftatbestande 564. 

-, Verletzung 396ff., 399. 
-, gewerbliches 397 ff. 
-, literarisches und kiinstIerisches 399. 
Urhebername, -kennzeichen, -pseudo

nym, AnmaBung 399. 
Urkunde, Begriff 593ff., 840. 
Urkundendelikte 417, 582, 586, 588, 

589 ff., 617, 649, 689, 691, 703 f., 
706, 833, 838. 

- durchMedizinalpersonen 842; s. auch 
Arztzeugnis, FaIschbeurkundung. 

- an auslandischen Urkunden 599,841. 
UrkundenfaIschung 93, 281, 555 ff., 

565 £., 568, 570, 572, 587, 592, 
599 ff., 610 ff., 615 f., 618, 631, 643, 
649 f., 660, 690, 705 f., 753, 756 f., 
824 ff.; s. auch Falschbeurkun
dung. 

- durch Beamte, Behiirdenmitglieder 
und Personen iiffentlichen Glaubens 
432, 557, 704, 706, 760, 827, 838 ff. 

-, besonders Ieichte 606 f. 
-, intellektuelle: s. Erschleichung einer 

Falschbeurkundung. 
- in bezug auf iiffentliche Register und 

iiffentliche Urkunden 604. 
- in bezug auf eigenhandige letztwil

lige Verfiigungen 605. 
- in bezug auf Emissionspapiere 605. 
Urkunde, faIsche, Gebrauch machen 

von 603. 
Urkundenunterdriickung 555, 557, 592, 

611 ff., 616 ff., 649 f., 690, 706, 785, 
841. 

UrkundenverfaIschung 601, 608, 613, 
649, 839. 
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Urkundenvernichtung und -beschadi
gung 221, 592. 

Urkunden- und Beweismittelverrat 
648 f. 

Ursprungszeichen-Verordnung, Straf
tatbestande 611. 

Vaganten, Vagabunden: s. Landstrei
cherei. 

Verabreichen geistiger Getranke an Kin
der 48, 51, 55, 66, 70 f. 

- geistiger Getranke entgegen einem 
Wirtshaus- und Alkoholverbot 749. 

Verachtlichmachen 191. 
Verausgabungsdelikt 578. 
Verbrechensaufforderung: s. offent!. 

Aufforderung zu Verbrechen. 
Verbreitung: s. Krankheitsverbreitung, 

Schadlingsverbreitung, Tierseuchen
verbreitung, Nachrichtenverbreitung 
Geriichtemacherei. 

- und Vertrieb von unziichtigen und 
unsittlichen Veroffentlichungen: s. 
Veroffentlichungen. 

Verdachtigung 790. 
Verdunkelung der Beweislage gegeniiber 

Konkursglaubigern 341. 
Vereinigung, rechtswidrige: s. reehts-

widrige Vereinigung. 
VerfaIschung: s. FaIschung. 
Verfassungshochverrat 636, 775. 
VerfassungsmaBige Ordnung und innere 

Sicherheit, Delikte gegen 450, 623 ff., 
627, 639, 710, 720; s. auch Staats
delikte. 

Verfiigung iiber gepfandete, mit Arrest 
belegte oder amtlich aufgezeichnete 
Sachen 343, 354, 359; s. auch Be
sehlagnahmebruch, Verstrickungs
bruch, Pikettstellung. 

Verfiihrung23, 101, 105, ll8, 128, 135ff., 
139,145,155,160,295,429,440. 

- zur BIutschande 428. 
Vergiftung 38. 
-, gemeingefahrliche 38, 494, 544. 
- von Brunnen: s. Trinkwasserverun-

reinigung. 
- von Fischbestanden 218. 
- von Getranken 544. 
- von Haustieren 553. 
- von Lebensmitteln 537, 544. 
- von Viehweiden 537. 
- von Futter 537. 

Vergiftung von Waren 537, 544. 
Verhaftung, unrechtmaBige: s. Frei

heitsberaubung. 
Verheimlichung der auBerehelichen Nie

derkunft 23, 139. 
- der Schwangerschaft: s. Schwanger

schaft. 
- und Beiseiteschaffung der Geschafts

biicher 341. 
- von Vermogen 340, 343. 
Verhiitung der Schwangerschaft: s. 

