
6Â«
^58



_EMPTY_ 



'Uber
KfÃ¶ngnisVesen undRÃ¼rsorge
fÃ¼r
entlassene Strafgefangene.
Vortrag
gehalten im Stuttgarter Frauenverein
von
Pfarrer Wsgner.
evangelischem chausgeistlichcn an der Strafanstalt Gotteszell,
4"
i8
KtnttMt, Ã¶iRi^nc^ t,UcÂ«iN
Â»Â° ''''Â»-'i.A//?
FÃ¤rberstratze S,



7^ ^
Druck von Ehr, Scheufele in Stuttgari,



Hochverehrte Versammlung!
Jeder GefÃ¤ngnisgeistliche, aber nicht bloÃŸ der Geist-
liche, sondern alle diejenigen, derÂ«Keruf es ist, an den
Gefangenen zu arbeiten oder den Gefangenen nachzu-
gehen, wird mit Freuden es begrÃ¼ÃŸen, wenn auch in
weiteren Kreisen VerstÃ¤ndnis und Teilnahme sich finden
fÃ¼r den eigentÃ¼mlichen Lebenskreis, in dem wir mitten
drin stehen, VerstÃ¤ndnis fÃ¼r GefÃ¤ngniswesen im allge-
meinen, Teilnahme und Erbarmen fÃ¼r die entlassenen
Gefangenen insbesondere; wenn Helfer und Helferinnen
sich finden, welche mit uns trauern Ã¼ber die SchÃ¤den
des Volkes, mit uns sich besinnen, ob und wo und wie
geholfen werden kÃ¶nnte, und mit uns Hand anlegen,
um insbesondere den Entlassenen den Weg ins Leben
hinein wieder zu bahnen. Nicht ungern folge ich daher
der an mich ergangenen Aufforderung, hier in dieser
Versammlung Ã¼ber GefÃ¤ngniswesen und FÃ¼rsorge fÃ¼r
entlassene Strafgefangene zu reden, und wÃ¼rde mich herz-
lich freuen, wenn es mir gelÃ¤nge, VerstÃ¤ndnis und Teil-
nahme fÃ¼r dieses wichtige Gebiet unseres Volkslebens
?in wenig zu fÃ¶rdern. Zu diesem Zwecke lade ich denn
die verehrten Anwesenden ein, mit mir im Geiste zunÃ¤chst
einen Besuch in der Strafanstalt zu Gotteszell und im
Zusammenhang damit einige kleine Exkurse in verschiedene
Gebiete des GefÃ¤ngniswesens zu machen.
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I.
GÃ¶tteszell.
Nicht weit drauÃŸen vor der alten Reichsstadt GmÃ¼nd,
etwa 7 Minuten von den letzten HÃ¤usern entfernt, hart
an der Bahnlinie in der Richtung nach Aalen hin, liegt
ein ansehnlicher HÃ¤userkomplex von einer 2ni hohen
Mauer umgeben, welcher von oben her angesehen einen
recht freundlichen Eindruck macht: es ist die Weiberstraf-
anstalt Gotteszell. Von auÃŸen merkt man wenig davon,
daÃŸ hier eine Strafanstalt vor uns liegt. Gegen die
StraÃŸe hin sind die Wohnungen der Beamten, des Vor-
standes der Anstalt, des Hausgeistlichen und des Buch-
halters gebaut, und diese verdecken so ziemlich die eigent-
lichen AnstaltsgebÃ¤ude. Treten wir durch das hohe eiserne
Thor, das unter der Pfarrwohnung ins Jnnere hinein-
fÃ¼hrt, so kommen wir zunÃ¤chst in einen groÃŸen freund-
lichen Hof, der sich mit seinen Rasenbeeten, seinen Zier-
strÃ¤uchern, Syringen und anderen BÃ¤umen und den
gelben Sandwegen, von denen er durchschnitten ist, fast
parkartig ausnimmt. Ãœber dem Hof drÃ¼ben steht dos
eigentliche AnstaltsgebÃ¤ude, links von der Wohnung des
Hausmeisters, rechts von der turmlosen Anstaltskirche
flankiert. Von vorne bietet es eine geradlinige Fronte,
nach hinten wird der Bau komplizierter und zieht sich,
dem frÃ¼heren Kreuzgang folgend, im Viereck um einen
kleinen inneren Hof herum. FrÃ¼her mar nÃ¤mlich GÃ¶ttes-
zell ein Frauenkloster, das nach der Ordnung des h. Domi-
nikus eingerichtet war. Nachdem GmÃ¼nd im Jahr 1803
wÃ¼rttembergisch geworden war, wurde das Kloster seku-
larisiert. Am 31. Mai 1808 zogen die frommen Frauen
im weiÃŸen Gewand und schwarzen Schleier aus, es
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waren ihrer noch 22; und bereits am 30. August zogen
die ersten Gefangenen ein. Nachdem die Anstalt ver-
schiedene Phasen durchgemacht hatte, wurde sie im Jahr
1874 reine Weiberanstalt. Wo frÃ¼her weltmiide Frauen
und Jungfrauen ihrem Gott lebten und dienten, frei-
willig der Welt entfliehend, da wohnen jetzt wieder Frauen,
welche die Welt von sich ausgestoÃŸen, die Ã¤rmsten und
bejammernswÃ¼rdigsten, aber auch die verworfensten und
schÃ¤ndlichsten Glieder der Frauenwelt unsers Landes.
Und zwar sind hier die gefangenen Frauen und MÃ¤dchen
von ganz WÃ¼rttemberg zusammengedrÃ¤ngt, vom ^jÃ¤hri-
gen MÃ¤gdlein an bis hinauf zur hochbetagten Greisin,
welche hier langsam dem Tod entgegenwankt, der auch
ihr die eisernen Thore aufschlieÃŸt und sie hinausfÃ¼hrt vor
den lichtstrahlenden Richterthron, wo jeder ProzeÃŸ zum
letztenmal und endgÃ¼ltig revidiert wird, und das Urteil
lautet auf ewige Verdammnis oder aber, wir hoffen
auch das von einer Anzahl unserer Gefangenen, auf
Leben und Seligkeit.
Diese Gefangenen sind nun, den Bestimmungen des
Strafgesetzbuches entsprechend, in verschiedene Klassen ab-
geteilt. Das Gesetz unterscheidet, was die Schwere der
Verfehlung anbelangt, dreierlei Arten oder Stufen von
GesetzesÃ¼bertretung: die mildeste Form ist die Ãœbertretung,
die schwerere das Vergehen, die schwerste das Verbrechen.
Ãœbertretungen werden gestrast mit Haft von 1 Tag bis
zu 6 Wochen, das Vergehen mit GefÃ¤ngnis ebenfalls von
1 Tag bis zu 5 Jahren, das Verbrechen mit Zucht-
haus von 1 Jahr bis zu lebenslÃ¤nglichem Zuchthaus.
Ãœbertretungen und leichtere Vergehen mit einer Strafe
von weniger als 30 Tagen werden in den GefÃ¤ng-
nissen der Amtsgerichte und Landgerichte abgebÃ¼ÃŸt; alle
Strafen aber von 30 Tagen und darÃ¼ber fÃ¼hren nach
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Gotteszell. Infolge dessen kommen auch viele Gefangene
wegen bloÃŸer Ãœbertretungen, Bettels, Landstreicherei^
gewerbsmÃ¤ÃŸiger Unzucht, Widerstands gegen die Obrig-
keit (SchutzmÃ¤nner und Polizeidiener u. s. w.) nach
Gotteszell. Im letzten Jahr vom 1. April 1886/87
betrug die Zahl der neneingelieferten Gefangenen 410.
Jm Jahr 1873/74, wo Gotteszell zum erstenmal als
eine Weiberstrafanstalt erscheint, waren es 337. Von
dort an stieg die Zahl, bis sie im Jahr 1880M mit
518 Gefangenen ihren HÃ¶hepunkt erreichte. Von April
1882 an geht es stÃ¤tig abwÃ¤rts, und jetzt sind wir
an der Zahl 410 angelangt.
Die jÃ¤hrliche Mittelzahl â€” welche gefunden wird>
wenn man den Gefangenenstand von sÃ¤mtlichen Tagen
des Jahres addiert und dann mit 365 dividiert â€”
betrug im Jahr 1873/74 erst 246. Von da stieg
diese Zahl jÃ¤hrlich um 4Â°/Â«, bis sie im Jahre 1883/84
ihren HÃ¶hepunkt erreichte mit 335 Gefangenen. Von
dort nahm sie ebenfalls langsam wieder ab, jÃ¤hrlich
um 2Â°/g und stand im vorigen Jahr auf 313. Einen ganz
auffallenden Sprung nach rÃ¼ckwÃ¤rts hat die Mittelzahl
im vorigen Jahr gemacht, indem sie zurÃ¼ckging auf 278.
Wie dieser RÃ¼ckgang, der unter allen UmstÃ¤nden
erfreulich bleibt, zu erklÃ¤ren sei, lÃ¤ÃŸt sich nicht so leicht
sagen. Sofort den SchluÃŸ zu ziehen, daÃŸ die Volks-
moralitÃ¼t nun wieder anfange sich zu heben, wÃ¤re geÂ°
wagt. Es giebt noch andere ErklÃ¤rungsgrÃ¼nde. Ein
Sinken des Gefangenenstandes wÃ¼rde z. B. eintreten,,
wenn die GerichtshÃ¶fe allgemein und stÃ¤tig zu den
niedrigeren und niedrigsten StrafmaÃŸen griffen. Es ist
auch die Behauptung schon aufgestellt worden, daÃŸ das-
zeitliche oder lokale Heruntersinken der Gefangenenzahl auf
diese Weise erklÃ¤rt werden mÃ¼sse.



Es wÃ¼rde, wenn das wirklich der Fall wÃ¤re, daÃŸ
die Gerichte im allgemeinen zu niedrigeren StrafmaÃŸen
griffen als frÃ¼her, zweierlei daraus folgen, einmal, daÃŸ
viele Verurteilte ihre Strafe nicht mehr in den Straf-
anstalten, sondern in den kleineren GefÃ¤ngnissen abbÃ¼ÃŸen,
und sodann, daÃŸ fÃ¼r die Jnsassen der Strafanstalten die
Strafzeit kÃ¼rzer, der Wechsel schneller und daher der
PrÃ¤senzstand merklich kleiner wÃ¤re. Wenn diese ErklÃ¤-
rung mehr sein soll als eine bloÃŸe wohlfeile Hypothese,
wenn man sich darÃ¼ber klar werden will, ob wirklich die
Ãœbertretungen der Gesetze im Abnehmen begriffen sind,
oder ob nur die Urteile milder, insbesondere die Straf-
zeiten kÃ¼rzer geworden sind, dann mÃ¼ÃŸte statistisch fest-
gestellt werden
1. die Zahl der zur Anklage gekommenen Gesetzes-
Ã¼bertretungen der letzten Jahre Ã¼berhaupt im VerhÃ¤ltnis
zu den Zahlen frÃ¼herer Jahre,
2. die Zahl sÃ¤mtlicher Verurteilungen der letzten Jahre
im VerhÃ¤ltnis zu den Verurteilungen frÃ¼herer Jahre,
3. der Durchschnittsbetrag der von den Gerichten ver-
hÃ¤ngten Strafzeiten im Vergleich mit den durchschnitt-
lichen Strafzeiten frÃ¼herer Jahre; und zwar mÃ¼ÃŸte diese
Berechnung fÃ¼r die einzelnen Hauptkategorien der Ver-
brechen besonders durchgefÃ¼hrt werden, so daÃŸ ersicht-
lich wÃ¤re: welches ist z. B. die mittlere Strafzeit fÃ¼r
eine KindstÃ¶tung jetzt und frÃ¼her? was ist und war
die mittlere Strafzeit fÃ¼r Diebstahl u. s. w.?
Eine derartige Untersuchung ist aber auÃŸerordentlich
schwierig und liegt Ã¼berdies auÃŸerhalb des Zweckes meines
heutigen Vortrags.
Wie schon bemerkt, sind in Gotteszell die Gefangenen
des ganzen Landes vereinigt, und zerfallen dieselben in
drei Abteilungen, nÃ¤mlich jugendliche Gefangene vom 12.



bis 18. Jahr, Lcmdesgefangene vom 18. Jahre an durch
alle Altersstufen hindurch, und endlich Zuchthausgefangene
ebenfalls vom 18. Jahr an. Die einzelnen Abteilungen
sind streng von einander geschieden. Unten zu ebener
Erde find die RÃ¤ume fÃ¼r das LandesgefÃ¤ngnis, im ersten
Stock die Zuchthausgefangenen, und oben im zweiten Stock
die jugendlichen Gefangenen. Diese alle sind nun in
gemeinschaftlichen RÃ¤umen untergebracht, 10â€”20 Ge-
fangene in Einem Saal, bei Tag im gemeinschaftlichen
Arbeitssaal, bei Nacht im gemeinschaftlichen Schlafsaal.
AuÃŸerdem giebt es noch einen groÃŸen Saal, der bis-
weilen von 70 und mehr Gefangenen bevÃ¶lkert ist. Dieser
Saal ist gleichsam die groÃŸe PfÃ¼tze, in welcher die Dirnen,
Kupplerinnen und habituellen Verbrecherinnen, kurz der
eigentliche Auswurf des Landes, zusammengedrÃ¤ngt sind.
Diese Menschen werden nun auf verschiedene Weise
beschÃ¤ftigt, die Mehrzahl mit Anfertigung von Aussteuern,
Herrenhemden, Stricken von Kittelchen. StrÃ¼mpfen, Puls-
wÃ¤rmern u. dergl., NÃ¤hen von Teppichen und Kouverten;
und es ist den verehrten Damen wohl nicht unbekannt,
daÃŸ zum Teil prachtvolle Sachen in NÃ¤h- und Stick-
arbeiten zu relativ sehr billigen Preisen geliefert werden.
Andere Gefangene sind beschÃ¤ftigt mit Polierarbeiten,
NÃ¤hen von SchÃ¤ften fÃ¼r einen Schuhwarenfabrikanten,
KorsettnÃ¤hen, Papiersortieren, Federlesen und Arbeiten
fÃ¼rs eigene Haus. Je nach ihrer geschÃ¤ftlichen TÃ¼chtig-
keit und Brauchbarkeit werden die Gefangenen auf die
einzelnen GefÃ¤ngnislokale verteilt. Soweit diese geschÃ¤ft-
lichen RÃ¼cksichten es erlauben, greifen bei der Zusammen-
stellung der Gefangenen auch noch andere Merkmale
Platz, Alter, Art des Verbrechens, der hÃ¶here oder tiefere
Grad moralischer Verkommenheit. So wÃ¼rden Sie in
einem Zimmer Ã¤ltere Frauen finden, in einem andern
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zumeist KindsmÃ¶rderinnen, dort solche, die zu lebenslÃ¤ng-
lichem Zuchthaus begnadigt sind, und hier ungeschickte
Personen, die man nur zu den einfachsten Dienstleistungen,
Papierlesen, Federlesen oder SÃ¤ckeflicken brauchen kann.
Rein durchgefÃ¼hrt ist diese Klassifikation nirgends, ein
Motiv durchbricht immer wieder das andere.
Wir haben also in Gotteszell das, was man Kollektiv-
haft heiÃŸt, ein GefÃ¤ngnissystem, dessen UnzulÃ¤nglichkeit
allgemein anerkannt ist, und das den neueren Anforde-
rungen der GefÃ¤ngniskunde durchaus nicht entspricht.
Die Schuld daran liegt teils an der baulichen Anlage
und rÃ¤umlichen BeschrÃ¤nktheit unserer Anstalt, welche
eine Umwandlung in ein den neueren Forderungen der
GefÃ¤ngniskunde entsprechendes GefÃ¤ngnis kaum gestatten
dÃ¼rfte, und zugleich in der allgemeinen Finanzlage des
Staats, der alle Auslagen, welche vermieden werden
kÃ¶nnen, insbesondere kostspielige Bauten von sich abweisen
muÃŸ. Ãœbrigens halte ich es nicht fÃ¼r unmÃ¶glich, solche
bauliche VerÃ¤nderungen anzubringen, durch welche eine
genÃ¼gende Anzahl von Einzelzellen hergestellt wÃ¼rde, um
wenigstens den schreiendsten Ãœbeln der Gemeinschaftshaft
ein Ende zu bereiten.
II.
Geschichte des GefÃ¤ngniswesens.
Wenn ich vorhin davon geredet habe, daÃŸ das in
Gotteszell durchgefÃ¼hrte GefÃ¤ngnissystem ein veraltetes
sei, so dÃ¼rfte es wohl nicht ganz Ã¼berflÃ¼ssig sein, bei
dieser Gelegenheit einen kurzen Ãœberblick zu geben Ã¼ber
die Geschichte des GefÃ¤ngniswesens Ã¼berhaupt, Ã¼ber die
im Laufe der Zeit aufgetauchten GefÃ¤ngnissysteme und
Ã¼ber den gegenwÃ¤rtigen Stand der GefÃ¤ngnisfrage. Jch



hoffe, indem ich mich Ã¼ber diese Fragen etwas verbreite,
mich nicht dem Vorwurf auszusetzen, daÃŸ ich da von
Dingen rede, die jedermann lÃ¤ngst bekannt und gelÃ¤ufig
seien. Jch habe im Gegenteil schon Ã¶fters gefunden,
daÃŸ GefÃ¤ngniskunde ein Gebiet ist, das auch der gebil-
deten Welt so fremd ist, als das Festland am SÃ¼dpol.
Die nun folgenden geschichtlichen AusfÃ¼hrungen sind ent-
nommen aus: BÃ¤r, die GefÃ¤ngnisse, Strafanstalten und
Strafsysteme; v. Holtzenoorff, GefÃ¤ngniswesen (in
Meyers Konversationslexikon) und verschiedenen Heften der
BlÃ¤tter fÃ¼r GefÃ¤ngniskunde, Organ des Vereins der
deutschen Strafanstaltsbeamten.
GefÃ¤ngnisse in modernem Sinn, d. h. Strafanstalten,
in welchen Vergehen und Verbrechen durch Entziehung
von Freiheit abgebÃ¼ÃŸt werden, gab es in der alten Zeit
und iin Mittelalter nicht. Erst seit dem Ende des vori-
gen Jahrhunders fing man an, Freiheitsentziehung als
hauptsÃ¤chlichstes Strafmittel zu verwenden; und jetzt sind
wir so weit gekommen, daÃŸ unsere Gesetzgebung abge-
sehen von Geldstrafen und der auf wenige FÃ¤lle ein-
geschrÃ¤nkten Todesstrafe, gar keine andere Strafe mehr
kennt. Die Lehre von der alleinseligmachenden Kraft,
der Freiheitsstrafen ist jetzt zuni unanfechtbaren Dogma
unserer Justiz geworden. An sich war freilich der Ge-
danke, die GesetzesÃ¼bertreter mit Entziehung der Frei-
heit zu strafen, ein wesentlicher Fortschritt und eine be-
deutende Errungenschaft der neueren Zeit. FrÃ¼her, bis
ins sechzehnte Jahrhundert hinein, wcrren die gewÃ¶hn-
lichen Strafen Todesstrafe, VerstÃ¼mmelung des Leibes,
PrÃ¼gel, Staupbesen, Schandpfahl, Ausweisung aus den
Grenzen, Verbannung, Geldstrafen. Letztere konnte man
bei Armen nicht anwenden, und doch sind die meisten
GesetzesÃ¼bertreter arme und geringe Leute; SchlÃ¤gt
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Schandpfahl, selbst der Galgen, versagten bisweilen ihre
Wirkung, und man begann zu fÃ¼hlen, daÃŸ dieses ewige
PrÃ¼geln und Henken, diese ewigen Exekutionen die Ge-
sellschaft ielbst erniedrigen. So kam man auf den Ge-
danken, dem GesetzesÃ¼bertreter die Freiheit zu entziehen,
teils um die Gesellschaft zu schÃ¼tzen, teils um ihn selber
zu strafen und zu bessern. Das erste Zuchthaus, von
dem wir wissen, wurde in Amsterdam gebaut 1595, ihm
folgte LÃ¼beck 1613, Hamburg 1618, und dann verbrei-
teten sie sich rasch weiter. ZunÃ¤chst waren auch diese
HÃ¤user nicht sowohl StrafanstaltÂ«?, als vielmehr das,,
was bei uns in WÃ¼rttemberg das Arbeitshaus in Rotten--
bÃ¼rg fÃ¼r Weiber, Vaihingen fÃ¼r MÃ¤nner ist: Besserungs-
ttnd BeschÃ¤stigungsanstaltcn, in welchen insbesondere das
fahrende Volk zur Arbeit angehalten werden sollte. Erst
im Laufe des vorigen Jahrhunderts entstanden allmÃ¤hlich'
eigentliche Strafanstalten. Die elementarste Form des Haft-
systems, das in diesen Anstalten zur DurchfÃ¼hrung kam
und in etwas rationellerer Form heute noch kommt, das ist
die Gemeinschaftshaft, Kollektivhaft oder das
Assoziationssystem. Die Verbrecher sind bei Tag
in gemeinschaftlichen ArbeitsrÃ¼umen, bei Nacht in gemein-
schaftlichen SchlafsÃ¼len nach Alter, Verbrechen, ArbeitstÃ¼ch-
tigkeit und anderen Merkmalen zusammengelesen. Dieses
Haftsystem finden wir noch in vielen Strafanstalten; auch
in WÃ¼rttemberg sind sÃ¤mtliche Strafanstalten, init Aus-
nahme des ZellengefÃ¼ngnisses in Heilbronn, auf Gemein-
schaftshaft angelegt.
FÃ¼r Erreichung des richtig gefaÃŸten Strafzwecks, so-
fern in demselben die Besserung ein wesentliches Moment
bildet, bietet diese Art von Haft die wenigsten Garantien,
vielmehr hat dieselbe allerlei NbelstÃ¤nde unabtrennlich im
Gefolge. Die neueintretenden Gefangenen bringen oftmals



Nachrichten herein, die nicht hereinkommen sollten, die Aus-
tretenden nehmen solche mit hinaus, manchmal auch Briefe;
alle Vorsicht reicht bisweilen nicht zu. Es ist schon vor-
gekommen, daÃŸ Gefangene die ihnen zur BefÃ¶rderung
Ã¼bergebenen Briefe zwischen die Schuhsohlen hineingenÃ¤ht
haben oder in einen GÃ¼rtel, welchen sie sich um den
bloÃŸen Leib herumnÃ¤hten. WÃ¤hrend der Haft werden
Plane zu kÃ¼nftigen Verbrechen geschmiedet; diejenigen,
welche noch einen Rest von Scham, Gewissen, Gottes-
furcht, Respekt vor gÃ¶ttlichen und menschlichen AutoritÃ¤ten
mit hereinbringen, werden verhÃ¶hnt, gespottet, gedrÃ¼ckt;
die frechsten Mitglieder eines jeden GefÃ¤ngnisrcmms geben
den Ton an, rÃ¼hmen sich ihrer Schandthaten und unter-
richten die JÃ¼ngeren und weniger Erfahrenen in allem mÃ¶g-
lichen BÃ¶sen; und so sind so ziemlich alle SachverstÃ¤ndigen
darin einig, daÃŸ die Gemeinschaftshaft ein Jnstitut von
zweifelhaftem Wert sei. â€žJn der Gemeinschaftshaft,
sagt Pastor Hasselmann von Hamm in dem Jahresbericht
der Rheinisch-WestfÃ¤lischen GefÃ¤ngnis-Gesellschaft vom
Jahr 1879/80, sind nur ausnahmsweise bessernde Erfolge
zu erzielen; fÃ¼r die meisten Gefangenen ist diese Strafart
eine Gefahr und fÃ¼r nicht wenige ein schwerer Schaden!"
und FÃ¼ÃŸlin: â€žDie Einzelhaft" sagt: â€žDie ZuchthÃ¤user
sind hohe Schulen des Lasters geworden, und die ZÃ¼cht-
linge verlassen sie in der Regel als gefÃ¤hrlichere Mit-
glieder der bÃ¼rgerlichen Gesellschaft, als sie vor der Be-
strafung waren."
Ãœbrigens kann ich diesem Satz, so schroff wie er hier
ausgesprochen ist, nicht beipflichten. Gerade das Zusammen-
leben mit anderen Gefangenen bietet den Besseren unter
ihnen, die einen ernsten Willen haben, sich zu bessern,
tÃ¤glich Gelegenheit, in den relativ kleinen Versuchungen
zu Unterschleifen, Diebereien und SchelmenstÃ¼cken Wider-
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stand zu leisten, in diesen kleinen KÃ¤mpfen allmÃ¤hlich
zu erstarken und fÃ¼r die grÃ¶ÃŸeren Versuchungen, die
drauÃŸen im Leben wieder auf sie warten, eine grÃ¶ÃŸere
Widerstandskraft mit hinauszubringen. Wenn nur in der
Zusammenstellung der Gefangenen die nÃ¶tige Vorsicht
beobachtet wird, und auf der einen Seite die relativ an-
stÃ¤ndigeren und unverdorbenen, auf der andern Seite
die eigentlich verworfenen Subjekte, die man recht wohl
kennt, aus der allgemeinen Masse herausgenommen und
diese wie jene in besondere GefÃ¤ngnislokale gesammelt
werden; wenn nur alle diejenigen, welche auf die Willens-
richtung der Gefangenen einwirken, auch wirklich in gutem
Sinn wirken; wenn man namentlich das â€žKic RKoÃ¤us,
die Â«Mg." den Gefangenen fleiÃŸig zum BewuÃŸtsein bringt,
d. h. hier in diesem engen Kreis von MÃ¶glichkeiten,
BÃ¶ses zu thun, muÃŸt du zeigen, daÃŸ es dir ernst ist mit
deinen VorsÃ¤tzen und GelÃ¼bden; wenn das Dienstpersonal
die Besseren in jeder Weise schÃ¼tzt; wenn der Grundsatz
beobachtet wird, niemals jene vielgestraften, geriebenen
Verbrecher oder Verbrecherinnen, welche zwar in allen
GeschÃ¤ften gewandt und tÃ¼chtig, aber auch in allen An-
staltskniffen durch sind, als ObmÃ¤nner oder Obfrauen
anzustellen und denselben eine gewisse amtliche AutoritÃ¤t
beizulegen; wenn Ã¼berhaupt in einer Strafanstalt die
pÃ¤dagogischen Gesichtspunkte in den Vordergrund gestellt
werden, und die geschÃ¤ftlichen erst in zweiter Linie sich
geltend machen dÃ¼rfen, â€” so kann man manchen Scha-
den verhÃ¼ten.