Schwangerschaft. 
Verkehrsanstalten, offentliche: s. Be

triebe, die der AlIgemeinheit dienen. 
Verkehrsdelikte 12, 688, 698: s. auch 

offent!. Verkebr, Eisenbahn. 
Verkehrsgefahrdung 494. 
- durch Beamte 528. 
Verlassen einer Geschwangerten 439 f. 
Verletzungsdelikte 49, 493,516,528. 
Verleitung, Begriff 27. 
- zum Selbstmord: s. Selbstmord. 
- zu Spekulationen und Borsenge-

schaften 307 ff., 350. 
- eines Kindes zu einer unziichtigen 

Handlung 131. 
- unmiindiger Pflegebefoblener zu un

ziichtigen Handlungen 145. 
- abhangiger Personen zu unziichtigen 

Handlungen 133. 
Verleumdung 7, 184, 188 f., 190 ff., 198, 

200ff., 205, 207, 210, 255, 376 f., 
769 f., 788 f., 79lf., 811. 

-, fahrlassige 193, 206. 
- und iible Nachrede gegen einen Ver-

storbenen oder einen VerschoIlen
erklarten 187 f., 193 f., 472, 769. 

Verleumderische Kreditschadigung 378. 
Vermessungs- und Wasserstandszeichen, 

Beseitigung 557, 595, 618 f., 649. 
Vermogen, Begriff 214 f., 361 f., 373. 
Vermogensbeschadigung 494, 496, 618. 
Vermogensdelikte 214 ff., 266,271,289, 

322 f., 325,328 f., 364, 369, 371, 373, 
389,419,472 f., 496, 556 ff., 565, 568, 
572,632, 650,731 f., 753, 796 f., 837. 

Vermogensentziehung 217. 
Vermogenserpressung 291. 
Vermogensrechte, Delikte gegen 217, 

258. 
Vermogensschadigung, betriigerische 

266 f. 
-, boshafte 285. 
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Vermogensverminderung 339 f., 343 f., 
348. 

- zum Schein 339, 340 f., 344. 
Vermogensverfa1l345 ff., 359. 
Vermogensverschiebung 217, 273, 340. 
Vernachlassigung eines Kindes 13, 51, 

67, 436. 
Vernichtung lebensunwerten Lebens 11. 
Verunehrung von Gegenstanden religi. 

oser Verehrung: s. Gegenstande. 
- von Ort,en oder Gegenstanden fiir 

Kulte oder Kulthandlungen: s. kul
tische Orte. 

- eines Leichnams: s. Leichnam_ 
Veroffentlichung geheimer behordlicher 

Verhitndlungen und Untersuchun
gen: s. amtliche geheime Verhand
lungen. 

- von Gelegenheit zur Unzucht 142, 
160, 173. 

-, unbefugte, von Bildnissen 399. 
Veroffentlichungen, kiinstlerische (Dar

stellung sexueller Vorgange) 167. 
-, unziichtige und unsittliche 5, 83, 118 

121, 135, 142, 152, 157, 162,164 ff., 
168, 170ff. 

Veroffentlichungen, wissenschaftliche, 
iiber sexuelle Fragen 167. 

- s. auch Anpreisungen. 
Verrat 535, 674, 692, 738; s. auch mili

tarischer Geheimnisverrat, Landes
verrat, Urkunden- und Beweismittel
verrat. 

Verraterei, Nichtanzeige eines Vorha-
bens 667, 787. 

- nach Militarstrafrecht 650 ff. 
VerschluBbruch 737. 
Verschworung 639. 
Versicherungsbetrug 34, 275, 276 ff., 

499,503 f. 
Verspottung auBerer Eigenschaften 183, 

19I. 
Verstrickungsbruch 225 f., 331, 33G, 

359ff., 372, 691, 732ff., 785. 
-- an gepfandeten Forderungen 362. 
Verstrickungsverletzung 732. 
Verstiimmelung 39, 693. 
VertrauensmiBbrauch 136, 318. 
Verunehrung einer Leiche: s. Leichen-

schandung. 
- der Ruhestatte eines Toten: s. Ruhe

statte. 
- eines Leichenzugs: s. Leichenzug. 