Einen groÃŸen Fortschritt bedeutete nun das Jsolier-
oder Zellensystem, jetzt gern das â€žbelgische System"
genannt, weil Belgien allein unter allen Staaten der Welt
in allen seinen Strafanstalten das Zellensystem durch-
gefÃ¼hrt hat. Das EigentÃ¼mliche des Systems ist voll-
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stÃ¤ndige Jsolierung des Gefangenen in einer Zelle, in
welcher er bei Tag und Nacht seinen Aufenthalt hat;
in einzelnen Anstalten ist diese Jsolierung auch in Schule
und Kirche, selbst in den SpazierhÃ¶fchen, durchgefÃ¼hrt.
In Heilbronn z. B. sind in der Kirche die einzelnen
-Gefangenen so von einander abgesondert, daÃŸ kein Ge-
fangener den andern sehen kann, und der Geistliche von
der Kanzel aus nur MenschenkÃ¶pfe ohne Rumpf sieht, im
Anfang ein grausiger Anblick. Dieses System, zuerst in
einer Strafanstalt in Philadelphia angewendet, weshalb es
auch das pennsylvanische genannt wird, verbreitete sich
seit den 30ger Jahren rasch Ã¼ber Europa und wurde
mit ungeheurer Begeisterung aufgenommen. Jetzt schien
man das Rezept gefunden zu haben, um alle SchÃ¤den
zu heilen. Und man wird zugeben mÃ¼ssen, daÃŸ das
Jsoliersystem ungleich hÃ¶her steht als das Kollektivsystem'.
Die schreienden Ãœbel der Gemeinschaftshaft werden ver-
mieden, der Verbrecher wird zur Einkehr in sich selbst ge-
nÃ¶tigt, statt der verderblichen Masse ebenso schlechter und
noch schlechterer Menschen wird ihm der hÃ¤ufige Verkehr mit
guten und verstÃ¤ndigen Menschen zu teil; der Vorstand,
der Geistliche, der Lehrer, die Aufseher, alle haben die
Aufgabe, den Gefangenen von Zeit zu Zeit zu besuchen,
und sie alle kÃ¶nnen, wenn sie ein VerstÃ¤ndnis fÃ¼r ihre
Aufgabe haben, einen heilsamen EinfluÃŸ auf den Ge-
fangenen Ã¼ben. Aber es ist eben hier, wie Ã¼berall im
Leben: die Methode, das System allein thut's nicht,
das beste GefÃ¤ngnissystem kann fallieren, leistet nicht,
was es leisten kÃ¶nnte, wenn es nicht in der richtigen
Weise betrieben wird; und so kÃ¶nnen auch beim Zellen-
gefÃ¤ngnis, wenn man in einen gewissen Schlendrian
hineinkommt, alle die erhofften guten Wirkungen aus-
bleiben. Ãœbrigens hÃ¤ngen dem Zellensystein, auch dem
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gut organisierten, seine eigentÃ¼mlichen Schattenseiten an.
Wenn Seneca sagt: â€žIch bin nie weniger allein, als wenn
ich allein bin" und damit sagen wollte, er habe an sich
selbst den besten Gesellschafter, so kann man auf der
andern Seite von vielen Menschen sagen, und zu ge-
wissen Stunden muÃŸ es ein jeder von sich selber sagen:
es giebt fÃ¼r den Menschen keinen schlechterÂ« Gesellschafter
und keinen gefÃ¤hrlicheren, als er selber ist. Denken Sie
ja nicht, meine verehrten ZuhÃ¶rer, daÃŸ das jahrelange
Alleinsein auf jeden Menschen heilsam wirken werde und
mÃ¼sse. Jch will die sittlichen Gefahren der Einsamkeit
nicht nÃ¤her schildern, nur andeuten. Aber so viel ist
gewiÃŸ und aus den bisherigen Erfahrungen heraus er-
wiesen, daÃŸ in der Zelle hÃ¤ufiger als in der Gemein-
schaftshaft GeistesstÃ¶rungen vorkommen; und wenn es
auch nicht soweit kommt, so leidet doch der Geist not,
und es kann nicht fehlen, daÃŸ ein Mensch, der jahrelang
in der Zelle gelebt hat, eingeschrÃ¤nkt auf den allerengsten
Lebenshorizont und Gedankenkreis, innerlich verkÃ¼mmert
bis zur Schwachsinnigkeit und BlÃ¶dsinnigkeit hin; zum
mindesten aber werden diese Leute Ã¤uÃŸerst unbehilflich,
die Beweglichkeit und ElastizitÃ¤t des Geistes erlahmt,
und sie werden, wenn sie hinauskommen, leicht eine
Beute der VerfÃ¼hrer und BetrÃ¼ger. So ein Mensch,
der 3 Jahre lang, wie das in Deutschland zulÃ¤ÃŸig ist,
oder 10 Jahre, wie in Belgien, im ZellengefÃ¤ngnis ge-
sessen ist und nun wieder hinaus soll ins wilde tolle
Spiel des Weltumtriebs hinein, mag Ã¤hnlich daran sein
wie ein Storch, den man Jahre lang in ein enges KÃ¤fig
gesteckt hat, und der nun wieder fliegen soll. Die Flug-
organe sind erlahmt und steif geworden, und er wird
kaum mehr mit seinen Genossen hinfliegen kÃ¶nnen den
groÃŸen Zug Ã¼ber Land und Meer. Es muÃŸ deshalb
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im ZellengefÃ¤ngnis sorgfÃ¤ltig darauf geachtet werden,
ob nicht Zeichen eintretender BlÃ¶digkeit oder gar Geistes-
verwirrung sich einstellen; und dann bleibt gar nichts
anderes Ã¼brig, als den also geistig gefÃ¤hrdeten Menschen
wieder mÃ¶glichst schnell in BerÃ¼hrung mit andern Men-
schen zu bringen.
Das Zellensystem hat aber noch etwas anderes gegen
sich, das ist der Kostenpunkt. Aus den verschiedenen
Bauten von ZellengefÃ¤ngnissen in den letzten Jahrzehnten
ergiebt sich, daÃŸ im Durchschnitt eine Zelle auf 4000 bis
6000 ^ zu stehen kommt. In Herford und Freiburg
kam die Zelle auf 4000 ^, in Wehlheiden bei Kassel
auf 6000 Â«A, nehmen wir als mittleren Preis 5000
Nun betrÃ¤gt der Durchschnittsstand der Gefangenen WÃ¼rt-
tembergs ca. 2000 Gefangene, wovon 1700 mÃ¤nnliche
Gefangene, 300 weibliche. Wollte man fÃ¼r WÃ¼rttem-
berg das Zellensystem durchfÃ¼hren, so wÃ¼rde dasselbe
in runder Summe auf 10 Millionen Mark zu stehen
kommen. Es wird also schon aus diesem Grunde nie-
mals ernstlich davon die Rede sein, fÃ¼r WÃ¼rttemberg
das Zellensystem durchzufÃ¼hren.
Diese pekuniÃ¤ren RÃ¼cksichten mÃ¶gen auf das A ub urn-
sche oder Schweigsystem gefÃ¼hrt haben. In der
Strafanstalt zu Auburn im Staat Newyork zum erstenmal
auftauchend, besteht es darin, daÃŸ die Gefangenen bei Nacht
in Schlafzellen eingesperrt, bei Tag zu gemeinschaftlicher
Arbeit vereinigt werden, aber so, daÃŸ ihnen absolutes
Stillschweigen geboten ist. Allein es zeigte sich bald, daÃŸ
die Forderung absoluten Stillschweigens etwas durchaus
WidernatÃ¼rliches ist, fast so unnatÃ¼rlich und grausam,
als wenn man in China dem Verbrecher HolzstÃ¤bchen
zwischen die Augenlider stellt, um ihn des Schlafes zu
berauben. Auch die ordentlichsten Gefangenen konnten
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das Gebot nicht halten; die Disziplinarstrafen mehrten
sich in unerhÃ¶rter Weise, so daÃŸ z. B. in einer franzÃ¶-
sischen Anstalt mit Schweigsystem bei 300 Gefangenen
in einem Jahre gegen 6000 Strafen wegen Ãœbertretung
des Gebots des Stillschweigens verhÃ¤ngt werden muÃŸten.
Das System ist deswegen so ziemlich wieder verlassen.
Das jÃ¼ngste GefÃ¤ngnissystem ist das sog. irische oder
progressive System, von einem KapitÃ¤n Crofton in
Irland eingefÃ¼hrt. Das wirklich Gute an diesem System
ist, daÃŸ es das Jsoliersystem und die Kollektivhaft in
organische Verbindung zu bringen, die Vorteile beider zu
vereinigen und die Nachteile beider zu vermeiden sucht.
Der Gefangene durchlÃ¤uft nÃ¤mlich bei diesem System
verschiedene Stadien und innerhalb derselben wieder
verschiedene Grade und Klassen. Das erste Stadium ist
das der Einzelhaft. Hier wird der Gefangene erforscht,
gleichsam studiert, durch Einsamkeit zur Einkehr genÃ¶-
tigt und zu ernster Arbeit angehalten. Wenn der-
selbe zu ernster Reue durchgedrungen und innerlich ge-
hÃ¶rig erstarkt erscheint, so wird' er in die Gemeinschafts-
haft gebracht, die selbst wieder in verschiedene Unterabtei-
lungen zerfÃ¤llt; hier kann er durch Wohlverhalten und
Arbeitsleistungen langsamer oder schneller zu hÃ¶heren
Klassen mit mehr Anteil am Arbeitsverdienst und mehr
Freiheiten vorrÃ¼cken. Es wird nÃ¤mlich in diesem Stadium,
oder auch in allen Stadien, jedem Gefangenen ein genau
abgegrenztes Arbeitspensum vorgeschrieben; wenn er das
erledigt hat, bekommt er eine Marke. Wenn er nun
eine gewisse Anzahl Marken sich abverdient hat, dann
rÃ¼ckt er in die nÃ¤chste Klasse vor. Arbeitet er rascher
und angestrengter, als die Hausordnung es erfordert, so
erwirbt er sich schneller die nÃ¶tige Anzahl Marken, rÃ¼ckt
schneller vor, macht seine Grade schneller durch, rÃ¼ckt
Wagner, GefÃ¤ngniswesen, g



frÃ¼her in das 2. Stadium ein und hat es so in seiner
Hand, durch energische Arbeitsleistung seine Strafe abzu-
kÃ¼rzen. Nun tritt er Ã¼ber in das 3. Stadium, das
der Zmischenanstalt, und das ist nun das ganz Be-
sondere und EigentÃ¼mliche des irischen Systems. Hier
wird der StrÃ¤fling von der StrÃ¤flingskleidung befreit,
kommt in BerÃ¼hrung mit der AuÃŸenwelt, darf ohne Auf-
sicht auswÃ¤rts arbeiten, AusgÃ¤nge machen und dergl.;
es wird so der Ãœbergang zur Freiheit und die RÃ¼ckkehr
in die Gesellschaft vermittelt. Disziplinarstrafen giebt
es hier nicht mehr, dagegen zieht jede Ordnungswidrig-
keit ZurÃ¼ckversetzung in eines der frÃ¼heren Stadien nach
sich, bis zurÃ¼ck in die Zelle. Das 4. Stadium endlich
ist das Stadium der probeweisen Entlassung. Der Ge-
fangene wird, wenn er einen gewissen Teil seiner Straf'
zeit abgemacht hat, entlassen unter der Bedingung, daÂ«
sich^ jemand findet, der ihn in Arbeit nimmt; und zugleich
muÃŸ er sich einer gewissen Polizeiaufsicht unterwerfen. â€”
So auf dem Papier angesehen, ist dieses Strafvollzugs-
system herrlich und fast nichts daran auszusetzen. Hier,
muÃŸ man sagen, ist Methode, hier sind pÃ¤dagogische Grund-
sÃ¤tze: ein Ãœbergang von anfÃ¤nglicher HÃ¤rte und Strenge
zu allmÃ¤hlicher Milde, der bedingt ist von der AuffÃ¼hrung
des Gefangenen; ein Ãœbergang von der strengen Gebun-
denheit der Zelle zu allmÃ¤hlich fortschreitender Freiheit; ein
Ãœbergang aus einem.Zustand, wo alle Versuchungen,
aber auch jede Gelegenheit, der Versuchung zu widerstehen,
jeder Kampf und alles innere Erstarken, dos eben nur
im Kampf errungen wird, abgeschnitten ist, in einen Zu-
stand, wo man allmÃ¤hlich wieder mit Menschen und Welt
in BerÃ¼hrung kommt, wo Versuchungen lockend heran-
treten, und der Gefangene doch noch durch den starken
Arm der Hausordnung gehalten und geschÃ¼tzt wird.
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Allein in Wirklichkeit macht sich die Sache nicht so
glÃ¤nzend. Vor allem muÃŸ gesagt werden, daÃŸ dieses
System nur auf langzeitige Gefangene anwendbar ist.
Bei kurzzeitigen hÃ¤tte es gar keinen Sinn, sie die vier
Stadien durchlaufen zu lassen. Aber auch unter den
langzeitigen Gefangenen giebt es viele, die man nicht
in das Schema hineinfÃ¼gen kann. Es giebt eben eine
Menge Verbrecher, die in der Zelle nicht zur BuÃŸe
kommen und nicht innerlich erstarken. Habituelle Ver-
brecher und Verbrecherinnen, Dirnen und.Diebinnen
kÃ¶nnte man, wenn man dem Systeme gerecht werden
wollte, fast nie in die Gemeinschaftshaft herÃ¼bernehmen;
wenn man es aber thut, dann mÃ¼ÃŸten jedenfalls die
schlimmen Elemente und ebenso auch wieder die besseren in
besondere GefÃ¤ngnisrÃ¤ume zusammengeworfen werden, und
mÃ¼ÃŸten auch hier wieder die geschÃ¤ftlichen RÃ¼cksichten, um
derenwillen oft Schafe und BÃ¶cke zusammengeworfen wer-
den, den pÃ¤dagogischen RÃ¼cksichten weichen. Noch mehr
Haken hat es mit der Zwischenanstalt. Soll man wirk-
lich alle Gefangenen durch Zwischenanstalten laufen lassen,
wo sie relativ frei sich bewegen dÃ¼rften? Da wÃ¼rde z. B.
die Stadt GmÃ¼nd sich schÃ¶n bedanken, wenn mir etwa
50 Dirnen und Diebinnen auf sie loslieÃŸen. Auch das
Markensystem lÃ¤ÃŸt sich sehr anfechten. Sind die Marken
lediglich Arbeitsmarken, wie soll man es dann mit den
Alten, SchwÃ¤chlichen und Ungeschickten halten? Und solche
Menschen haben wir manche in den Strafanstalten, die
einfach gar nichts verstehen und nahezu gar nichts leisten.
Sind es aber zugleich Sittlichkeitsmarken, soll der mora-
lische und religiÃ¶se Fortschritt in Marken abgemessen
werden, so fÃ¼hrt das auf Seiten der Gefangenen zu Wohl-
dienerei, Schmeichelei und Heuchelei, auf Seiten des Per-
sonals aber bis hinauf zu den obersten Beamten bewuÃŸt
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oder unbewuÃŸt zu WillkÃ¼r, Ungerechtigkeit und Partei-
lichkeit; und zu gleicher Zeit ist man in Gefahr, wenn
man sich mit diesem Markensystem gar zu tief einlÃ¤ÃŸt,
der Pedanterie und LÃ¤cherlichkeit anheimzufallen, so ge-
wiÃŸ als der Lehrer in der Schule diesem Vorwurf am
heimfÃ¤llt, wenn er's mit den Lobzettelchen zu weit treibt.
Jedenfalls stellt dieses System an die Weisheit, Gerech-
tigkeit, Menschenkenntnis, an das Organisationstalent des
Vorstandes fast Ã¼bermenschliche Forderungen. Er mÃ¼ÃŸte,
wie man sagt. Fuchs und Has sein, um seine 4 Stadien
und innerhalb derselben seine verschiedenen Klassen, die
bei der Verschiedenheit der Strafzeiten, bei dem tÃ¤glichen
Zugang und Abgang, bei den nicht zu vermeidenden
Disziplinarstrafversetzungen in ewigem FluÃŸ sind, zu Ã¼ber-
wachen, aufrecht zu erhalten und immer neu zu organisieren.
Streifen wir die KÃ¼nsteleien von dem Systeme
ab, so schlÃ¤gt sich als gutes brauchbares Kristallisations-
produkt der Satz nieder: Das beste GefÃ¤ngnissystem ist
dasjenige, in welchem Gemeinschaftshaft und Jsolierhaft
in verstÃ¤ndiger Weise miteinander in Verbindung gesetzt
werden. Der leidenschaftliche Streit darÃ¼ber, ob dieses
oder jenes GefÃ¤ngnissystem vorzuziehen sei, ist denn auch
so ziemlich erlahmt, und als bleibendes und gesichertes
Resultat dieser KÃ¤mpfe kÃ¶nnen folgende SÃ¤tze betrachtet
werden: 1) Die reine Gemeinschaftshaft ist fÃ¼r die MoralitÃ¤t
der Gefangenen in hohem Grade schÃ¤dlich, 2) die lÃ¤ngere
Jsolierhaft ist fÃ¼r den GemÃ¼tszustand des Gefangenen
und seine GeisteskrÃ¤fte gefÃ¤hrlich, 3) daher sind Straf-
anstalten fÃ¼r Kollektivhaft mit der nÃ¶tigen Anzahl von
Zellen auszurÃ¼sten, um die schlimmsten MiÃŸstÃ¤nde der
Gemeinschaftshaft zu vermeiden, und ZellengefÃ¤ngnisse
umgekehrt mit so vielen gemeinschaftlichen GefÃ¤ngnis-
rÃ¤umen zu versehen, um diejenigen, deren Geist oder
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GemÃ¼t in der Zelle zu verfallen droht, herausnehmen
zu kÃ¶nnen.
Diesen SÃ¤tzen entsprechend, wÃ¤re fÃ¼r unser WÃ¼rttem-
berg zu wÃ¼nschen, daÃŸ unsere Kollektivstrafanstalten, speziell
Gotteszell, mit einer Anzahl Einzelzellen ausgestattet wÃ¼r-
den. Ganz besonders wÃ¤re das fÃ¼r die Anstalt fÃ¼r jugend-
liche Gefangene zu wÃ¼nschen. Noch nÃ¶tiger wÃ¤re freilich,
daÃŸ in den GefÃ¤ngnissen der Amts- und Landgerichte
mehr Zellen eingerichtet wÃ¼rden, um die Untersuchungs-
gefangenen und mit kleineren Strafen Belegten vÃ¶llig zu
isolieren. Die gemeinschaftlichen RÃ¤ume an den kleinen
GefÃ¤ngnissen, die sind ein wahrer Fluch. Hier wird
schrecklich viel verdorben. Jn den Strafanstalten ist doch
ein Aufseher oder eine Aufseherin fast ohne Unterbrechung
anwesend, und zwar bei Tag und bei Nacht, und infolge
dessen die Unterhaltung ziemlich eingeengt; aber in diesen
kleinen GefÃ¤ngnissen, da sitzen sie oft da tagelang und
wochenlang, ohne Arbeit, sich selbst und den EinflÃ¼ssen
der hÃ¤usig wechselnden Zimmergenossen Ã¼berlassen, und da
ist schon manches MÃ¤dchen und mancher JÃ¼ngling in Ge-
heimnisse der SÃ¼nde eingeweiht worden, von denen sie vor-
her keine Ahnung hatten. â€žDarum muÃŸ immer wieder der
Notschrei erhoben werden: man schaffe Raum in den Amts-
gerichtsgefÃ¤ngnissen, daÃŸ wenigstens die Jugendlichen voll-
stÃ¤ndig isoliert werden kÃ¶nnen und vor der Gefahr grÃ¶ÃŸerer
Verderbnis bewahrt bleiben." (s. Jahresbericht der Rhei-
nisch-WestfÃ¼lischen GefÃ¤ngnisgesellschaft 1883/84 S. 81)
Und KrauÃŸ (BlÃ¤tter fÃ¼r GefÃ¤ngniskunde 1887, 3. Heft
S. 197) sagt: â€žBei der Untersuchungshaft, sowie bei kurzen
GefÃ¤ngnisstrafen, kann heutzutage nur noch davon die
Rede sein, daÃŸ es ein unerlÃ¤ÃŸliches und unaufschiebbares
BedÃ¼rfnis ist, diese Haftarten lediglich in Jsolierzellen zu voll-
ziehen:" Also: mehr Zellen! das ist die erste Forderung,



die erhoben werden muÃŸ, wenn bei unserm Strafvollzug
bessere Resultate herauskommen sollen; Zellen vor allen
Dingen an den kleineren GefÃ¤ngnissen fÃ¼r Untersuchungs-
gefangene und kurzzeitige Strafgefangene, Zellen aber
auch in den Strafanstalten, nur wenigstens so viele, um
die verdorbensten Subjekte, welche andere wie Pestkranke
anstecken, ferne zu halten, oder auch Gefangene von hÃ¶heren
Bildungsstufen und Gesellschaftsklassen zu isolieren.
III.
Das Leben in der Anstalt.
Kehren wir nun in unsere Strafanstalt Gotteszell
zurÃ¼ck und schauen uns die Lebensordnung daselbst ein
wenig an. Morgens um 6 Uhr, im Sommer um 5 Uhr
wird aufgestanden, und nun beginnt sofort die Arbeit;
und zwar fordert die Hausordnung, das Arbeitspensum
soll jedem einzelnen so bestimmt werden, daÃŸ dasselbe
nur mit wirklicher Anstrengung der KrÃ¤fte geleistet werden
kann. Die Arbeitszeit betrÃ¤gt im Winter 10, im Sommer
11 Stunden. Die Kost ist folgende: morgens geschmÃ¤lzte
Wassersuppe, ebenso abends, Tag fÃ¼r Tag; mittags
2 Schoppen Rumforder Suppe (das ist ein Gemenge
aus Gerste, Kartoffeln, Erbsen und klein geschnittenen
FleischstÃ¼ckchen, etwas sÃ¤uerlich gekocht) oder eine Mehl-
speise oder GemÃ¼se mit einer Zuthat von Mehlspeise oder
Kartoffeln, und wÃ¶chentlich 2mal FleischbrÃ¼hsuppe mit 125gr
Fleisch, tÃ¤glich ein Pfund Brot, als GetrÃ¤nke wird tÃ¤g-
lich dreimal frisches Wasser gereicht. Die Kleidung besteht
aus einem Rock und einer Jacke, fÃ¼r den Sommer aus
Baumwollstoff, fÃ¼r den Winter aus wollenem Tuch, einem
Unterrock mit Leibchen von Zwilch; dazu die nÃ¶tigen
Unterkleider; das Lager aus einer Matratze und einem
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Kopfpolster von ungebleichtem Zwilch, mit Stroh oder
indianischer Pflanzenfaser gefÃ¼llt, einer wollenen Decke
fÃ¼r den Sommer und zwei dergleichen fÃ¼r den Winter.
Man wird zugestehen mÃ¼ssen: weder die Kost, noch
das Bett, noch die Kleidung ist zu Ã¼ppig und geht
kaum juber das MaÃŸ des unbedingt Notwendigen hin-
aus; und ich halte in dieser Beziehung die hÃ¤ufigen
Lamentationen, daÃŸ es die Gefangenen zu gut haben, fÃ¼r
ungerechtfertigt. Mag auch die Kost fÃ¼r einen groÃŸen
Teil der Gefangenen besser sein als diejenige, welche sie sonst
gewÃ¶hnt waren, so ist sie fÃ¼r die anderen um so rauher
und hÃ¤rter; und mancher verwÃ¶hnte Gaumen braucht
monatelang, bis er sie ohne Beschwerde ertragen kann.
Aber schon der Umstand an und fÃ¼r sich, daÃŸ sie die
nÃ¶tige Kost haben, ein sauberes Lager, eine warme Stube
und das alles, ohne darum sorgen und sich plagen zu
mÃ¼ssen, das ist eben an und fÃ¼r sich schon fÃ¼r viele arme
Menschen eine Verbesserung ihrer Lage. Jch gehe weiter
und sage: das ganze Leben in der Strafanstalt, so wie
der menschenfreundliche Sinn unserer Gesetzgebung sie
nun einmal eingerichtet hat, bietet so manche VorzÃ¼ge
gegenÃ¼ber den MÃ¼hseligkeiten und Beschwerden, unter
welchen viele tausend Menschen, vor allem aber eben
unsere Strafanstaltsbewohner ihrer Mehrheit nach, so
lange sie drauÃŸen in der Freiheit sind, sich durchschlagen
mÃ¼ssen, daÃŸ das einzige Empfindliche an der Strafe, das
noch Ã¼brig bleibt, nÃ¤mlich eben das Eingesperrtsein, reichÂ°
lich aufgewogen wird. Viele arme Menschenkinder, zu-
mal unehlich geborene â€” und ungefÃ¤hr 30"/g unsrer Ge-
fangenen sind unehlich geboren, â€” die drauÃŸen in der Welt
ihr Lebenlang herumgestoÃŸen und gedrÃ¼ckt worden sind,
vom Vater verleugnet, von der Mutter verlassen oder,
wenn sie bei den Eltern find, von diesen gequÃ¤lt, mit
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SchimpfwÃ¶rtern und FlÃ¼chen traktiert, oft tÃ¤glich miÃŸ-
handelt, aufgewachsen im Schmutz â€” wenn sie nun hier
in der Strafanstalt zum erstenmal auf menschenwÃ¼rdige
Weise behandelt werden, ein ordentliches Essen, ein sauberes
Lager haben und nicht jeden Augenblick fÃ¼rchten muffen,
von einer entarteten Mutter, von einem erbitterten Stief-
vater, dem sie zur Last sind, von sonstigen rohen Leuten
gescholten und verflucht zu werden, fÃ¼hlen sich bald recht
wohl; und das Schreckensgespenst â€žGefÃ¤ngnis" fÃ¤ngt an,
sie gar freundlich anzulÃ¤cheln. Aber auch fÃ¼r viele andere
Menschen, fÃ¼r alle armen Leute â€” und 97 unserer hie-
sigen Gefangenen sind arme Leute â€” ja auch fÃ¼r viele Leute
aus dem Handwerker- und niederen Bauernstand, die
vielleicht einiges VermÃ¶gen haben, aber doch sich ernstlich
wehren mÃ¼ssen, sich und ihre Kinder durchzubringen, fÃ¤llt
der Vergleich zwischen dem Leben zu Haus und dem Leben
in der Strafanstalt zu Gunsten der letzteren aus. Das
MÃ¤dchen, das drauÃŸen auf dem Lande dient, muÃŸ Sommer
und Winter frÃ¼h heraus, im Winter erst fegen, Schnee
wegrÃ¤umen, dann den Stall besorgen, Wasser holen, viele
Stunden lang in der kalten Scheuer dreschen oder drauÃŸen
im Wald Holz aufbereiten; im Sommer in der Heu- und
Getreideernte muÃŸ sie aufstehen oft schon um 1 oder 2 Uhr,
viele Stunden lang mÃ¤hen, manchmal im Tau, ja im
Wasser stehend, dann wieder im heiÃŸen Sonnenbrand
Heu einernten, Getreide schneiden oder sammeln und
Garben binden bei einer SchwÃ¼le, daÃŸ manches ohn-
mÃ¤chtig niedersinkt. Die Hausmutter plagt sich vom
Morgen bis zum Abend, weiÃŸ oft kaum, woher das Essen
nehmen fÃ¼r die Kinder, zerarbeitet sich bis tief in die
Nacht hinein, um die Kleider und Kleidlein der GroÃŸen
und der Kleinen zu waschen und zu flicken und im Stand
zu erhalten; monatelang spart sie Pfennig um Pfennig
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zusammen, oft hinter dem RÃ¼cken des Mannes, um fÃ¼r
sich einen warmen Rock oder den Kindern ein paar Schuhe
zu kaufen; mÃ¼hselig schleppt sie schwere Lasten von Futter
und KrÃ¤utern heim auf dem Kopfe, um eine Gaise oder
zwei durch den Winter zu bringen, kÃ¼mmerlich bringt sie
das Holz zusammen, um im Winter eine warme Stube
zu haben, abgehetzt, mÃ¼de bis zum Umfallen vom Um-
trieb des Tages muÃŸ sie bei Nacht schreiende oder gar
kranke Kinder bei sich haben, heben und tragen, von
einem rohen Mann, der alles vertrinkt, oft genug noch
nachts, wenn er heimkommt, mit SchimpfwÃ¶rtern Ã¼ber-
hÃ¤uft und mit SchlÃ¤gen traktiert.