Veruntreuung 3, 228, 23lff., 239ff., 
243, 249, 253, 319, 32lf., 324, 329, 
734,824; s. auchBeamtenveruntreu
ung. 

- zum Nachteil eines Angehorigen 242. 
- und Entzug von Pfandsachen und 

Retentionsgegenstanden: s. Recbts
vereitelung. 

Verwaltungsvorschriften, kantonale, 
Ubertretung 486. 

Verwandtentotung 16. 
Verweilen, verbotswidriges: s. Haus

friedensbruch. 
Verweisungsbruch 726, 740 ff., 747, 

786. 
- durch Einfliegen und Uberfliegen 

744. 
Vielehe: s. Ehe. 
Vis absoluta, vis compulsiva 93. 
Vivisektion: 476, 478 ff. 
Volenti non fit injuria 207. 
Volkerbund: s. Beleidigung von Dele-

gierten. 
Volkerrecht, Delikt gegen das 3, 677, 

763f., 774. 
Volkerrechtliche Bindungen, Delikte ge

gen 766. 
Volkerrechtsverletzungen im Krieg 76G. 
Volkerrechtswidriges Eindringen auf 

fremdes Staatsgebiet 774 f. 
- auf schweizerisches Gebiet 674. 
- Handlungen gegen die Schweiz 675. 
Volksbegehren: s. Initiative. 
Volksgesamtheit, beleidigende Angriffe 

gegen eine 7G7. 
Volkswillen, Delikte gegen den 621 f., 

693 ff., 714; s. auch Wahlen und Ab
stimmungen, Initiative und Heferen
dum. 

Vollzugsvereitelung 787. 
V orschuBschwindel 262. 
Vorgetauschte Forderung,Anerkennung 

340, 343. 
-- Veranlassung ihrer Geltendmachung 

340. 
Vortauschung von Schulden 340, 343. 

Waffe 36f., 58. 
Waffen oderMunition,Ansammeln oder 

Verteilen 447, 625, 639 f., G84, 77G. 
Waffentragen in einem Kriege gegen die 

Eidgenossenschaft GG3. 
- gegen den eigenen Kanton 623. 
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Waffenhilfe 642 f., 651; s. auch landes· 
verraterische Waffenhilfe. 

Waffenstillstand, Bruch 766. 
Wahl- und Abstimmungsdelikte 621, 

625, 693 ff., 71l. 
Wahlen und Abstimmungen, unbefugte 

Teilnahme 694, 699, 706 f. 
-, St6rung 688, 696 ff., 705. 
-, Hinderung 95, 695, 700. 
Wahl- und Abstimmungsergebnis, Fal

schung 704-, 706. 
~, rechtswidriges Einwirken auf 694. 
Wahl- und Abstimmungsurnen, Zerstii· 

rung 699. 
Wahlbeeinflussung 702. 
Wahlbestechung 696, 701 ff., 756, 759. 
~,aktive 694 f., 703. 
-, passive 694 f., 703. 
Wahlbetrug 695 f., 703, 705 ff., 71l. 
Wahlfiilschung, -verfalschung 613, 695f., 

703 ff., 824. 
- durch Amtspersonen und andere 

Funktionare 699, 706. 
Wahlgeheimnis, Verletzung 213, 696, 

703,707 ff., 848. 
Wahlen und Abstimmungen: s. aueh 

Stimmzetteldelikte, Stimmregister
fiilschung, Stimmenschacher, Stim
menkauf und -verkauf, Initiative 
und Referendum. 

\Vahrnehmung berechtigter Interessen: 
s. bereehtigte Interessen. 

Wald- und Feldfl'evel 246, 250 f. 
Wappen und Fahnen: s. Hoheitszei

chen. 
Warenbetl'ug 26l. 
Warenfalschung 537, 546 f., 556 f., 

558ff., 567f., 573 f., 586, 588; s. auch 
Lebensmittel. 