Wie ganz anders das Leben in der Strafanstalt!
Morgens trifft die Gefangene das Zimmer erwÃ¤rmt,
man hat seine warmen Kleider, das Essen steht auf dem
Tisch, man darf sich nur hinsetzen an das Tischchen-deck-
dich, man hat seinen halben Laib Brot und darf nicht
fragen, was kostet's? und woher kommt's? man darf sich
nicht mit dem Kochen Plagen, man thut seine Arbeit im
Winter im warmen Zimmer, im Sommer im kÃ¼hlen
Schatten. Die Sonne sticht sie nicht des Tags und der
Mond nicht des Nachts; kommt der Abend, so hat sie
ihr reinliches Lager, ihre ungestÃ¶rte Ruhe, kein Kinder-
geschrei, kein BrÃ¼llen Betrunkener, welche die Nacht durch-
lÃ¤rmen, kein Wagengerassel, kein Peitschengeknall! So
kann sie gar sanft und ruhig schlafen, viele Stunden lang.
Verehrte Versammlung! es lieÃŸen sich noch andere
Lichtseiten der Gefangenschaft anfÃ¼hren; ich will aber
abbrechen. Und die Folge von dem allem? DaÃŸ viele
Gefangene die Gefangenschaft kaum noch als Ãœbel em-
pfinden, sondern mehr als Annehmlichkeit. Wenn man
ihnen den Aufenthalt in der Strafanstalt als etwas
Arges, Schreckliches und SchmÃ¤hliches hinstellt, das sie



mit Ernst meiden sollten: es wirkt nicht. Viele mÃ¶gen
bei derartigen Vorstellungen eine Ã¤hnliche Empfindung
haben, wie jene GrÃ¶nlÃ¤nder, denen der Missionar die
Schrecken der HÃ¶lle ausmalte; je heiÃŸer er die Feuergluten
schilderte, desto freundlicher strahlten die Gesichter der
Eskimos, denn in ihrem kalten Land hatte der Gedanke
an eine so warme Gegend etwas unendlich Anmutendes.
Nun aber, verehrteste ZuhÃ¶rer, mÃ¼ssen wir uns recht
hÃ¼ten, aus diesen Thatsachen falsche SchlÃ¼sse zu ziehen.
Der gewÃ¶hnliche SchluÃŸ ist nun eben der wohlbekannte:
die Gefangenen haben es zu gut, man sollte sie hÃ¤rter
und kÃ¼rzer halten. Ich habe mir bereits erlaubt, Ihnen
anzudeuten, daÃŸ das, was dem Gefangenen gereicht
wird an Kost, Kleidung und Lager, kaum Ã¼ber dasjenige
hinausgeht, was unbedingt nÃ¶tig ist. Sie so kurz und
knapp zu halten, daÃŸ ihre Gesundheit darunter notleidet,
dazu hat der Staat kein Recht; wobei freilich gesagt
werden muÃŸ, daÃŸ es ebenso unrecht ist, die gesundheit-
lichen RÃ¼cksichten und die hygieinischen Anforderungen
bis ins Sentimentale zu Ã¼bertreiben. Doch, um auf
unseren Satz zurÃ¼ckzukommen, auf die oft gehÃ¶rte und
gelesene Behauptung: die Gefangenen haben es zu gut,
so muÃŸ gesagt werden: man kann das Leben in der
Strafanstalt unmÃ¶glich so primitiv gestalten, wie es
freilich in den HÃ¤usern der meisten Gefangenen daheim
ist â€” wenn sie Ã¼berhaupt noch eine Heimat haben;
man kann das Leben in der Strafanstalt nicht herunter-
drÃ¼cken zu dem Schmutz, der Unordnung, KÃ¼mmerlichkeit
und BettelhÃ¤ftigkeit, in welcher freilich viele, vielleicht die
meisten unserer Gefangenen drauÃŸen leben. Das was
unsere Hausordnungen bieten an Kost, Lager, Kleidung,
FÃ¼rsorge fÃ¼r Reinlichkeit und Gesundheit, das soll bleiben;
dem Vorwurf, daÃŸ die Gefangenen es besser haben, als
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Viel tausend nicht bestrafte Menschen, wird man sich nie
entziehen kÃ¶nnen. Es ist aber auch nicht nÃ¶tig, sich sehr
gegen diesen Vorwurf zu wehren, eben weil es gar nicht
mÃ¶glich ist, wenn man es auch wollte, das Leben in der
Strafanstalt so herunterzudrÃ¼cken, daÃŸ die Gefangenen
unter allen UmstÃ¤nden es schlechter haben, als alle die-
jenigen, welche in der Freiheit leben. Und es soll allen
denen, welche aus Ãœbereilung, Drang der UmstÃ¤nde und
Not einmal das Gesetz Ã¼bertreten haben, alles das gegÃ¶nnt
sein, was eine humane Gesetzgebung ihnen bietet. Aber
â€” und das wÃ¤re der SchluÃŸ, den ich meinesteils ziehen
mÃ¶chte â€” es mÃ¼ÃŸte dafÃ¼r gesorgt werden, daÃŸ die re-
lativ angenehme Existenz nicht AnlaÃŸ und Reiz wird zu
neuen mutwilligen GesetzesÃ¼bertretungen, mit anderen
Worten: es sollte der RÃ¼ckfall schÃ¤rfer gestraft werden und
zwar nicht wieder bloÃŸ mit Freiheitsentziehung, sondern
mit andern empfindlicheren Strafen. Das ist ja die
dunkelste Partie in unserem Rechtswesen: die erschreckend
groÃŸe Zahl der RÃ¼ckfÃ¤lligen. In Gotteszell sind von
100 Gefangenen 50 rÃ¼ckfÃ¤llig; in andern Strafanstalten
ist der Prozentsatz noch hÃ¶her, in Ludwigsburg ist die
Zahl der RÃ¼ckfÃ¤lligen von 51 "/â€ž im Jahr 1866/67 bis
auf 80Â°/â€ž im Jahr 1873/74 gestiegen; von dort an hat
sie wieder abgenommen bis zu 72 Â°/â€ž im Jahr 1877/78.
S. Sichart, RÃ¼ckfÃ¤lligkeit der Verbrecher.
'DaÃŸ nun freilich Armut, Not, die Schmierigkeit bei
den Leuten wieder Aufnahme zu finden, manchen armen
Tropfen wieder auf den Weg des Verbrechens bringen,
und daÃŸ es nach jedem RÃ¼ckfall noch schwerer fÃ¤llt, nicht
abermals rÃ¼ckfÃ¤llig zu werden, das gebe ich ja herzlich
gerne zu. Diesen Momenten kann und wird im einzelnen
Fall der Strafrichter Rechnung tragen und Milderungs-
grÃ¼nde annehmen. Aber ebenso gewiÃŸ ist es, daÃŸ viele
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aus der Strafanstalt hinausgehen mit dein klaren Be-
wuÃŸtsein und der kaum verhohlenen Absicht, sofort wie-
der den alten Weg zu betreten. Dahin gehÃ¶ren vor allem
einmal nahezu sÃ¤mtliche Dirnen, welche wegen gewerb-
licher Unzucht gestraft werden, dann die Kupplerinnen,
welche KartenmÃ¤dchen halten, aber auch viele Diebinnen,
Ã¼berhaupt die ganze Masse derer, welche das Verbrechen
gewerbsmÃ¤ÃŸig betreiben, oder um den Ausdruck Sicharts
zu gebrauchen, die ganze Masse der Gewohnheitsverbrecher.
Die Aussicht, wieder in die Strafanstalt zu kommen,
schreckt sie durchaus nicht; nicht selten sind die FÃ¤lle, wo
das geradezu als Ziel ins Auge gefaÃŸt wird, wieder
hereinzukommen. So sagte vor einiger Zeit eine viel
gestrafte Diebin und BetrÃ¼gerin bei ihrer letzten Entlassung
ganz unverhohlen, wenn sie kÃ¶nnte, dann wÃ¼rde sie am
liebsten unter dem Thor dem ThorwÃ¤chter seinen Helm oder
seinen Rock nehmen, damit sie gleich wieder hereinkomme.
Bei solchen Leuten wird natÃ¼rlich Freiheitsstrafe gar nicht
mehr als Strafe empfunden, und es ist entschieden ein
Mangel unserer Strafgesetzgebung, daÃŸ sie fast gar kein
anderes Strafmittel kennt, als einsperren und wieder ein-
sperren. Unsere Justiz kommt mir vor, wie ein Doktor,
der alle SchÃ¤den, gebrochene FÃ¼ÃŸe und kranke Augen,
LungenentzÃ¼ndung und Herzwassersucht mit einer Mixtur
heilen will. Stiehlt jemand, er wird eingesperrt; er-
wÃ¼rgt eine ihr Kind, sie wird eingesperrt; miÃŸhandelt
jemand einen Menschen oder ein Tier auf himmelschreiende
Weise, er wird eingesperrt; treibt jemand viehische Wol-
lust, die vielleicht einem Kinde Leben, zum mindesten
Gesundheit kostet, er wird eingesperrt. Vor ein paar
Jahren kam es vor, daÃŸ ein paar schÃ¤ndliche Menschen
einen MÃ¼ller Ã¼berfielen. Sie zogen ihm seine Kleider
aus, machten ihm am Unterleib einen Einschnitt in die
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Haut, und bliesen ihm dann mit einem Instrument den
Leib auf, wie man es bei geschlachteten Schafen zu thun
pflegt, um die Haut loszulÃ¶sen, und so lÃ¶sten sie auch
dem Manne die Haut auf bis hinauf zum Hals, und
dann banden sie die Ã–ffnung zu und lieÃŸen ihn liegen.
Und nun hieÃŸ es: Diese Unmenschen mÃ¼ssen exemplarisch
gestraft werden! und richtig, sie wurden exemplarisch ge-
straft, sie wurden auf ein paar Jahre eingesteckt.
Wenn nun aber der Verbrecher vollends sein Ver-
brechen ausÃ¼bt in der Absicht, gestraft zu werden, wenn
er das als Ziel ins Auge faÃŸt, auf einige Monate oder
auch Jahre eingesperrt zu werden, und diese FÃ¤lle kommen
ja gar nicht selten vor, da sollten die MÃ¤nner des Rechts
doch bedenklich werden und sich sagen: mit der Freiheits-
strafe allein reichen mir nicht aus, wir mÃ¼ssen wenigstens
fÃ¼r gewisse FÃ¤lle noch andere Strafmittel zur VerfÃ¼gung
haben. FÃ¼rwahr es liegen bittere Wahrheiten in jenem
Verbrecherlied, welches einstens die â€žReichspost" brachte:
V e r b r e ch e r l i e d.
Ein freies Leben fÃ¼hren wir
In Stadt und auf dem Lande,
Denn dieser Zeiten Menschlichkeit
HÃ¤lt Strenge fÃ¼r 'ne Schande;
Die Strafen schrecken uns drum nie,
Frei Kost giebt's ja und frei Logis.
Wenn ich den Wandrer Niederschlag'
Und raub' ihm aus die Taschen,
Und kommt dann der Gendarm dazu
Und thut mich Ã¼berraschen,
Was fchadt's, wenn ich ins Zuchthaus zieh'?
Frei Kost giebt's dort und frei Logis.
Ich dringe in die HÃ¤user ein
Und raube nach VergnÃ¼gen,
Und wenn mir einer widersteht,
LaÃŸ ich ihn halbtot liegen;
Das Weitere beschwert mich nie,
Frei Kost giebt's ja und frei Logis.
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Ob ich die Frauen falle an,
Ob ich die Kinder schÃ¤nde,
Ob ich wie eine Bestie bin,
's giebt doch kein bÃ¶ses Ende;
Und wenn ich roh bin wie ein Vieh,
Frei Kost giebt's doch und frei Logis.
Wenn ich auch Menschenblut vergieÃŸ'
Und meinen Bruder morde,
So darf der Henker selten doch
An Leute unsrer Sorte;
Hinrichten thut man uns fast nie,
Doch freie Kost giebt's, frei Logis.
Drum loben wir die gute Zeit,
Da wir so gut es haben;
Es leb' die Menschenfreundlichkeit
Und alle ihre Gaben:
Der Ehrliche hat Sorg' und MÃ¼h',
Frei Kost han wir und frei Logis.
Doch ich kehre zu meinem Satze zurÃ¼ck. Wenn dem
RÃ¼ckfall, dem oft hÃ¶chst mutwilligen RÃ¼ckfall gewehrt
werden soll, so muÃŸ die Justiz sich entschlieÃŸen, die Frei-
heitsstrafen durch andere Strafen zu verschÃ¤rfen. Von
der PrÃ¼gelstrafe will ich nicht reden. Sie scheint dem
ZartgefÃ¼hl unseres Geschlechts gar zu sehr zu widerstreben,
FÃ¼r weibliche Gefangene mÃ¶chte ich sie in der That auch
kaum wÃ¼nschen; hier widerstrebt sie den Gesetzen der
Schamhaftigkeit.
Aber man hat in der Strafanstalt Disziplinarstrafen,
die sehr empfindlich sind und trefflich wirken, nÃ¤mlich:
Dunkelarrest, KostschmÃ¤lerung, zeitweise Reduktion auf
Wasser und Brot, Entziehung des Lagers und SchlieÃŸen
an die Kette. Diese Strafen, die bisher bloÃŸ als Mittel,
um die Ordnung in der Strafanstalt aufrecht zu erhalten,
zulÃ¤ssig waren, sollten auch in das Strafgesetzbuch auf-
genommen werden als VerschÃ¤rfung der ordentlichen Frei-
heitsstrafe. Die Gesetzgeber mÃ¼ÃŸten eine gewisse Stufen-
leiter von VerschÃ¤rfungen aufstellen, vielleicht 3 Grade,
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und der Richter mÃ¼ÃŸte in Zukunft nicht mehr bloÃŸ auf
GefÃ¤ngnis oder Zuchthaus erkennen, sondern nach Um-
stÃ¤nden auf GefÃ¤ngnis mit VerschÃ¤rfung 1., 2., 3. Grads.
Damit kÃ¶nnte viel gewirkt werden. Jch bilde mir natÃ¼r-
lich nicht ein, daÃŸ man mit solchen VerschÃ¤rfungen den
RÃ¼ckfall Ã¼berhaupt aus der Welt schaffen kÃ¶nnte. Es
scheint nun einmal ein statistisches Gesetz zu sein, daÃŸ
der verbrecherische Trieb in gewissen Prozenten der Be-
vÃ¶lkerung zum Ausbruch komme, fast so notwendig,
als daÃŸ gewisse Prozente der Menschheit sterben mÃ¼ssen.
Aber wer wollte deswegen die BemÃ¼hungen der Ã„rzte,
der Sterblichkeit unter den Menschen engere Schranken
zuziehen, tadeln? Zu den Mitteln aber, den RÃ¼ckfall
zu reduzieren, gehÃ¶rt die schÃ¤rfere Bestrafung der RÃ¼ck-
fÃ¤lligen. Und wenn wir sogar ebensoviele RÃ¼ckfÃ¤llige
bekommen wÃ¼rden, so wÃ¼rde die VerschÃ¤rfung doch den
Wert haben, daÃŸ der Verbrecher die Strafe wieder etwas
mehr als Ãœbel empfindet und weniger als Annehmlichkeit,
Wenn also der Strafzweck erreicht, wenn die Strafe wie-
der mehr als Ãœbel empfunden, wenn dem RÃ¼ckfall ein
Damm gezogen werden soll, so muÃŸ als zweite Forde-
rung diese aufgestellt werden:
VerschÃ¤rfung der ordentlichen Freiheits-
strafe durch kÃ¶rperlich empfindliche Strafen:
Dunkelarrest, Kostentziehung, Lagerentziehung und SchlieÃŸen
an die Kette, und zwar teils fÃ¼r diejenigen Verbrecher,
die durch BestialitÃ¤t und Roheit besondere EntrÃ¼stung
herausfordern, sodann aber und regelmÃ¤ÃŸig fÃ¼r die RÃ¼ck-
fÃ¤lligen, resp. die Gewohnheitsverbrecher, und zwar so,
daÃŸ diesen neben der ordentlichen Freiheitsstrafe noch
VerschÃ¤rfungen 1., 2. Grads u. s. w. zuerkannt wÃ¼rden.
Verehrte Versammlung! Es ist einleuchtend, daÃŸ
dieser Ãœbelstand, daÃŸ nÃ¤mlich manche Gefangene die Strafe
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kaum noch als Ãœbel empfinden, auch auf die erzieheri-
schen BemÃ¼hungen an den Gefangenen, insbesondere auf
die ThÃ¤tigkeit des Geistlichen, lÃ¤hmend einwirkt. Luther
sagt einmal in Beziehung auf die Kinderzucht: Der Apfel
muÃŸ neben der Rute liegen. Man kann den Satz auch
umkehren und sagen: Die Rute muÃŸ neben dem Apfel
liegen; mit Ã„pfeln allein und mit Bonbons geht's nicht.
Das gilt auch von alten Kindern. Jch bin fest Ã¼ber-
zeugt, daÃŸ auch die Wirksamkeit des Seelsorgers erfolg-
reicher werden wÃ¼rde, wenn diejenigen, die es besonders
nÃ¶tig haben, mehr Ernst zu schmecken bekommen wÃ¼rden.
Jch komme damit auf meinen letzten Punkt und rede
von den seelsorgerlichen Erfahrungen im GefÃ¤ngnis. Ich
meine die Frage zu hÃ¶ren: â€žSagen Sie uns doch, kann
denn Ã¼berhaupt von einem Erfolg unter den Gefangenen
die Rede sein? kommen sie denn nicht verdorbener heraus
als hinein?" Nun, meine verehrten ZuhÃ¶rer, ich bejahe
beide Fragen. Jch gebe unbedingt zu, manche Gefangene
kommen schlechter hinaus als herein; ich sage aber ebenso
bestimmt: es giebt eine Anzahl solcher, die merklich ge-
bessert, und etliche wenige, welche bekehrt hinausgehen.
Jch komme damit freilich an einen Punkt, der mit Zart-
heit und ZurÃ¼ckhaltung behandelt sein will; aber diese
verehrte Versammlung, deren Mitglieder mit so viel Liebe
und Erbarmen den entlassenen Gefangenen nachgehen,
hat doch wohl ein Recht, zu erwarten, daÃŸ ich ihr auch
in diesem StÃ¼ck mit derjenigen Offenheit diene, welche
die Sache erlaubt.
Die meisten freundlichen Erfahrungen werden gemacht
in der Jugendabteilung. Zwar die kurzzeitigen Gefange-
nen mit Strafen von 4 Wochen oder einigen Monaten,
die gehen meistens wieder hinaus, wie sie gekommen find;
hÃ¶chstens nehmen sie den Eindruck mit, daÃŸ das GefÃ¤ngnis
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nicht so schrecklich ist, wie sie sich's vorgestellt hatten;
oder aber es sind bei diesen die Gedanken von Anfang
an so ganz auf den EntlaÃŸtermin hin gerichtet, daÃŸ sie
nie recht ins Nachdenken hineinkommen. Auf diejenigen
aber, welche lÃ¤ngere Strafzeiten haben, 1 Jahr und lÃ¤nger,
Ã¼bt der Aufenthalt fast ausnahmslos bis zu einem ge-
wissen Grad bessernd ein; und wenn wir eine Anzahl
Zellen hÃ¤tten fÃ¼r diese jugendlichen Gefangenen, nur auch
etwa 6, um die schon ganz verdorbenen zu isolieren, so
wÃ¤ren die Resultate wohl noch besser. Von einigen
wenigen mÃ¶chte ich sagen: sie sind als Kinder Gottes
aus der Anstalt ausgetreten.
Vor einigen Jahren waren da 2 MÃ¤dchen, Kinds-
MÃ¶rderinnen, welche, mit den Aufgaben einer Obfrau
d. h. einer Gehilfin der Aufseherin betraut, eine solche
Energie gegen Unarten, Jntriguen und faule Ge-
schwÃ¤tze ihrer Mitgefangenen entwickelten, daÃŸ eine Zeit
lang die ganze Abteilung musterhaft genannt werden
konnte; die beiden wurden dann auch um ihrer muster-
haften FÃ¼hrung willen begnadigt. Von einem dieser
MÃ¤dchen mÃ¶chte ich noch etwas eingehender reden.
Nachdem dieselbe lÃ¤ngere Zeit in Schrecken und Angst
des Gewissens herumgelaufen war, kam sie eines Tags
ganz verÃ¤ndert mit heiterem Angesicht zur Besprechung
und sagte mir: â€žHeute vor 14 Tagen erschien mir bei
Nacht der Heiland und sprach zu mir: Sei getrost, deine
SÃ¼nden sind dir vergeben. Und jetzt weiÃŸ ich, daÃŸ sie
mir vergeben sind, und bin ganz glÃ¼cklich." Und dieses
GefÃ¼hl des Friedens und der Seligkeit hielt nun bei
dem MÃ¤dchen an fast 2 Jahre lang, bis sie fortkam,
mit wenigen StÃ¶rungen. Daneben war ihre Haltung
tadellos; jetzt ist sie in einem Dienst, wo man sehr mit
ihr zufrieden ist. Weniger greifbar sind die Erfolge bei
Wagner, Gefiingniswesen, Z
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Landesgefangenen und Zuchthausgefangenen. Am emÂ»
pfÃ¶nglichsten smd die KindsmÃ¶rderinnen; bei diesen geht
meist die BuÃŸe tiefer als bei anderen Gefangenen. Em-
pfÃ¤nglich finde ich auch Ã¤ltere, relativ anstÃ¤ndige Frauen,
namentlich solche, die Kinder haben und an diesm Kin-
dern mit Liebe hÃ¤ngen. Eine Ã¤ltere Frau, frÃ¼her sehr
weltfÃ¶rmig,, kam hauptsÃ¤chlich durch das Buch â€žEtwas
fÃ¼rs Herz" und Arnds â€žwahres Christentum" zur Erkennt-
nis und zum Frieden. Vor einiger Zeit bekam sie Be-
such von ihrem Sohn und ihrer SchwÃ¤gerin. Die
SchwÃ¤gerin fragte sie, wie es ihr gehe. Sie sagte: â€žMir
geht es gut; wenn heute unsere KÃ¶nigin kÃ¤me und wÃ¼rde
mir sagen: du darfst auf meinen Thron hinaufsitzen, aber
du muÃŸt wieder so sein, wie du vorher wÃ¤rest, nÃ¤mlich
so leichtsinnig und weltfÃ¶rmig, so wollte ich lieber mein
Leben lang im Zuchthaus bleiben. Da hat mich die
SchwÃ¤gerin ganz kurios angesehen, wie wenn ich nicht
recht bei Trost wÃ¤re; denn sie weiÃŸ von gÃ¶ttlichen Dingen
so wenig, als ich frÃ¼her davon gewuÃŸt habe." Am aus-
sichtslosesten ist die Wirksamkeit des Seelsorgers an den
habituellen Dirnen und Diebinnen, namentlich bei denen,
welche beides zugleich sind. Viele zwar unter ihnen sind
reich an ThrÃ¤nen, RÃ¼hrungen und guten VorsÃ¤tzen, sind
auch recht andÃ¤chtige ZuHÃ¶rerinnen, aber es fehlt alle
moralische Kraft; andere aber tragen den Stempel der
Verworfenheit und der wildesten Wollust auf dem frechen
Angesicht. Hier hat man Ã¶fters das GefÃ¼hl, Perlen vor
die SÃ¤ue zu werfen. Und wie bei etlichen dieser armen
MÃ¤dchen die Verwesung bei lebendigem Leibe anfÃ¤ngt â€”
wenigstens strÃ¶mt von etlichen bereits eine Art Ver-
wesungsgeruch aus â€” so ist auch das Leben des Geistes
vÃ¶llig gelÃ¤hmt und gebrochen, und die Verwesung treibt
ihr schreckliches Werk; und wenn der Herr nicht geradezu
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Â«in Wunder der Gnade thut, so ist nach menschlicher
Berechnung nichts zu hoffen. Hie und da darf man aber
doch auch in solch ein Gnadenwunder hineinsehen. Vor
einigen Jahren kam ins Zuchthaus eine noch ziemlich
junge und saubere Person, welche durch Unzucht ihren
Leib ruiniert hatte, bereits krÃ¤nkelnd. Nach kurzer Zeit
kam sie in den Spital. AllmÃ¤hlich erlahmten verschie-
dene Organe des Unterleibs; monatelang lag sie hilf-
los da und mutzte gehoben und getragen werden wie ein
Kind. Da stieg in ihr ein bitterer Ingrimm auf Ã¼ber
ihr Geschick. Sie haderte und rechtete mit Gott und
machte verschiedenemale den Versuch, sich auszuhungern.
Mitunter kamen auch Anfechtungen Ã¼ber ihre SÃ¼nden und
Empfindungen des Zornes Gottes; vor lauter Jammer
und Not sank sie immer tiefer in Verzweiflung und Selbst-
mordgedanken. Die selige Wahrheit, daÃŸ Jesus Christus
die SÃ¼nder zu Gnaden annehme, auch solche arme
SÃ¼nder wie sie einer fei, konnte sie lange nicht fassen.