Wal'enwueher 298. 
Wal'enzeichen, amtliche, Falschung 588. 
Wassel'bauten, Beschadigung 221, 492, 

514, 516, 517. 
Wasserverkehl', Gefahrdung525; s. auch 

6ffentlicher Vel'kehr. 
Wasserwerke: s. Betl'iebe, die del' All-

gemeinheit dienen. 
Wechsel: s. Ordl'epapiere. 
Weglegung: s. Aussetzung. 
Wehrkraft, Schwachung 329, 655, 693. 
Wehrmacht, Delikte gegen die 686; s. 

auch Heel', Militar. 
Werbebureau, Er6ffnung 779. 

Werkzeug, gefahrliches 36 f. 
Wertzeichen, amtliche, FaIschung 556f., 

557, 582 ff., 594. 
-, Universalitatsprinzip bei 585, 589. 
Wettbewerbsfahigkeit, Schadigung odeI' 

Gefahrdung 388. 
Wotten, gewel'bsmaBige 310 f., 317f. 
Widernatiirliche Unzucht 101, 120 f., 

124, 135 f., 138, 140, 14;6, 157 ff., 
162, 174,294,422 f., 467, 472. 

- mit Tieren 157, 161. 
Widel'setzung 625, 688, 711 ff., 720 f., 

723, 725, 729. 
-, einfache 712, 714. 
-, gewaltsame 710, 712, 714, 715, 719, 

816. 
-, kollektive: s. Aufruhr. 
-,6ffentliche Aufforderung zur 724. 
Widerstand gegen die Staatsgewalt 710. 
Wirtschaftsspionage 389, 393 ff., 673 f. 
-, internationale 395. 
Wirtschaftsverrat: s. Landesvel'rat. 
Wirtshaus- und Alkoholverbot, Bruch 

des 442, 747, 7<1,8 ff. 
Wucher 8, 230, 274, 285, 29Hf., 322, 

328, 350. 
-', generellbegrifflich 297. 
-, gewel'bsmaBigel' 301, 303 f. 
-, wil'tschaftlichel' 298. 
-, Begehungsort und -zeit 302 f. 
Wuchel'freiheit 296. 
Wuchel'ahnliche Tatbestiinde 306 ff. 
Wucherische Ausboutung Minderjiihl'i-

gel' 306 f. 
Wucherliches Kreditgeben 306. 

Zahlung einer nichtvel'fallenen Schuld 
355. 

Zeehprellerei 262 f., 281 ff. 
Zeichenfalsehung 556, 592. 
Zeichen, amtliehe, Delikte an 582 ff., 

622; s. aueh Wertzeiehen, Eichzei
chen, Beweis- und Beglaubigungs
zeiehen. 

-, -, Falschung 556 f., 565, 568, 587 ff. 
591, 594f. 

-, -, Vel'wendung del' Falsifikate 
durch Drittpel'sonen 589. 

Zersetzungshoehverrat 652. 
Zeugenaussage: s. falsches Zeugnis. 
Zeugenmeineid 805. 
Zeugnis: s. falsehes Zeugnis. 
Zinstaxeniiberschl'eitung 296 f., 302. 
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Zinsverbot 296. 
Zinswucher 298. 
Zivilstand: s. Personenstand. 
Zivilstandsurkunde, Unterdriickung433, 

613. 
Zollbetrug 267, 278, 280. 
Zolldelikte 8, 280, 719. 
Zollhehlerei 280, 324. 
Zollhinterziehimg 280. 
Zollpfandunterschlagung 225, 280, 733. 
Ziichtigungsrecht, Uberschreitung 34. 
Zuhalterei lI8, 146 ff., 295. 
-, aktive 148 ff. 

ZuhiUterei, passive 146ff. 
Zusammenrottung gegen die Staatsge

walt 719. 
- zur Hinderung von Wahlen und Ab

stimmungen 695 f. 
- zu Verbrechen 454,820; s. auch Ge

fangenenbefreiung. 
-, hochverraterische 720. 
Zweikampf 51, 56ff., 73, 358; s. auch 

Duellforderung. 
-, Herausforderung zum 62 f. 
-, Teilnahme 60 f. 
Zweikampfbeleidigung 63. 
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