Als ich aber eines Sonntags zu ihr kam, streckte sie mir
ganz frÃ¶hlich die Hand entgegen und sagte mir: â€žO, Herr
Pfarrer, ich habe es fast nicht erwarten kÃ¶nnen, bis Sie
kommen, ich bin jetzt ganz glÃ¼cklich und selig." Und nun
erzÃ¤hlte sie eine ganz Ã¤hnliche Geschichte wie jenes MÃ¤d-
chen oben, es sei bei Nacht eine leuchtende Gestalt an
ihr Bett herangetreten und habe ihr zugerufen: â€žJch bin
die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubet,
der wird leben, ob er gleich stÃ¼rbe; und wer da lebet und
glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben." Und
von dort an trug sie ihr Leiden mit einer wunderbaren
Heiterkeit, bis sie aus dem Zuchthaus entlassen wurde.
Diese Person hat aber auch noch eine andere Geschichte
hinter sich, eine Geschichte, aus der man sieht, wie unsere
armen Gefangenen oft in die SÃ¼nde hineinkommen, und
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wie unrecht wir thun, wenn wir Ã¼ber diese Personen
nur so ohne langes Besinnen den Stab brechen. â€žMein
Vater," erzÃ¤hlte sie mir, â€žwar LokomotivfÃ¼hrer und
deswegen fast immer von Hause fort. Die Mutter starb,
als die Kinder noch klein waren. Bald heiratete der
Vater wieder. Diese zweite Mutter war nun eine
Ã¼ppige, genubsÃ¼chtige Person, welche mit dem schÃ¶nen
Verdienst des Mannes, den er ihr fast ganz Ã¼berlieÃŸ,
nicht ausreichte. Und nun hielt sie die Kinder an zum
Stehlen. Auch die zwÃ¶lfjÃ¤hrige Walpurga sollte das
Stehlen lernen. Erst wollte sie nicht und strÃ¤ubte sich;
aber die Mutter lieÃŸ nicht nach und wuÃŸte teils durch
Drohungen, teils durch kleine Geldgeschenke das MÃ¤dchen
dahin zu bringen, daÃŸ sie ihr endlich zu Willen war.
Einmal, sagte sie, muÃŸte ich in einer finsteren Nacht bei
einem Nachbarn Holz stehlen. Der Weg fÃ¼hrte durch
einen Garten. Da kam der ganze Jammer meines Lebens
Ã¼ber mich. Jch setzte mich unter einen Busch, stellte den
Korb mit gestohlenem Holz vor mich hin und sing an
bitterlich zu weinen. â€žO Gott im Himmel," rief ich
aus, â€žjetzt bin ich noch so jung und muÃŸ schon stehlen!"
Und so hat das Kind stehlen gelernt. Die Mutter
lehrte sie aber noch mehr. Wenn der Vater fort war,
kamen Ã¶fters am Abend andre MÃ¤nner ins Haus; und
das Weib hatte die Stirne den Kindern zu sagen, warum
die MÃ¤nner kommen, und daÃŸ sie ihr Geld geben, und
machte sie darauf aufmerksam, wenn sie einmal in der
Not seien, so sei das auch ein Weg, um zu Geld
zu kommen. Und richtig hat das MÃ¤dchen auch diese
SÃ¼nde gelernt und ist beides geworden, Diebin und
Dirne. Und die eigene Mutter hat sie dazu gemacht.
Was mag eine solche Mutter einmal fÃ¼r eine VerantÂ°
Wartung haben? Jhr Urteil ist schon gesprochen. Wer
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Ã¤rgert dieser Geringsten eines, die an mich glauben, dem
wÃ¤re besser, daÃŸ ein MÃ¼hlstein an seinen Hals gehÃ¤nget,
und er ersÃ¤ufet wÃ¼rde im Meer, da es am tiefsten ist.
Wehe der Welt der Ã„rgernis halben; es muÃŸ ja Ã„rger-
nis kommen, doch wehe dem Menschen, durch welchen
Ã„rgernis kommt. Matth. 18, 6. 7.
Denken Sie nicht, verehrte ZuhÃ¶rer, daÃŸ dies ein
ganz vereinzelter Fall sei. Mag sein, daÃŸ die VerfÃ¼hrung
von Seiten der nÃ¤chsten AngehÃ¶rigen nicht gerade so
nackt und massiv an das Kind herantritt; aber ganze
Scharen von Menschen wachsen auf und werden groÃŸ
und leben und sterben in einer AtmosphÃ¤re von Schlech-
tigkeit und Gemeinheit und zugleich in einer solchen
JÃ¤mmerlichkeit und KÃ¼mmerlichkeit, wovon viel tausend
gute Menschen, die in geordneten, freundlichen VerhÃ¤lt-
nissen leben, gar keine Ahnung haben. Wenn man weiÃŸ,
wie in weiten Volkskreisen das ganze Leben durchfressen
ist von LÃ¼ge, Verleumdung und unsauberem GeschwÃ¤tz,
Unzucht, Betrug, Gewaltthat, dann mÃ¼ssen wir gestehen:
die meisten unserer Gefangenen sind nur zu einem Teil
schuld daran, daÃŸ sie das geworden sind, was sie sind.
Die Gesellschaft, in der sie aufgewachsen find, das Haus,
die Familie, die Gemeinde, ja die ganze bÃ¼rgerliche Ge-
sellschaft mit ihrer laxen Moral und ihren leichten Sitten
trÃ¼gt'mit die Schuld. Man darf deswegen, wenn es
sich um die Frage handelt: Wie kann dem Verderben
gesteuert werden? nicht bloÃŸ reden von PrÃ¼gelstrafe oder
sonstiger VerschÃ¤rfung der Strafe, ob ich gleich ja eine
solche VerschÃ¤rfung fÃ¼r unbedingt nÃ¶tig halte, sondern
man muÃŸ sich bemÃ¼hen, das, was von der Gesellschaft
gefehlt worden ist, wieder gut zu machen. Man muÃŸ
sich bemÃ¼hen, diesen Verirrten wieder auf den rechten
Weg und den VerstoÃŸenen und GeÃ¤chteten wieder zur
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Aufnahme zu helfen. Die dritte Forderung, welche des'
halb gestellt werden muÃŸ, ist diese: mehr Erbarmen
gegen entlassene Strafgefangene und treuere FÃ¼rsorge!
IV.
FÃ¼rsorge fÃ¼r entlassene Strasgesangene.
Hier bekenne ich gerne und mit herzlichem Danke
gegen Gott: es geschieht viel in WÃ¼rttemberg, um
den entlassenen Gefangenen unter die Arme zu greifen.
Wir haben den groÃŸen â€žWÃ¼rttembergischen Haupt-
verein zur FÃ¼rsorge fÃ¼r entlassene Strafgefangene," der
mit seinen Bezirksvereinen seine Netze Ã¼ber das ganze
Land ausgespannt hat und der sehr viel Gutes wirkt,
nur daÃŸ leider viele von ihm nichts wissen oder sich
nicht um ihn bekÃ¼mmern. Sie, verehrte Damen, haben
sich die Aufgabe gestellt, den entlassenen Gefangenen von
Stuttgart und Umgegend nachzugehen; und es tst somit
hier in dieser hochverehrten Versammlung von Damen
und Herrn, die mehr oder weniger bereits an dieser Arbeit
sich beteiligen, eigentlich nicht nÃ¶tig, Alarm zu schlagen
und die Feuerglocke zu lÃ¤uten. Sie wissen, daÃŸ es brennt,
und sind bereits zur Stelle, um das Feuer zu lÃ¶schen. Aber
das muÃŸ eben doch gesagt werden: es kÃ¶nnte noch viel
mehr geschehen. Mit pharisÃ¤ischem Hochmut sieht man
gewÃ¶hnlich herab auf diese ZuchthÃ¤usler und vergiÃŸt,' daÃŸ
man selber auch ein armer sÃ¼ndiger Mensch ist, der die
Anlagen und die MÃ¶glichkeiten zu jeglichem BÃ¶sen in
sich trÃ¤gt, ein RÃ¼ckfÃ¤lliger, der trotz der heiligsten Ge-
lÃ¼bde iinmer wieder von alten, offenen oder geheimen
SÃ¼ndenbanden umgarnt wird; vergiÃŸt, daÃŸ, wenn man
alle diejenigen fassen kÃ¶nnte, die auch schon etwas Un-
rechtes gethan haben, alle Dienstboten, die hie und da
mal etwas unterschlagen, alle Handwerksleute, die un-
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saubere Handwerkskniffe sich erlauben, alle Handeltreiben-
den, die mit betrÃ¼glichen Waren uns bedienen, kurz alle
kleinen und groÃŸen Diebe, die ganze Welt schlieÃŸlich, wie
Luther sagt, sich als ein groÃŸer Stall von Dieben dar-
stellen wÃ¼rde; vergiÃŸt, daÃŸ man vielleicht selber auf des
Messers Schneide hinwandelt; ein Windhauch, ein lautes
Wort â€” und der stolze Gerechte stÃ¼rzt hinunter von seiner
HÃ¶he und gehÃ¶rt nun auf einmal selbst zu denen, auf
welche er vorher mit Fingern gedeutet hat. Das wird
nun freilich in der Hauptsache nie viel anders werden.
Diese DomÃ¤ne, die Arbeit und FÃ¼rsorge fÃ¼r entlassene
Gefangene, wird die Welt allezeit ohne HÃ¤ndel und Eifer-
sucht jenen Menschen Ã¼berlassen, die vom Geiste Jesu
Christi beseelt, die Gefangenen im Licht von Matth. 25,36
ansehen. FÃ¼r solche nun, die ihr Herz treibt, um Jesu
Christi willen etwas fÃ¼r die Gefangenen zu thun, er-
laube ich mir auf Grund meiner speziellen Erfahrungen
einige Winke zu geben, wie fie ihre Arbeit treiben mÃ¼ÃŸten.
Eine Erinnerung muÃŸ ich noch vorausschicken, ehe
ich an die speziellen RatschlÃ¤ge herantrete, nÃ¤mlich diese:
Wer an Gefangenen oder Entlassenen arbeiten will, der
muÃŸ beides mitbringen: eine heilige Begeisterung, um
diese armen Menschenkinder und die Arbeit an ihnen in
idealem Lichte anzusehen und fortzumachen trotz aller
EnttÃ¤uschungen, und groÃŸe NÃ¼chternheit, um sich in Be-
ziehung auf den zu erwartenden Erfolg keinen Jllusionen
hinzugeben. Vor allem dÃ¼rfen wir uns nicht einbilden,
daÃŸ wir vereinzelte Menschen die groÃŸen SchÃ¤den unserer
Zeit heilen kÃ¶nnten. Die Reichspost hat einmal ein
Wort gebracht, das wird mir unvergeÃŸlich bleiben: â€žWas
der Staat mit KÃ¼beln ausschÃ¼ttet, das soll die Mission
mit KaffeelÃ¶ffeln wieder holen." WÃ¼rde der Staat und
wÃ¼rden unsere Gesetzgeber den Mut und die innere
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Kraft haben, durch strenge Gesetze und durch strenge
DurchfÃ¼hrung derselben die Ã¶ffentlichen SchÃ¤den unseres
Volkslebens ernstlich anzufassen, wÃ¼rde man ernstlich an
Verminderung der unsinnigen Menge von WirtshÃ¤usern
denken, auf dem Land und in der Stadt die Polizeistunde
wieder einfÃ¼hren, den Wirtshausbesuch der sonntagsschul-
pflichtigen Jugend, der in erschreckender Weise zunimmt
und zwar in der Art, daÃŸ Buben und MÃ¤dchen gemein-
sam das Wirtshaus besuchen, bestrafen, die Sonntags-
gesetze ernstlicher durchfÃ¼hren, so kÃ¶nnte viel VerfÃ¼hrung,
Verbrechen und Elend verhindert werden. Solange das
alles nicht geschieht, bleibt fÃ¼r die Einzelnen und die
Vereine nur eines Ã¼brig, einzelne Menschenseelen aus dem
wilden Strome herauszuretten. Und auch das ist groÃŸ
und schÃ¶n. Die Welt freilich zuckt hÃ¶hnisch die Achseln
und sagt uns ziemlich laut, daÃŸ sie uns fÃ¼r Narren
halte, die Zeit und Geld hinauswerfen. Nun, unser
deutsches Volk giebt Jahr fÃ¼r Jahr 2000 Millionen aus
fÃ¼r Tabak und geistige GetrÃ¤nke, wÃ¤hrend 1000 Mil-
lionen vielleicht dem wirklichen BedÃ¼rfnisse genÃ¼gen wÃ¼r-
den; wenn nun unter einer solchen Nation eine Anzahl
Menschen sich finden, die ihre Kraft und einen Teil ihres
VermÃ¶gens der Rettung verlorener Menschen weihen
wolleÂ», sollte das wirklich Hohn und Spott verdienen?
Wenn der Herr Jesus sagt: â€žWas hÃ¼lfe es den Menschen,
so er die ganze Welt gewÃ¤nne und nÃ¤hme doch Schaden
an seiner Seele, oder was kann der Mensch geben, daÃŸ
er seine Seele wieder lÃ¶se?" (Matth. 16, 26), wenn ich
also meine eigene Seele so hoch taxieren darf, hÃ¶her als
die ganze Welt, so wird es nicht ganz fehlgegriffen sein,
wenn wir auch fremde Seelen hoch taxieren und wenn
wir sicher darauf rechnen, daÃŸ die fÃ¼r solche Zwecke ver-
wendeten Mittel nicht verloren seien.
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Nun aber gehe ich an die Winke und RatschlÃ¤ge
im einzelnen.
1. Die FÃ¼rsorge fÃ¼r entlassene Strafgefangene muÃŸ
eigentlich anfangen, so lange die Gefangenen noch im
GefÃ¤ngnis sitzen, nÃ¤mlich an den AngehÃ¶rigen der Ge-
fangenen. Jch habe schon so manchmal es erleben mÃ¼ssen,
wie, wÃ¤hrend die Mutter gefangen ist, daheim alles zu
Grunde geht. Die Kinder werden verwahrlost, der Mann
wird verdrieÃŸlich, kommt immer mehr herunter, gerÃ¤t
entweder in Verzweiflung hinein und geht mit Selbst-
mordgedanken um, oder er kommt ans Trinken, verkauft
und versauft ein StÃ¼ck der Haushaltung um das andere,
hÃ¤ngt sich vielleicht an ein anderes Frauenzimmer; und
wenn dann die arme Frau heimkommt, dann ist alles,
alles dahin und verloren: Haushaltung und ehelicher
Friede und das ganze FamilienglÃ¼ck.
Hier also sollte die FÃ¼rsorge anfangen; namentlich ist
es sehr erwÃ¼nscht, wenn jemand nach den Kindern sehen
und vielleicht auch sonst um die Haushaltung sich an-
nehmen wÃ¼rde, daÃŸ nicht gerade alles zu Grunde geht.
Und wenn dann die Frau heimkommt, dann gilt es, ihr
unter die Arme zu greifen, ihr zur Arbeit zu helfen,
Vorurteile zu zerstreuen, die Wege zu guten HÃ¤usern ihr
zu bahnen und ihr zu helfen, die zerrÃ¼ttete Haushaltung
wieder aufzurichten.
2. Geben Sie womÃ¶glich nie GeldunterstÃ¼tzungen,
sondern Lebensmittel, Kleider, HaushaltungsgegenstÃ¤nde;
und auch dann, wenn Naturalien und Materialien ge-
geben werden, ist es gut, von Zeit zu Zeit sich zu Ã¼ber-
zeugen, ob diese Dinge auch richtig verwendet werden
und nicht etwa ins Leihhaus wandern.
3. Ledige Personen sollten in einen Dienst gebracht
werden, erst in zweiter Linie, wenn sich gar nichts ande-
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res findet, ist an eine Fabrik zu denken. Da ist es nun
besonders schwierig, den richtigen Platz herauszufinden.
Nicht daÃŸ wir Ã¼berhaupt gar keinen Dienst fÃ¤nden. Bei
der allgemeinen DienstbotenkalamitÃ¤t wird es an AntrÃ¤-
gen nicht fehlen. Aber hÃ¤usig sind es Herrschaften, de-
nen alles pÃ¤dagogische Geschick fehlt, um so ein MÃ¤dchen
richtig anzufassen und zu leiten. Namentlich wenn die
Herrschaft es dem MÃ¤dchen tÃ¤glich aufs Brot streicht,
daÃŸ sie schon in Gotteszell gewesen sei, und was das fÃ¼r
ein Opfer und eine That sei, eine solche Person Ã¼berhaupt
aufzunehmen, dann lÃ¤uft das MÃ¤dchen natÃ¼rlich mÃ¶glichst
bald davon. Am sichersten geht man, wenn man so ein
MÃ¤dchen bei Stundenleuten unterbringt, und zwar des-
wegen, weil diese am ehesten ein GefÃ¼hl davon haben'
daÃŸ man auch Gefallene wieder aufnehmen muÃŸ, und
was nun das Wichtigste ist, weil unsere armen MÃ¤dchen
an den Gliedern der Gemeinschaft eine Aufnahme und
einen Halt finden, wie er ihnen sonst gar nirgends ge-
boten wird. Auf alle FÃ¤lle ist vor Unterbringung in
einem Dienst mÃ¶glichst genaue Erkundigung notwendig,
ob die Familie passend ist.
4. FÃ¼r jeden einzelnen Pflegling, den der Verein in
seine FÃ¼rsorge nimmt, sollte eine besondere Patronin
aufgestellt werden, Ã¤hnlich wie der groÃŸe hiesige Frauen-
verein fÃ¼r Kinder seine einzelnen ZÃ¶glinge an die ver-
schiedenen Frauen des Vereins austeilt. Diese Patronin
mÃ¼ÃŸte es auf sich nehmen, nach dem Pflegling von Zeit
zu Zeit zu sehen, ihn zu beraten, mit freundlicher Teil-
nahme auf seine Familienangelegenheiten einzugehen, wenn
die Person nicht hier am Ort ist, sie brieflich zu beraten und
den Zusammenhang mit ihr aufrecht zu erhalten, und
das alles so, daÃŸ die Entlassene diese FÃ¼rsorge nicht als
Last empfindet, sondern als ein Werk aufrichtiger Liebe.
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Mit wirklicher warmer Liebe tonnte man das Herz man-
ches armen Menschenkindes gewinnen, das sein Lebenlang
roh und unbarmherzig hin und her gestoÃŸen worden ist.
Bei den Sitzungen des Vereins mÃ¼ÃŸte es sehr zur
Belebung dienen, die Berichte Ã¼ber die einzelnen Pflege-
befohlenen oder auch ihre Briefe zu vernehmen. Ein
ganz besonderes Augenmerk wÃ¤re darauf zu richten, fÃ¼r
die Entlassenen den Weg in ihre Familie hinein wieder
zu bahnen, AussÃ¶hnung mit der Familie anzustreben
oder wenn sie keine Familie hat oder die Familie selbst
nichts nÃ¼tze ist, irgend welche ehrbaren Personen heraus-
zufinden, welche der Entlassenen in gesellschaftlicher Be^
ziehung nicht zu ferne stehen und welche sich bereit finden
lassen, sich der Entlassenen anzunehmen und ihr zur Auf-
nahme in ihren Bekanntenkreis zu helfen. Denn das
dÃ¼rfen sich die verehrten Damen nicht verbergen: damit,
daÃŸ Sie in Jhrem Teil die Entlassene ankommen lasten
und sich ihrer annehmen, ist die Entlassene in den bÃ¼r-
gerlichen Lebenskreisen, in welchen sie sich bewegen muÃŸ,
noch lange nicht restituiert. Das kÃ¶nnen eigentlich nur
solche Leute in stand bringen, die, wie ich sagte, in ge-
sellschaftlicher Beziehung nicht gar zu hoch Ã¼ber der Ent-
lassenen stehen.
5. Suchen Sie in Zusammenhang zu bleiben oder
zu kommen mit dem geordneten geistlichen Amt, treten
Sie also im einzelnen Fall in Beziehung mit dem Pa-
rochus der Entlassenen oder mit dem Vorstand der Stadt-
mission! Es wÃ¤re ferner wÃ¼nschenswert, wenn eine Be-
ziehung hergestellt wÃ¼rde zwischen dem Verein einerseits
und der stÃ¤dtischen OrtsarmenbehÃ¶rde andrerseits, und
endlich sollte auch ein Zusammenhang hergestellt werden
mit dem Bezirksverein fÃ¼r entlasfene Strafgefangene.
Es dÃ¼nkt mich ein Ãœbelstand, wenn die einzelnen Ver-
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eine oder BehÃ¶rden ohne Zusammenhang und FÃ¼hlung
mit einander den HilfsbedÃ¼rftigen ihre FÃ¼rsorge und
UnterstÃ¼tzung zu teil werden lassen; da kommt an den
einen zu viel, an den andern zu wenig. Der eigentliche
Mittelpunkt, in welchem die verschiedenen FÃ¤den zusammen-
laufen, sollte ein fÃ¼r allemal der Geistliche sein; und ich
halte es daher fÃ¼r hÃ¶chst wÃ¼nschenswert, daÃŸ der verehr-
liche Frauenverein sich nach einem geistlichen Vorstand
umsieht, welcher zugleich in Beziehung stÃ¼nde zu der
OrtsarmenbehÃ¶rde und mit dem Verein fÃ¼r entlassene
Strafgefangene. Es wÃ¤re sehr erwÃ¼nscht, wenn in jeder
grÃ¶ÃŸeren Stadt ein Frauenverein zur FÃ¼rsorge fÃ¼r ent- ^
lassene Strafgefangene sich bilden wÃ¼rde, oder noch besser,
da ein besonderer Verein doch zu wenig Stoff haben wÃ¼rde,
wenn irgend ein bereits bestehender Frauenverein (Missions-
verein, Armenverein u. dgl.) neben seinem sonstigen Haupt-
zweck noch die FÃ¼rsorge fÃ¼r entlassene weibliche Straf-
gefangene zur Aufgabe sich stellen wÃ¼rde; ich bin herzlich
gerne bereit, durch Vermittlung des etwaigen geistlichen
Borstandes oder auch direkt, mit solchen Vereinen in Bezie- ^
hung zu treten, ihnen die Gefangenen zu bezeichnen, fÃ¼r
welche Rat und Hilfe erwÃ¼nscht wÃ¤re, und die nÃ¶tigen
Notizen mitzuteilen.!
Und nun lassen Sie mich Jhnen zum SchluÃŸ noch das
Wort mitgeben: Ãœber alles aber ziehet an die Liebe, die
da ist das Band der Vollkommenheit (Kol. 3, 14), die
Liebe, welche alles trÃ¼get, alles glaubet, alles hoffet, alles
duldet und nicht mÃ¼de wird. Verehrte christliche Freunde,
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Weinberg des Herrn!
Man kommt bei der Arbeit an Gefangenen und Entlasse-
nen oft sehr in Gefahr mÃ¼de zu werden. Oft wird man
auf die raffinierteste Weise angelogen und betrogen,
GÃ¼te und Wohlthat auf schÃ¤ndliche Weise miÃŸbraucht,
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es kommen einem Menschen unter die HÃ¶nde, roh und
stumpf und wild, wie eine Bestie, und es gehÃ¶rt viel
dazu, auch diese Menschen mit Liebe anzublicken und an-
zufassen, sich von ihnen anlÃ¼gen und fÃ¼r Narren halten
zu lassen und doch nicht mÃ¼de zu werden und immer
Mieder um diese verlorenen, verirrten und verwirrten
Herzen zu werben. Wer aber weiÃŸ, daÃŸ wir selber von
lauter Gnade und Erbarmung leben, und daÃŸ mir selber
auch unseres Gottes GÃ¼te oft miÃŸbrauchen und seine
Geduld und Langmut tausendfÃ¤ltig auf die Probe setzen,
der lernt auch diesen armen Menschen gegenÃ¼ber geduldig
sein, langmÃ¼tig sein und warten. Lernen Sie warten,
verehrte Freunde! Warten ist eine der wichtigsten KÃ¼nste,
die ein Christ zu lernen hat. Es ist eigentlich ungerecht,
zu verlangen, daÃŸ ein Mensch, der vielleicht 20, 30 Jahre
lang unter Menschen und in VerhÃ¤ltnissen gelebt hat,
wo sein Herz verknÃ¶chern muÃŸte, ein Mensch, der sein
Lebenlang in den niedrigsten, gemeinsten Anschauungen,
LÃ¼sten, Leidenschaften sich umgetrieben hat, nun auf Einen
Schlag ein anderer Mensch werden solle. Auch die Liebe,
die Sie ihm entgegenbringen, wird dieses Wunder nicht
vollbringen; auch da braucht's Zeit. Ein Eisblock, auch
wenn Sonnenstrahlen ihn anlÃ¤cheln, er braucht eben auch
Zeit, bis er geschmolzen ist. Aber endlich schmilzt er doch.
Ich kenne eine Frau, die ist viele Jqhre lang in allen
ZuchthÃ¤usern herumgekommen, in MarkgrÃ¶ningen, von
MarkgrÃ¶ningen nach Heilbronn, von Heilbronn nach
Gotteszell. Lang arbeitete der Geist Gottes an ihr.
Wo sie ungesehen es thun konnte, kniete sie nieder und
betete um Errettung aus den Banden der SÃ¼nde. Und
doch kam sie wieder und immer wieder in die Straf-
anstalt. Vier- oder fÃ¼nfmal wurde sie rÃ¼ckfÃ¤llig. End-
lich kam sie hier in Stuttgart in eine Familie als Magd,
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und diese Familie nahm sich ernstlich und mit viel Ge-
duld ihrer an und bot ihr die Hand, und so kam sie
heraus aus dem Strudel. SpÃ¤ter wurde sie angestellt
an einer Kleinkinderbewahranstalt in einer anderen Stadt,
dann Privatkrankenpflegerin; als solche hat sie ein Ã¤lterer
Herr, ein vermÃ¶glicher Kaufmann kennen und um ihres
frommen Sinnes willen schÃ¤tzen und lieben gelernt, und
begehrte sie zur Frau; und nachdem sie ihn bis zu seinem
Tode gepflegt, ist sie nun die Erbin eines nicht unbe-
deutenden VermÃ¶gens geworden und steht in allgemeiner
Achtung.
Und so wollen wir trotz mancher schmerzlichen Er-
fahrungen doch nicht mÃ¼de werden. Wir wollen sprechen
mit Petrus: â€žHerr, wir haben die ganze Nacht gefischt
und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das
Netz doch wieder auswerfen" und weitermachen im Glau-
ben an unseres Gottes Wort: Das Warten der Gerechten
wird Freude werden (Spr. 10, 28) und abermals: Hoff-
nung lÃ¤sset nicht zu Schanden werden (RÃ¶m. 5, 5), und
so oft es uns sauer werden will, um die sprÃ¶den, trotzi-
gen Menschengeister zu werben, so wollen mir uns sagen:
es ist eben doch der MÃ¼he wert. Denn
Eine schÃ¶ne Menschenseele finden
ist Gewinn; ein schÃ¶nerer Gewinn ist
sie erhalten; und der schÃ¶nste und schwerste:
sie, die schon verloren war, zu retten.
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